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OKtsiv, IJelte nnd Srtiil (lit. I «. II).

Deutsche Küste. Witlonuig siehe unter dieser.

— , ESaraUDtnlHBe Winter 1904/05. 30».

Ostt^.'o, Neuere t^turm- und Wiudsignalr.

l{uK»*isehe (JewÜKser, Die Kif.\erli:dliii.<se vtmi

FrühUng iiK)3 bis ziuu Aufbruch des Eise»

1905. 587.

Schwedim-he flewiiiwer, EisvcrfaJQtoisae 190H
bis lüti;). :is:.

DInemark, Hafen- und Molenbauten iOr

Fisrliercizwecke. 184.

DiniacheGewiBBer, XeDerc Sturm* und Wind-
ngnale. 518.

Nordsee (Tii. III).

Deutiielie Küste. \\ itferunp siehe unter dieser.

— , EiHverhälmisse Winter 05. 308.

Elbe, Die KiMverhältniwH» auf der T'nter-—

.

1 :{.'..

Norwegen, r>tunuwurn unkten. 0(k>,

NanUkfaer Atlantiachcr Oman (Tit. VI).

Xeufundiand, Stnuuunfreii. 11". IM.

Vereinigt«! iStauten, Da«* RctlunpiwtN«'n au

den Kteten. 501.

Südli.lier Ail;inlivher Ozean (Tit. VllI).

Niger, Motorboote. IS."..

Paranaf Scbiffahrt während einer Über-
schm'enunung. Cameloten. 469.

Indisrlier Oiean (TU. IX).

Aden. Orkanartiger Xonlost-Moiwun. .')2l.

Nordlieher Stiller ( »zesui rTil. Xlt.

N'ereinigte .Staaten. I>aH Kettunp<wuieu lui

den Kil-iten. ."»*'>1.

Tsim^au, I^ie Witterung zu —. Hiebe unter
^^ ittOTunp.

Ti inj« r:ii nr *\<-< Afei-rwass^Ts. l'^.t.

( liinesiM-he Kü-te, Neue Slunu- und Wetter-

sipiale. Iu7.

K<Miea, Japanische Wetter- und Sturmsignale.
281.

3IaiidM hiirei. .Tajianisohie Wetter» und Stnrm-
bignalc. 281.

NonUidu« Kismeer (TSt. XIII).

Nonili.lus Kismeer, Hydrngrqihliidie F«p-
M'hiinfien. 59.

Nordlsehe Met-n-, Die EisverUÜtniase im
Jahn» 19i>4. 182.

Mmnuui-Kflste, L. L. RraffttO' Expedition
für wisseiisobaftUeh-praktiadie rntcr-
suehuugeu. 227.

Kordaetdnreh&hrt. 48.^

K urH, Eine neue graphisi-hc Azimut- und—Tafd
{

und eine winkdtreuc KartcitprojdEtkMi. Dr.
Hans Maurer. 12.'i. Bemerkung hiemi
:V2X

K u r 9 u H in Meeretfionehtugu Beigen (Xonragen).
2S1.

Lanffer, F.: T^ie l>evIatioii iiikI «leren Kiiih]nii-

j-ation, p"onieiri«.eh dar)if>iellt nnd aiuUviiiert

auf (irnnd d*s niairnetis4-hen Kraftlddes. 66.

Leo, Prof. Dr. II.: Timt die Il^finfliis^nnp der
SrHuienlielil Wirkung ilnreh .Meerwa.-','.<r. KW.

Ijeiirhii'inler F i - e Ii 1 a i r Ii anf See. ."»71.

Lichldurehlätisigkeit. Zur l'hulomeiri«' de«

:^pek(nuuä in Hinzieht auf praktisehe Zweekc
und auf die — des Nebeis. A. Budolph.

Literatur siehe X'iinffiiitliehungen. Neuere,

hosnngeu, LbiT irip>iiiinnlri><he — di> lui-

glei< h>eitige» Vienn k-, <l«>>en Winkel und zwei

einander pc^Miüberliiyende leiten bekannt
Kind. KöHter.

Lotungen niif den Mnken Hcnderaon und
Chaucer. Tietz. 37.

Lütgens, Dr. B.: Oberflächentemperatum im
sudliehen Indisehen Ozean 1901 bis 1903.

— : U. reliersM«ns I ntersnehungen Über den Ein-
fluß der Eiswhmelze auf die MvercmtrÖmunKen.
150.

— : ICine neue eii;;lis<hc Tii f-n l"\i>editi<iii. .17.

— : luufluU dus Wiudtts uut die i)ieht4' und die

Bewegung dos Meerwawom. 82.

LuftleMij>erntiir Wind. Strom, — nn<l Was.ser-

— aui den uiditigHleu DunniterMi^-n des

Mittdmeeres. Beilage zu H. IX.
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Magnetisch, Der Schiffskompali im IG. Johr-
nondert uiid «lio AusfrlHrhunp «ler — cn De-
klination. T)r. Aiifiust ^\Mlk. iiliuiicr. 21).

--
, Die — e . »'nueKsimg des iiordiiilieu >>Ullen

Oaean» tlun-h das GnrDeftie-IiMtitnt. Dr.
Burath. :t22.

— rieJic auch Enima<meti«t-h, Mu^netisniiis, IK«-

viution, Kompaß und (^uudrantnlkii^dn.

MagnetiamuB, Die Anfänji;e der Theorie dca
MAfU— . Dr. F. Moldau. tH».

MarK<! !<]. I Hcldcri, Milt.-hviTlr uii- ihn \U iih-

a<"htniijr< ii von IVm]K'riitnr nixl Salzgohidt de«
S«ew:is»)tTH im —

( -) uml »ler ZltiHcTsee
ls«M Iiis l'.Hi:!. Dr. r. Foi<-h. .'.IC.

Maurt-r, Dr. iluns: Kinc ntnc frraphlMhc
Aamut- und Kura-Tafel uii<t line \vink(lin>uo

KarlMpvojektion. 125. — Bemcrkang hierzu.
323.

- : TransjMirtenr iiinl T)n in k. iTs.

- : I'Imt .\ufl(isuiifi von l'oKIrficckH- Aufgaben
duri-]i Diii)frunnn«', die auf miitalen Kartcn-
piojeklicmen i>tnüini. .'!.'.'».

Mecking, Dr. I..: Die f*tr«tuuiiigfn an den
sOdlicnen und südjistlichcii Kftsten von Neu-
fundland. 145.

— : Die Strflmnngni am Kinganjr der FnndT-Bni.
IM.

M'iiaille, Vfilt'ilnmjr der S»T'warl4>- nnl
I>i})li>ni. r>r.'t.

Mccreaforsehung, Kursuii in — in Beigen
(Norwegen). 281.

Moores k u II d I' mit iMvoiulmT n<Tiicksichti<rinip

der däniM-bon Uewiisj^T. \'nn Martin
Knudsea. Im Aucomgcmitget. v. Reinieke.
457.

Mecreafftr5mnn|B;en, Cbenicht der — und
DainptVrwcj:*.' in oiiicr Wddcarto. Dr. Ger-
hard Schott. ;!07.

-lohe auch Htrümungen.
Meerestiefe, Vorrichtung lum Messen der —

.

185.

MeerwuHscr, Eiiiflul'« i!i-s Windes auf dio

Diclitc und die Ikwcgung dt-s - s. Liily:cns.

82.

—, Tcniperatnr des —s xu Ttfingtau. Mai bw
V.m und Okt. 1902 bis Drx. 1903. 183.

Beeiofluflsung der S^ruienlichtwirknng durch
~. Prof. Dr. H. Leo. 13:5.

- siohe am h .SvwiKwer.

3Icinardu^. \V.: Ilosnrorhunf? Kri<li v. Dri-

pi]»-ki. I >fiits< ho Süd|H>lur-Ex|xilili<<ii his

1!«':;. 1. H. I. u. IX. Ji. 1 . vj:;.

.Moldau, l>r. II.: L'bor dio frühere Kennlui« der
Mißweisung. H4,

— : Zur Thitirio der Quadraiitalkn^'clii. 171.

-
: L'l>>r die Bereohnung der Ktx-fiizioMiou der

I ><'viatkMiBfaniid aus gqgebeuen Beobachtungen.
471.

— : Die Anfinge der Theorie d« Bdiiffianiagnetis-

mus. 410.

Mossen. Vurri< htun^r zum — dor Meeresliefe^

is.-..

MeteoroFall, Aulieigcwohnliehcr. 470.
— mAe aneh Feuerinigel.

)feteorolo(!:igc'he Station iM^az liolanioa hei

Puerto de Orotava CTcnerifb). Dr. Dscar
Kurrhard. :t2(l.

Milchfarbiges \Vasser. 321.

MiflireiRnng, Über die frühere Kenntnis der —

.

Dr. H Moldau. Sl.

Mitteloicer, Wind, Strom. Luft- mid WasKcr-

lempesatur auf don \si<'htip.teu Dampfienregon
des «—es. Beilage zu U. XX.

Mittelwerte aus den Beobacbtnugcn von Tempe-
ratur und Sid74;ehnU <le»« 8ee\va.H.<ierH im Mam-
diep (Helderl und dor ZuidnM r au- dun Jahren
18^4 bi» 11MJ3. Dr. <\ Förch. :.Hi.

Möller, Dr. Joh.ntui Beobachtungt>n von
Dämmeningsenuheiiiuagea, angestellt auf 8ee.
;").

.M(»lfn. Hilfen- und li;in)eii für Kis<-hereizwecke

in Dänemark. .L ilorrnianu. 184.

Monsun, Chkanartiger Nordost— vor Aden. r>21.

Motorboote für die Schifüahrt auf dem Niger.

183.

Naphtha^Attsbrnch im Knspisrhcn Mecrr. 30.

Nautisch, Die AnwondiMi^'^ von Sieriidisianzon

in dor — en .\.stn>noniio. .V. W'i ilemoyor.
iJOS. 41(». — Bemerkung hierzu. A. Wcde-
meyer. ütiU. DeHgl. Dr. H. v. Schaper. 570.—aeirnnoraiseh, voreinfiirhnng der en
Tafeln und Ro<'liuun^ou. K. Knippin^. 2!fi.

— «— hiebe aueh ( »rtf-U'slimniunuen lual Ilohon-

probleni«

j
Navigierung, Dcrlüufluü der irdiücheubtrahlen-

I

brcchnng auf die — . Frhr. v.Schrotter. 158.

Noix'L Zurriiotouiolric dos SiM-ktrunis in Hinsicht

I
auf prakliiiohe Zwecke und auf die ijchtduivh-
lasfligkeit des — s. A. Rudolph. .'t*i7.

. XordoKtdurebfahrt. Die Ikxieutung der — für
I die Sehiffahrt. J. Ilcrrmann. is:!.

Nordsturm, Dor an tlor ostdentsi Uen Küste

I
vom LI. und 14. Januar lUiXi. J. Frühling.
113.

Oherfläehcntemporat uren im sü<iliehon In-

dinehcn Ozean PJOl bis 19Ü3. Dr. Jiudolf
Lütgens. 498.

< )rkaii ii rl i u'er Xordost-M<tnsuii vor .\don. ."21.

Urtsbestiuiinun^on mit dem l'rismcn-Astro-

laUum von \. Claude. :t2().

— , Ülier — des Schiffes mittels des Zwoi-Nol)en-

iuoridiatdir»hen-Pn>l»b'ins. W. A. <le Wijn. .'»17.

— , siehe auch nautisch und Hohcnprol)lfui.

Ozean siehe Atlantischer O., [udischcrO.,8liJlerO.,

üSsroeer.

Passat gebiet
,

.\ufsii«^' von Drachen und
HallouK im dos Atlautiiichen Ozeans. 4U0.

I'eg«'l sicho II»KbKe«'|M>gel.

Tcrlcwitz. I'.: Lin Iii-iiunicnt zur IVslininiuiitr

der wahren lUchtmig u|id Geschwindigkeit
<loB Windes auf 8oe. Von A. L. Roteh,
ülM'rset^t von . 120.

I'ct tcrssons, O. rntorsucbungcu iilior den
iliiitiur» der l'.i -schmelze auf die MeerCB-
Ktrümungeu. Rudolf Lütgens. l.'iU.

Photometrie, Zur — des Spektrams in Hinridit
auf praktisch«' Zwi^-ko und auf die licht-

durchlässigkeit dos Noln-ls. A.Kudolph. ri67.

Polar siehe Sijd|)olar.

Poldrcieck, Cl>cr Auflösung von —s-Aufgaben
durch Diagnuimie, die auf zenitalen Karten-
projekt ioncn lumhm. Dr. 11 a Maurer. DTd.

Präger. M.: l>if l"aliri^n-s< li\viMdlgkeii der .S-gel-

s<-hiffo auf grollen KciM-n. 1.

— : Die Kciaedes FUnfiuaat-VollsehiffiM 'l'reußen«

nnd des 8rhulschiffes »Hcnsttin Oi;cilie<: imch
den SaljM r. riiäfen Südamerikas. Septcttibet

Iiis Nnv. nilMT r.HM. .'i;!2.

pT' :..,,ii~s( hroil)on für eine Ucachirhtc der
deutKchun Seeschiffahrt. ItiU.
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vm
l'reiiß, N«vig.-übcrl.: ('Iht H<)heii|ir(>bli-iiu'. 78.

.

Priumcn-AstrolHbinm. OrtübcKlimmnngrn mit
|

dem - - von A. ('laude. .I2(i.

l'rojek t io iii-n , I Imt Aufl<'isiiiifr von PoMrt'Ufks-

AtifpilH'ii «hin li Dia^Mummr, ilii- avif zi-iiitalrn

Karli'n — ticruhcu. Dr. Ii un» Maurer. :{.*>.'>.

]

QnaiIrantiiI1cu(;eln, Znr Thporip der — . Dr.!
II. M. ldan. 171.

dl! (.^uiros, Die KcL-icii von l'»xlrt> i-Vniandi-z —
.

;

25».
'

RiivleiKb, Lord — 'n l.'utiTHUchuni;uu üInt dmi

.

äehali in Hiimrht auf t^ballfdgnale. E. Herr-
j

miini). "«1'*.
I

llcclin iinj;en , ViTi infju luiii^' ilt-r imittiRch-Afttro-

|

noniischcn 'rajVln iniii .
1'.. K n i p)ii n <r. -Hi.

Kegenarmul . l iitT die — der dcnL-i-IuMi Flach-

'

11 ei n i <• k ( , ( ;. : 1 )i<' Ki.svcrhäll niss<! in si'hwodiwhcn I

und nis-.is<'hcn < icwüsscrn \i>in Friildiii^r 10<i:t

1ms zum AMn>rn« h do - I'.h'".. .

'

—-: Mmfxkundc mit bewuidm-r IkTiickHii-luijfun^ ,

der dänisrhi-n OewäRscr. Von Martin

!

KiHidKfii. Im .\uszup' iiiitjrftcilt. I."i7. i

Koiso, Die — n von IV-dro IViiiandrz de (^uiron.

—, Die — diis Füufnuwt -Vollschiffi"» Preußen
,

und de« Sehiil«cliiffGe »Hcngo^n Corilie« naeh
den 8al|H't«Thäfen Südamerikas. Septöuher
bis November 1904. M. i'rajjcr. &."i2. i

— nohe auch Fahrt. !

RetHrhrrichtof Ans — n von S^-hilTen der KaiM-r-

livbeii Marine und der «leiitsclieii Handelsinarin«».

a. Ans den I{i i>rhtTi<'hten S. M. Svhife: I

Trinz II ri ii i ieh « : Lnfis|>iip lnn,L'. H'A.l

Vinedi , Kapt. z. S. Schedri : Sinnu aof
dem NorüatlanliHi'hvn Ozcaii. loj. i

b. Aus di-n ncricli t
i n von ."^«hiffcn der

deulsihen 11 andels marine:

1>. .\sia , Kapt. Siilter: Slunji auf dem
Noniailatitisehen (>/<an.

1). Anpi-te Victoria
,
Kapt. A. Kaempft:

Sturm auf dem Nordall. Ozean. 112.

]>. Bn^lau : Lufttipic^'luuK. Km.
j). t'abibria'. Kapl. v. Höhlt: DcviationH-

anderun); dnnli Hlitzschla^r. lül.

1). iC'ap Frio
,
Kapt. .S. Bueka, 1. Offiz.

KHuKius: AultevigewSludich starkes St.

Elnwfeucr. 428.

I>. »Cap l?o<'ii . Kapt. I?ö>re: Ponnenrinp.
47.-.

><.Tlarlotie
,
Kapt. (Irube: Sturm auf di-m

Nonintl. (Jzean. 107.

D. >Cboru8lda«, Ki^t. Lüning: Stunn auf
dem Nordatl. Omin. 105.

D. •>Den t Hellland . Kapt. Rarendw: Httinii

auf dem >kurdutl. Ozcau. HXi.

rDorude , Kapt. JcnMcn: Sturm auf dem
Nordatl. Ozean. 110.

D. bl>rcMlcn', Kapt. Könemann: Luft-

Hl)iej;elnn<:. HU.
Rnianl . Kapt. H. Sdiarli': Siarke Sliom-
kal)lteinn;r. .'i^l'.

l). «Emuui Luyken-:, Kapt. Marten»,
II. Offi«. E. Hchwondif?: Milchfarbig
WasM-r.

D. >(iouvcrueur .laetiehke', luipt. W. Treu-
mann : Leuchtender FiBcUaieh auf See. 571.

D. »Granada«, Kapt. Stcffan: t?tiunu auf
dan Nordatl. Oxean. IIU.

.(lustavo .\dolfo
,
Kapt. Heimberg: Sturm

auf dem Nordatl. < )zi'an. ]<>:',.

>ncrz<^in ('e<ilie . Kapt. M. [)ietrich:
Keiiie naeh den Saipcterbäfi ii Südamerikas.
SepteiuhcT Wh Novemljer l'.HM. .'»32.

>H< rz<v''iii So|)hir-( 'hariotte .Kapt.K.Zandcr:
I rtcd iilMT Shn ibbaromctcr. ."«^l.

D. Kronprinz Wilhelm . Kaj)t. Ki< hter:
Sturm auf dem Nordall. ()zi<iui. lli>.

I>. >IJebcnfebiv, Kapt. K. Hreitung: Sce-
Ih'Ix'Ii im Andu-i lii ii 'Sh< r. 84.

Lislu ili : Lutispi(';;t luiiji. Iti5.

1). .Marl>uri: . Kapt. H. Stern: Aiifbülcnde

Feuerkimel. Am.
>Nedf«, Kapt. Kerjos: Sturm auf dem

Nonintl. < Ins.

(HHtinla . Kapt. >c Ii w cli k r : Siui ni aiil

lii ni Nordatl. < )/< ;(ii. 1 1 m..

D. >Pulatia<, Kapl. Murgin: Sturm auf dem
Nordatl. Oxoan. 110.

»Panptni , Kapt. S< hmidt: Stunn auf
dem Norilatl. < »z«:m. III.

1>. Pennsylvania . Kapt. Spliedt: Sturm
auf dem Nonlatl. Ozean. 110.

»Persinnuon , Kapt. Horn: Sturm auf dem
Nordatl. (»znm. I'f.».

Pn-ntVii . Kapt. I?. l'cti rsen: Kei.se naeh
den Sid|M-ti'rhiif<-n .südaiuerikaii. Sc|it. bis

Xov, 1904. .'»32.

D. < PrinxGtd Friedrich- . Kapt. H. H anscn

,

II. Offiz. H. .Tai".r' r: Luftspic^i lun.:. !<>l.

1). Prinzel! .\li<v , Kapt. P. W « i i i n : < »rkaii-

artipT Nordo.-t-Monsun \or .Vdcn. ."ilM.

D. 1 'rinzn^eutLuitDuld ^
,
Kapt.H.K i reh n er

:

Wasscrhofien nOrali(4i von Sumatra. S/22.

D. Uoland . Kapt. Hatidi rmann: Sturm
aiü dem .Nordiitl. Oztaii. l'tJ.

I). Sambia
,

Kapt. H. Lüning: AuOer-
{i:cwöhnlichcr .Meteor-I''ttU. 47(>.

I>. 'SicOia% Kapt. Schnhart: St^hif^Oiit

auf dem Paraiia nährend einer CIht-
s<li«<'mnMmji. ( 'amcloirn. KJ'.l.

1). Tnrnmaii . II. Offi/. II. FrilM-h:
SlürmitH-hex Wetter au der braMiUuniäeheti

Kibto. INO.

RcttuUfT^weson , Dits iUi de» KüMeii der

Wrcini^ten Staaten von Nordamerika.
({. Tietz. .-»Iii.

Richtung. Ein luKtrument mr DeKtiunuutit; der

wahren mid t i< srh« indi^^keit des Winde»*

ant' St>f. Von .\. I.. Uoich. nl^rsitzt \(in

P. Perlewitz. 12<».

II i f f , C herein vermutete»» uuteiMvitieheß Korallen

—

im ümtralcn Indiiwhcn Oatean.

Ufttch, I,.: Kin InsirunK-nt zur Hcstinunung

der wahren Pielitung und < tivehwijidigkeit

des Windes auf See. f'berwtEt von
P. Perle Witz. 12*1.

Kottok, K-Kapt. a. D.: lialwii Stolte, Kr-

Kehiillenuij;en. «dchie das Schiff erleidet, oiler

starlie SchiftxbcweKungen KinfluÜ auf den
rhmnoinetcrfrauj.'? 212.

Rndolpli A.: Zur Photometrie des S|»ektrnins

in Hiiisi< lit aut |»rakti-r|ie Zwe< ke und auf

die ljehldnrehla^^iJ:l^eit .1. - NelM'l>. :>i\'

.

UuaKtsch, Die — cu hjiütJKTttpbtBclien Foi^
Mchnnf^n im Nördlichen Kismccre im Jahre
MiOX .1. Iferrniaiin. .".'.t.

—, Die —cu hydro^raphiselien .\rl>euen im Stillen

Oxean. J.'Hcrrmann. Ul.
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IX

S«lz}!f ^ !il ' .
Miftdworfl'

von TfmiN'ial iir nn<l

Mamliei) iH<'lil< ri iiiu

190«. l)r. l*. Förch.

ans «Irii I{«HiImclifimi;< M

— ilfs .S4«wn>wcrx im
clcr Xiiidcnoe 1894 bin

:ihi,

Soll II I II f i 11 -.t t' rii i ssc, Iiilf<jrröß«'ti für dif

•»•t-hiiiiii^ lii r im .lalin' l'.X«; stjUiHinlciKlfH —
und Sl4'nilMHl(fkun}0'ii... l>r. SIcchcrt. fiö3.

8onnonlii'ht\virknng, ('Ikt die ticeiiifiumung

«Irr — thirrh MwnviuwtT. IW. Dr, H. Leo.Hrhalt. LonI Ra^v)ei}sfaV rnterHUchiui^ieii filier

il<n — in IfiiHicht iulf —mgnale. K. Herr- i • .

iiiuan. ylit,
I

SoniH iiriiijr. 17.'».

V. Srhupcr, Dr. U.: Beiuericun;; i.w >l>ir An- Spi'kiriim. /nr riiolonirlric s in llinsicht

Wendling; vnii 8terndtKtan«!n in der iiaiitiselirn auf pnikiischr Xwivki' und niif die Jji<-]il-

Awtmnomir. Vo» A. Wcdcnirvc-r . .'i7(i. «Iiirclda^^ijrkfil «N-s N<'1x>K A. Hiidolph. r»r»7.

?»<diiffiilirt , IltHli iiiMiiL' <li r Xortlustduri'Ji- Xalimi. Mi ti oioluiii-.« In |'a/ Hoiänicii

üüirt tür die ~. .(. llerrmann. 4s:i. Iiei l'uerio de ( )roiava nViit i-ittai. l»r. Ohcur
Clwr-

]s:!.

auf dein Famna während einer
«hwonmniti):. ( 'aiuololen. Küt.

. >Iot«»rbix>te für die auf dem Ni-ier.

«i'lie aiieh Sii'sihiffuhrl.

SehiffHkompaK. iH-r — im Mi. Jahrhundert
oihI rlie Ausfdeichunf^ der mainietiMehen I>ekli*

imtioii. I>r. Aiiffiist Wollcniliiiui r. _'!».

Schif ffinaLniei ismiis, Aiitaiiji«' derThwirie
.les l>r. II. M. l.liiii. 410.

Sehiffüort siehe Orb>bc»iiiiuiiuneen.

Burehnrd. :t2o,

Sfeehert. I>r.: I lilfs^rriilSeii für «Iii Ilfnfhiinnjr

der im Jahre l'.dM'» slattfiiiili-tuli ii Smiien-
fiii>t<Tnis>e lind SieiiiUedi<'kiiiip'ii. .'>.'i!{.

Stc-tfeUK. Dr. Ol tu: J>er UoelitiCfpt^. :i2(>.

— : Erwideninft auf Benierkunp von Dr.
C. I5.'.r^ren. \T.\.

St< rnl»( ilei'kiinf;«'!!, Hilts;rri>rM n liir ilii- lie-

n'<'hnuiin der im Jalire I'.mm; stair findenden

tSunneniiiiMteruMHc und—. Dr. t^teehert. .'k'^r

ifehott, Dr. Gerhard: Überekht der Meemt- : Sterndiatanücn. Die Anwendunf; von — in

litrüniungen und Dampfer«r<^ in dner Welt-! d<T nnntisrhen A<iren<>mie. A. Wedemeyer.
' "" IJiinerkunp hierzukarte. '.Wl. \ aris. -iKi. A. W edc-

l'ilir. V. SeJir<it t«T.

Hchreihbaromcter, rrtell dnea Hei^okehif{»•
{

Rio.Ter.ri60. DcHfd. l>r. H. v. Hehaper. .'»70.

führen» Ober —. r>21. ' Stil ! r < t/.>an . Die nwM« lien livdr(>irnu>liis<-heii

Frfir. T Srhrneter: Der Kinfinn der irdMKjlien; ArLeiUn im n . J. Herrmann. id.
Sln»hIen]»re«hnn^' aiii <lie Navi;:i< ruti- 15H.

| _^ Über die Albatn.i; -Kxpedition hn (Mliehen
."••hiiUarl, ruipj.: S-hittahrt a»d dem llarana ' — n J{X)4 (>r>. 'IIM.

während ein. Cben<chweniinun>r.( 'aineloten.4<!,0.
1 _^ DJo majmetisehe Vermesminir de« -n —

s

Seebeben im AraUrnrhcn .Meer. Hl. • dnr. h das ( 'amr-i. -Iiwtitnf. Dr. l?nratli. :L»J.

Sec«chiffahrt. Preisat »sehnÜK n ffir eine (Ic- W-yixww der l aJirteii fiir die iTdmagneiisehen
schiebte der deutseheii . 1S(,.

| Bwrimranngen wif dcTO —n -. fi22.

Seewarte, DeuUrhu: 27. Jahn«bvriitht ülierj strahlenbre.-hnnp. D. r Kinflnll der irdis. lien
die "Kitipkcit der Dwilw-bm Siwarte für da«
Jahr l'.Mil. TVilane zu lieft VI.

—. — : Verleihunj: «1er i uarie-.Medailli mit

Diplom. .">7."i.

—. — : JBericlit Über die arlitiind/.wanzip.te Weit-
licwcrb-PrQftinf^ \xa\ Mariiie-("hri>n<>nielerii

(Winrer 19<.)l— 10«»:,), :\\\\.

—. — : Die Ki.sverhaitnit^e an cji n ili iii.-^eheii

Kibiieii im Winter 1901/'.
—,
—

: Die Witterung an der deiilHchi'Q Küste
fiphe imf<T Witteninp.

—
: I'ii' W'irksaniki it «les^ :^tnrmvvarimii^is-

"tx M- an der deiiLselieii ivÜHti*. Üiiia^e /u \\. i.

—
.
—

: Wiml, Strom. Luft- und WaiwertemiN nitnr

«iif den wielili^.'vieii Daiii| f« i w •^^t'n dw MiMel-
iinvny. licilaKf /u Jleti l

^cewaaacr, Mittdwerte ans den Iknimehinnp n
von Twnpemtur und Salzp halt des - h im
Marsdiep rlleldert niid der Znidi rsei- iSSM bis

I'>':;. Dr. C. l-i.reh. .'»H».

—
, l>i<' Ih iiii (ielrieri'U von — eintrelciideii Ver-
äii<l<Timmen in dewen
l»r. (". Fi.n h. .'»17.

—
• fliehe an< b Mi"«^r\\a.sser.

— auf die NaviJ^i«•rnll^.^

Strömungen, Obrniieht der JleereB— und
Danipfenvep? in einer WeUlcarte. Dr. ficrhard
s.'hoti. .'«tr.

. Di«' — an den .-^üdlielien nnd hiid<ir<t liehen

Küsten \ttn Netifiindland. Dr. f* McekiniE.
14ü.

. Die — am Rnptnfr der Fnndy-Bai. Dr.
L. Meekinp.

, <). l*etfers-.onK riitersuehiuigeii ülnir den
Kinflnll der EiüxebnieJ/e auf die Meere«—.
Rudolf I.iitjrens. l.'iO.

Strom. Wind, Ijift- nnd Waxw-rlemiH-nifuren
:iiii «l. II u i<'litii:~i< II Daiiipfrrn-egen dca Mittd-
lueeres. lU ila^e zu Heft IX.

—, DiY Ctolf— vom 10. Mai biti zum 10. Juni
:ni.

Stroinkiilihelniijr, Starke . ."i22.

SiiiniH, HiiiH-rkinswerti- — . Weitere Folge.

Dr. W. J. van Behber. 40. 531.

Ziiiwnnienifetxting.
|
HtQrmiitehi'H Wetter auf der Fahrt von Hiienos

.\in-s iiiii'h Haliia Itlanea am 17. bb 19. Dra.
11M)4. II. Krits. h. ISO.

Se|:t Ix hif fe. Die Fahrtp>^-hwindi>:keit der — Sturm. Der Nord an i!i r i >sidru(aehen Küst«-

auf jcrolkn IteiiMii. M. Träger. 1.
|

vom i:t. u. ]4.Jauuar lUUr>. J. Frühling, lia.

>*i|rnale, \Am\ ItaylcighV l'ntentnehniMgen über — Mehe aueh Zyklon.
«Irn S<-hAll in Hinüieht auf 8ehall
H Herrmann. -"»10.

—, Xiwn- Sturm- und Wind— für die ()>«tj«M«

nod dir däniKohen (iewÜMier. '>1H.

Japanisebe Wetter- tind Kturm - an den
Kfeten von Kup-a und der ManiUilmn i. '.SI.

—, Xetif Slnnn- und Wetn r an lier chine-

Hiwheii Küste. 4«i7.

—
. Ein V(Hiiehl«K erwdterter Wetter— für die

StnrmsiLriüiIf. \ciiere und Wind fur

die däuixhen (iewasxr. .')1S.

—
,
Japanische W. tt. r- und an den KflHten

von Kon-a und «U-r Mundsohureu 2iSl.^

— , Xeue — und Wrtrersipnair an der rhin»n?!«»*lM«n

Kiisi.'. in7.

St iirni warnuii^i^wesen, Die Wirksamkeit ths

—M an der dentMehrn KüKte. Bdlage xu H. I.

Sturmwarnungen in Norw(*aen. .'ifHi.

Hcefahivr, inabaionden} aneh für den Xonl- ' Süd polar, Die cnprliiteht» -LKpedidtm nnd ihn
allantiselien Oaeon. 013. Ki)i;elmiKW. Wall her, F-Kapt. x. |>. 275.
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X

Tafeln, VerfüifiK-huiig der nuutiMh-at<truiio-

miadun — und BecmDungn. R Knipping.
210.

Telephon, Chrr die Venrenduiif; d« —s zur
/i 'i fülx Tt r; 1 ;j u 1 1

-
I JS.

Tt'iiiix ral nr, W iml. StiDin. Luft- iiiui Wutwr-
— auf dcti \\ irlitij^strn I >aiiij)ferwC|^ dflB

Mittcluiccnw. DcilnKe zu JJ. IX.
— , drittelwerte am den Roobaehtnnf^ von —

iiiul S;»l/j^ihalf ili-s S«i>wiiJ<s<Ty im Afarsilic|)

(llrl.hn und dor Zuidcrxtv Is'.M l»is lim:!.

Dr. l'. Förch. 516.
— dce Mocrwaawn «i Taingtaii. Mai bis ßcpu

1901 und Okt. 19»« bis l>cz. I90:{. 183.

—, OlK'rflä' lu n I I) im KÜdlif lifii Indischoti

Ozean lUUl l>is l'jia l*r. Kndnlf LtUgi iiH.

498.

Temperaturverteiluni;, Umachendervcrtikali n

— im Wcltmoore nnter boH>nden«r lJ<>rü( k-

lehtipmjr der W'ärnulcitiiiifr. I)r. (J. Wc^'t-
mnnn. — Itcrifhfi^rinif; hierzu. Dr.
(i. \Vcfi;i iiian n. 2H|.

Tcnt-riffa, .Mff*ttn)lo>riMh«' Statüm I^i l*a/. }io-

tanica Wi IMu-rto de < )ri>(ava (— ). Dr. Osrar
Burrhard. :!2t>.

Theorie, Ziir — der Cjuadnuitolkugcln. Ih.

H. Meld au. 171.

—, Die Anfänp' di r — den HchiffimugncUiimiw.

. Dt, H. M.-Idau. lUK
Tiofo ti'uhv Md'n'stiffc.

TiefHec-Kxpc'ditiou, Eine nuuu cngllüchc —

.

LfitKenit. »7.

Tictx, C: Ii<)iiiii;r)-n auf den BBitkcn Hcndovon
und ("haurer. :ir.

— : l>n« Uettunp*»!-!«'!! 1 'II Küsten der Ver-
einigttM) Stiiatcn von Nurdumcrika. 501.

Ttmerding, Dr.: Uber HÖhennrobleme. 232.
Transporteur und Didcck. I>r. H. Maurer.

• .278.

TrIgonniiieJ riseh, l lnr e Livuiipin des

unglciehsciHgcn Vierecks, deascii Winkel und
xwei doandcrgegcnftberlicgendcHdfcn bekannt
sind. Köator. 2W.

Olx'rM-lnvcni III n Ii;:. Srliiffahrt auf dem Pnrana'
wiihrend einer — . ( anicluten. I<;'l.

'

OberHieht der Meere^i-Inimiinp ii und Danipfer-

wi»D in einer Weltkarte. Dr. (lerbardi
»ehott. 997. „

ir« t erseei selu's, 1 'Im r l in vi i iiiiitetes Kor.-dlen-

riff im zentralen Indiselien Uzean. :i71t.
'

UnlerHiicbnnKen, Hvdrologische •— im Knm-
])äiiW!hen P^ismecr. \. Knipowitsch. 103,:

211, 289, :i37.

—
, I* I* Brcitfnß' ExiMiIitioii für \\ i--( ii<eliaft-

lich<-prakti8(*hu — an der Miirman- Küste.

X. Knipoivitseh. 227.

--, (). PctterHBoni; —en über den KiiiflulS derj
EiwM'hnu'lze nttf die MeiTi-sstniniunirfii. Dr. <

I!. Liif^ri ii-. \:>>K

l'rna< lien tier vertikalen rem|H mi m vi rieiinng

im Weltnie»'re, unter lu Mniderer ^«»rüek-

1

sirhli^niif; der Wänncleiinng. Dr. (5. Wepr-

;

mann. 1?<M). — IVnVIitifrunp hierzu. Dr.

(i. \Ve^<'niaiin. J'^l.

Urteil eine» Sivelti<.'hiff«fiilin:rH über .S-hreil)-

bannneter. 521.

Vereiiifaehuiig der nautiw h - astiOiK>nilsehen

Tafeln und Koehnungen. E. Knipidn);. 21(5.

Verleihung der Scewartc • MeduilTe mit
EHplom. !i7f>.

Verniessiirifr. Die inajrnetisrhe — di ; iinrd-

iiehen SSlillun OxeauiH dun-h das (.V.rnegie-

InatHnt Dr. Bnrath. 382.

Ventf f eil t ii< hu ii^'m . Xeuere:

A. B«>prü('hun^'n und autiführliebe IniMlt!>-

angaben.

Verfinderungen, Die beim (leint 'i*en \'on ÖCC*

wassrr eintretenden — in di->H'n Zutwnnien-
MCtxung. Dr. C. Forcb. >\i.

Aufaeaa, Otto Frhr. von und zu: Die
phyiikalischen Bgonachaften der iSwi). 12*J.

Bidschof, Dr. F. u. Vital, A.: Fnn&telUgc
mathctnatiflche und aatronomisrhe Tafi'ln.
.-.71.

r> u 1 1 e , Dr. F. : Nmu's 1 Iandba<<li der 8ehiff-

fuhrtkunde. 2. Aufl. 523.

—, — : Nantisehe TafdAamndung 2. AuH.
m.

—, — ; Tafeln zur liedukiion von IJeoi»-

aehtnnnn Ober dem kOnHtfichen Horisont.
523.

BoBBen, P. rn Mar«, D.: Zeevnflnkundij,^'

Taf' Iii v. ( ii'-iiiii ri<li;i;in-\\'aariicminp?n.

l'.Mtl. JV>|.r.>* li< n von Dr. O. FuIkI. 8.*.

von Drigalski, Krirb: Zum Kontinent di«
ciMgeii Süden«. 13.').

,
— : Deutsche SüdiH>Iar-K.x|)«Htt<)n lUOl

Iiis I '.»!» ;. n<I. I. M. fi 1 II. M. IX. Heft 1,

iH'-pr. von \V. .\Ii-iiiardus.

Fit zu er, Prof. Dr. Rudolf: IWirü^ji' znr
Klimakunde dis OsmsuiiM'hen Iteteheb und
Heiner Naehharp biele. 477.

Hydr. HauptverNv . k. Kn-s. Mar.Min.: Hand-
bueb für 4lie Falirl von Kronstadt nach
Wladiwostok. 7. Band. Kotes >lecr und
Hnez-Kmial. t'_'f». — S. Ild., 1. Teil: Der

1
nördliehc ]ndis<-lie Ozean. llW'.'t. :i'.>.

JelinekV .\nleituiijf zur .\usführuii^ metcom-
!

logischer licobachtungeii. ücHproehuti von
i Dr. W. ßrennerke. 329.
' KrHnunel. Otto: !)ir i!i iil>rhen M<vre im

Rahmen der imeniational. .MifresforscbuuK.

Offeutl. Vortr.. p'h. im fiisl.. f. Meemk.
am 5. u. G. .März 1903. 3U.

Matthiea, R.: NnutiMehe Tafeln für die

Koni» «n<l o-if-i I lun! diu en;:!i.seluin

Kanal n<-li>i A/inml- TalHllen. .!. Ausg.
Iflor». Uis|iroehen von Fulst. S»}.

V. Xeuiuayer. Prof. Dr. Ci.: Anleitimg zu
wiMcntwhaftlieh. Beobachtungen auf Reifen.
.!. .\iin., Lief^r. 1 „. L\ -71.

N ordeiisk jiiid, ( )tlo, i\ nders>on , ,1. ( ii n -

iiar, har.s-en. ('. A. ii. SiMittnlierp. ('.:

Autarc-tie. Zwei Jahre in ^M.•hllee uiut Ki«
am Hiidpol. 187.

Oom, Frederii-o: Mi'iliodiv d«» Caleiü
< irapbii|iie eii usa^e .-i l'( )l'-« rvaioire Koyal
d<- l.i>lK)iine

( Tapadai. i. -.

PnrtHch, IVof. Dr. J.: MiilvIeuroiM. Dm
fiondor und Volker von den VVeHtal]ien
und ili III Italkaii bis an den Kaiuil und
da.-> Kurisehe Hiift. liMU. .Hl.

Porlolano delle eostc d' I talia I'aM-. I".

1 >a VentiuiiKlia a Monte Citwo ineliiM.' le isolo

dell' Arebi|M>Infr() Towana e Ponfine 19<i4.

l'reiili. Laiide<ansralt liir < iewii»<erkunde:
.labrbiu h für dir ( iewii^iserkiwde Nonl-
deutiichlandH. Abtlußjidir 1!H)I. Benpreehen
von Dr. W. Brcnueeke. :(2a
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XI

do Kcgo, Lpottc: Costa do M<>ranihi(|up:

(illbt (Ir iiavi>^:u<;rui. \\i<>\. Vi,

Keichs-Mariiie-A ml : S<-}ii llian'llmi li tVii

die Xord«H', Teil I. Urft I. «.Aufl. I'.hii. .ii».

—
: Scpt'lhanilbin h für den KiifiliM-Iu n Kanal.
II. Teil. Dif Nonlkiisto Frankividis.

:i. Aiitl. ]'.'':». SS.

— : b«geUuuidbui'h für die Wctstkü^te iä^-hott-

.

liiKk. 2:t4.

- : 8cgolh.niin)iii'h für die l'':in"H r. 17(!.

— : Sop'lhiiiiiiliin h tiirdas .Miltclmii r. l.'lVil.

Ucili, J. J.: Japan nach liciiico und Stiidieit

im Anftraire der Kgl. Preiifi. Kq^icninK
darpcstrllr. 1. Hand. Bcspffopben von
K. Kiiij»|iiiit. .isit.

Petwarte, iJi utx he: Atla> ilcr Stroinvcr-

:

•eUuD^ «ui ücii wichtigsten Dampfer-

1

«cgm im Indnchim Ozean und in den Ott-

'

iL-iatiM-lnii (i.wässrrn. Bespioclieii von"
«I. Kr Hill Hill. 2s2.

-
, -: Alias der (iezcitcn und (^czeit«>llstr^»m^•

fiir da» Gebiet der Nordsee und der
Britischen OevSffiKT. 2t¥t.

: Danipft'rlmndluK'h ffir dcn Atlan-
liM-hcn Ozciui. 2K\. i

Wanlca, Joüef: Seewesen. 47(1.

|

& Htd und Cbeix-hriftenvcrznchnis. 41, 89.'

I.V., 187, 2^4, 2m, im, 381, 429, 477, |

ri2.">, 572.

Verwendunp. Über die — des Telephons zur
JWHibcrini^runp. 428.

Vierirk. I Ix r tiipinoiuHris^-lif Lti-utipii des
nn;:li ii liM ilip'ii h, d(>M.*n Wiiikt-l und y.wvx

< iiiaii<l<T K'-goiiülNirlieKendeiMten bekannt mml.
Küster. 230.

Vorrichtung zum Mwwon der Mperegtiefe. IS.'».

Vorschlag, Ein t rwt ili rln- \Vrit<Tsi>;iiale

für die SecfahriT, inHliCHuiidiTf auch für deu
Xordatlaatiachcn Ozean. .'»13.

W iriii' Icji iiii<r, I'i-sai-Ii» II i!iT \t rtikali ii 'I'( iii|ic-

liiiimt-rtriliin^r im \\'« lliint rc iiiiti r iM suiidm'r

|j<Tn< k~i( litijj;uiiji der — . Dr. (i. \S'i';:i iiuinn.

2ü6. — berichligung hierzu. Dr. (i. Wege-
mann. 281.

Walthor. K-Ka[it. /. D.; Die ciifrli-iclu' Siid|K)lar-

F.\|i«iiiti(»Ti 1111(1 ihn' Krplmissi". 27.').

\V r. Milchfarbiges — . :V>1.

V> afsurhoücn nonUirh von öunuUni. 522.
Wa«*ertemppratnr, Wind. Sturm, Luft- und

auf «Ii II \\ irliii^/^icii Daiiipfcrwcgen do*
Mittelmccn-^. U. ila^ic zu Heft IX.

— ridie auch unter Tctuiicralur.

Wedemcver, A.: Dio Aiiwoiidiui^ von Stern-
di>tMn7,cn in «lor nautischen Asirnnnmio. 'MVH.

IM. I>< iiK'rkmiu da/n. "it'.'.i.

HcEfmann, i>r. l isachcn der vertikalen

Tempcmtum-rtcilunp im Wcilirnfn- unter bo-

«ondercr lV•riicksichti^^ul^; der Wiinnvldtung.
'2*iC\ lWi<'hfi>;unji hierzu. 2Sl.

Weltkartr. l'U-rNicht der Meeres»! r.'iiniiiiLi'ii ihhI

l>aQipfcm^ in einer — . Dr. Gerhard
Heliott m'.

Weltmeer, rrsacheii der vertikalen Teiii|K«ratur-

verteiliini; im ! nnii r iH-sundcn'r pH-riick-

Kiehtigiiii}; tlt-r Wariueleitung. Dr. (i. \Vcj£e-
mann. 20G. — Berichtigung hicrzn.

(t. Wegemann. 2s 1.

Wettbewerb-Prüfuti^r, hirirht über tlic acht-

umlzwaiizipite auf der I »entsehcn warte

abtrehaltene von Marine-Chronometern
(Winter HKJ4— l<«ir.). 346.

Wet ler. Da.^ — auf dem XordatlantiMrhen Ozean
v<im 2:i. »S'pt. I.i.M zum 1.1. Okt. U>03. J'aiil

Harth. 97.

, MUirmiHchca — auf der Fahrt von Buenos
Aires nach Bahia Bianca am 17. bi« 19. Dez.
UtOI. ir. Fritseh. 1S<1.

Wetter~iu nale, Kiii Vorschliiji erweiterter —
für die Si-efabrer, insltemiidere aneh für den
NonhUlantiK'heu Ozean. 513.

— , Xcne Stnrm- nnd — an der chinesischen
Küste. 1(17.

. .lapaniM he - tiiul Sturm an den Kiwten
von Korea und iler .Mandschurei. 281.

Wind, iStroui, Luft- mid Watwertcmperaturaii
auf den wi<'htipHtcn Pantpferwcfren de« Mittd-
ineeros. H«'ilap' zu Heft IX.

Kinflull dt« — CK auf «lio Fahrt voll 1 >aiiii>leiii.

l>r. I'. Heidke. 17.

— , Kinflnl» des — es auf die Dichte und die Be-
wegung di-s Mcorwnfwerx. LlitfienK. 82.

— , Ein Instrument zur r.e-timimiiiu 'Ii r widiren

Ricbiuii^'^ iiikI ( iesehwindiukeit ikn e» auf
Se4\ Von A. L. Koten, Qberaetxt von
r. i'erlewilz. 12"

Windsi^rnale, Neue Stunu- und für die
(>Htsi/e und die däniseh<-n (Jew-i— er. Ms.

Wirksamkeit, J)ie — den .^turiuwarnuiigs-

wisciiK an der deutschen Kflste. Bdlage zu
Heft I.

Witterung. Die — an der deutschen Küste im
Xuvember in<J4. 4.»). I ). zeinlKT. 1)2. —
Januar llXlf». 142. — Februar. IUI. .März.

Sm. — April. 2SU. — Mai. :i34. - Juni.
.Tuli. i:«. — Augiistv 4130. •- Sep-

lenil« r. "c'S. — ( IktolKT. .'»70.

— . Die /II r-viii|.'iau im September, Oktober
und November 1*.>I>-1, ucbst einer Zui«amuion-
Mtellunp ftlr den Herbst 1904. 11«. - Im
hezenilxT l'.HII, Januar und I-Vliruar IlKt.'t,

liehst < iiu r /iisaiiimeiisiellun^ für den Winter
IlHil H.i, Nowie für ilie vit^r Jahn-sizeitcn und
dai>JahrDezeniberlU(»:i biüNovember IIXM. .'iH5.

— siehe auch Wetter.
<le Wijii, W. .\.: I'ber Ort.'-lM'^tiniMiuimi n des

.SebiffcK mittels des Zwei-Xeiicnnu'ridianhöhen-

ProblcanB. .147.

Zei.ti'ilM rt rauMiiiH-, f'lier die Verwendung den
Teieplidiis zur — . I2b.

Zertrünimerunp einer Drachenwinde durch
den Dniek des Draehcndrahtcs. Koppen. :t27.

Znidersee, Mittelwerte au« den Itonmehtungcn
von Tempcrattir und Sal/i:ehalt des Soe-

wa»*en* im Mttr»«liep il leiden und der —

.

1894 bis 1003. Dr. C Förch. :>lt>.

Znsammensetzng, Diu lieim Ocfrieren von
Sei'wasscr ointr»»tendpn VcrSndeningen in

di ---i ii l>r. (
'. i'oi eh. r»17.

Zyklon Im Mauritius am 2(i. bl« 23. .laniiar
*

19a->. 321.
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a. Tafela.
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Die Fahrtgeschwindigkeit der Segelschiffe auf großen Reisen.

Von Kapitän X. Pnip^r, AMfetent bH der Deut8(4ien Seemute.

Einleittmg.

Die Faüi'tgeschwindigkeit der Segelschiffe ziffernmüliig festzustellen

unter Berfielniehtigun]? ihrer Stelluni? ztiiii Winde, hat neben Maury und
Hi ito Capello auch Brault schon iiiitt rnommen. Alle Bereclinun^fen aber be-

schränkten sich auf ein bcfirenztcs flrbict und zwar auf die Passati c-^non de«
Atlantischen Ozeans, die eine Gleicliinähigkeit in der Windrichtung- und Stärke
sowohl, als aueh in der Bewe^'ung der See gewährleistete. Es sind indes die

einzelnen Untersuchungen von verschiedenen Gcsit litspunktcn auf-^efalU woidcu
und sie ergaben teils aus Man<j^t'l nn ansr<Mclu'n(l<Mi> Material abwcicliciidi'

und nicht immer einwandfreie Resultate. Man glaubte auch ein zuverlässiges

Ergebnis für die mittlere Schiffsj^eschwindig:keit aus der günstigste Wind-
richtung vRaumschots (Baeksta<:s) ableiten zu können, indem bei dieser die
Segeleigenschaft eines jeden Schiffes zur vollen (Geltung kam.

Einige Angaben über diese älteren Versuche finden sich im Segel-

handbuch für den Atlantisohoi Ozean, erste Aasgabe 1885, Seite 44 nnd zweite
Auflage 1899, Seite 55. Eine eingehende Bearbeitung des Gegenstandes fehlt

aber bis jetzt; sie ist um so wünschenswertei-, als diircli die ForTsoliritte im
Schiffbau ganz neue Schiffstypen hinzugekommen sind, deren Vergleich mit
den älteren besonderes Interesse bietet.

In der folgenden Untersuchung soll nun zahlinmänig nachgewiesen
wordon, in welchem Verhältnis namentlich die Größe der Schiffe zu deren
Geschwindigkeit steht.

Quellen.

Zu der Untersuchung der l''ahrtgeschwiudigkeit der einzelnen Schiffs-

typen wurden solche Segelschiffe aus Holz, Eisen oder Stahl herangezogen,
die Reisen nach der Westküste Amerikas und weiter, oder nach China,
Australien und weiter ausgeführt haben. Es kamen dafür in Betracht Schiffe

jeder Grülie, als hölzerne Bai'k- und VoUscliiffe, eiserne oder stählerne Bark-
nnd YoUsohiffe^ ferner aus Eisen oder Stahl erbaute Viermast-Barkschiffe
und die größten Segelschiffe der deutschen Handelsflotte Potosi und Preußen

,

eine Fünfmast-Bark und ein Fünfniast-Vollseliiff, als einziire Vei'treter einer der

größten Segelschiffsgaltungen. üm für die Untersuchung einen möglichst großen
Zeitraum zu erlang^ wurde in dem handschriftlichen Archiv der deutschen See-
wart e bis zum Jahre 1875 zurückgegangen, soweit zugängig, der einzigen Quelle,

aus welcher ein ausreichend<>s und verläßliches Material entnonnnen werden
konnte. Die Auszüge aus den Tagebüchern, deren Resultate in den beigegebenen
Tabellen enthalten sind, verteilen sich auf beinahe drei Jahrzehnte und reichen
für liTd/erne Bark- und Vollschiffe bis zum Jahre 1899, bis wohin nur noch
vereinzelt aus Holz erbaute Schiffe auf weiten Reisen um Kap Horn oder um
das Kap der Guten Hoffnung Verwendung fanden; für eiserne oder stählerne

Schiffe von 1877 bis in die Gegenwart. Der Bau großer hölzerner Segelschiffe
für die Welthandelsflottc, deren größter Haumgehalt zwischen 1500 bis 2000
Tonnen .schwankte, gehört wohl endgültig der Vergangenheit an.

Das Material zur Feststellung der Segeleigenschaft jedes einzelnen

Schiffes fand in der Weise Verwendung, daß für die WindslArken 1 bis 11
nach Beaufort und für die Spalten Vor dem Wind, Backstags, Bi citsoits und
Bei dem Wind von Lizard ab jede von Wache zu Wache gesegelte Distanz
aus den meteorologischen Tagebüchern entnommen wurde, so daß z. B. alle

Distanzen, die vor dem Wind auf der Reise v^eichnet wurden, in dieser
Spalte und unter der vorgemerkten Windstärke von 1 bis 11 Aiifiudune fanden.

In gleicher Weise ist jede Meilenzahl, die für die Windrichtung Backstags,
foeitseits und Bei dem Wind' gemessen wurde, verwendet worden.

Aam. d. H.vtlr. tir» IflOR^ Heft t 1
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Aus der lanjreii Reihe so aus;Lrezo^ener Distanzen für jede Windstarke
wurde dann das Mittel gesucht, und dieses durch vier geteilt, ergibt die Fahrt
des Schiffes in Seemeilen per Stunde.

Vei*wertung der Beobachtungen.

Zur Spalte Voi- <iein Wind ;;eliören solelie Distanzen, die ein Schiff

reclit vor dem Wind, bei einem Spielraum von einem Strieh nach jeder Seite

in der Wache nach Meesung durchlanfen hat, zur Spalte 'Baclcstags« ge-
gehören die Distanzen, die bei der Windrichtung; «gemessen sind, die zum
Schiffskurse, 1 bis 7 Strieli aeiiterlicher als dwars wehte. Zu Breit

-

seits rechnet die Windrichtung, die quer zur Kursrichtung wehte und einen
Spielraum von drei Strich hat, und die Bezeichnung »Bei dem Wind« ist

der Windrichtung g^eben, die in einem Winkel von sechs Stridi zur Kurs-
riclitunL' wehte. In Zahlen aus<.'edrückf von 1 l)is 17

KompalSstriche, würde jede Windrichtung folgender-

maßen bezeichnet werden: Kursrichtung ss 0 »Bei
dem Wind' 6 Strich, Breitseits über fi l»is 9 Strich,

Backsta^s über \) bis In Strich und vor dem
Wind zwischen 15 bis 17 Kompaüstriche.

Als nicht verwendbar fQr die Untersuchung
wurden solche Distanzen angesehen, die bei stark
veränderlichen, von Windstillen unterbrochenen
Winden gesegelt waren, ferner solche, die durch
die dem Schi^kurse entg^enlaufende hohe See
oder Dünung so vei kfiizt sind, daß sie nur '/^ der
normalen Geschwindigkeit betrajjen, z, Ii. bei

Windstärke 4 ist die durchschnittliche Fahrt
24 Seemeilen in der Wache, gegen hohe See oder
Dünung beträ^i-t sie aber nur 8 Seemeilen, dann ist

von der Verwertung solcher Zahlen Abstand ge-

nommen worden. Auch bei Stürmen ist die ge-
messene Meilenzahl dann in Fortfall gekommen,
sobald das Schiff unter Sturmsof^eln beiiredrelit

lag und gegen Wind und See nur eine geringe Fahrt durch das Wasser
machte. Auf der Ausreise einer ganzen Anzahl der ausgewählten Schiffe

fanden sich in den an Bord geführten meteorologischen Tagebfichern nicht
immer alle Windstärken von 1 bis 11 in genügender Zahl verti-eten, weil kurz
nach den» t'bergang des vorherrschenden Windes zum Sturm das Schiff an
den Wind gelegt, also beigedreht wurde. Hin solcher Ausfall mußte aus
anderen an Bord des betreffenden Schiffes geführten Tagebüchern erginzt
werden. Daß die Resultate aus den Windstärken 8 bis 11 nicht so zuver-
lässige Werte ergaben wie die aus den sehr viel häufiger vorwaltenden
mittleren Windstärken, ist selbstverständlich, zumal bei hölzernen Schiffen,

deren Widerstandsfähigkeit einem sehr starken Segeldruck auf die Dauer
nicht gewachsen ist. Zwar steht der Widerstand eines seetüchtigen Schiffe.«*

gegen Wind und See mit seiner Größe im zunehmenden Verhältnis, so dal?

ein Beidrehen bei schwerem Sturm, sofern dieser nicht direkt aus der Kurs-
richtung weht, viel seltener ist als bei kleineren Schiffen. Eiserne Schiffe^

die einer Beschädigung durch Lecks])ringen l)ei giollciu Segeldruck sehr selten

ausgesetzt sind, zeigen sich denn auch durchschnittlich für eine bessere, au.s-

dauernde Segelleistung befähigter. Für die Fünfmastschiffe »Potosi« uml
>Freußen« wurde oft die Gewalt des Sturmes erst dann zu grofi, wenn orkan-
artige Böen mit Stärke 11 bis 1'^ eine ergiebige Segelfülirung nicht niolir

gestatteten und die damit verbundene wilde See die Schiffe gefährdete. Es
mußte auch auf eine Gleichmäßigkeit in der Befrachtung der einzelnen Schiffe
Bedacht genommen werden, damit nicht schwer mit Kohlen, Eisen, Zement usw.
beladene Schiffe mit leicht bebidenen zum Veri;lt'ich kamen. Die .\uswahl der
meteorologischen Tagebücher solcher Schiffe machte deshalb einige Schwierig;-

keit, konnte jedoch dadurch behoben werden, daß nur mit leichten Stuck-
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^tern oder mit Ballast (Saiui, Stoini'H oder j^'eringor Ladung) hcladeiu' Scliiffo

ausgewählt wurden. Ferner war für die Untersuchung maßgebend, daß alle

dafür vorwendeten Schiffe die Anerelee von den lieimieehen GewfissMrn an-
traten, denn so war die Gewißheit vorlianden, daß die Reise mit gereinigtem
Schiffsboden und seetüchtiger Takelung angetreten wurde.

Einige Eigentümlichkeiten der Werte.

Es sind hier somit alle Gesichtspunkte aufgeführt, die für die Unter-
Michimg maßgebend gewesen sind, und bleibt nur noch übrig auf einzelne

Tatsaehen hinzuweisen, die aus dem Zahlenmaterial nicht ohne weiteres er-

kenntlich sind. So ist unter anderem bei sich gleichbleibender Windstarke
z. B. in den Passatrepionen, die scheinbar keiner bemerkbaren Ahschwachuni«:
unterworfen ist, bei gleicher Segelführung und derselben Kursriohtung, die

gonesaene Distanz in einer Wache selten mit der in vorhor<rt>gaugen«i oder
fdrigenden Wachen gleich. Unter gleichen Verhältnissen variiert also die Ab-
und Zunahme der Geschwindigkeit eines Schiffes, so daß sich, (ihn«» recht er-

kennbare Ursache, bald eine geringere, bald eine größere Distanzmessung
ergibt, z. B. bei Backstags-Windrichtung und Windstärke 4 war in der Wache
von 0 bis 4 Uhr mortrons die versegelte Meilenzahl 19, von 4 bis 8 Uhr
morgens 22, von 8 bis 12 Uhr vormittags 20 usw. Freilich liaben die zur

Messung der Geschwindigkeit gewöhnlich benutzten Instrumente auch noch
nicht den höchsten Ghrad der Vollkommenheit erreicht, jedoch ist die Beständipr-

keit des Wintlcs ein noch unsicherer Faktor. Alicr noch viel größer werden
die Unterschiede in Gebenden, wo die unbeständi<;en und veränderlichen
Winde vorherrschen, die unter Umständen in wenigen Stunden ein häufiges
Bergen und Setzen der kleinen Segel nötig machen, was besonders anf die
Fahrtgeseliwindiifkeit der Schiffe kleiner und mittlerer Größe von wesent*
liohtMii lüiifliil^ ist. Z. h. Ix'i Windstärke 5 und breitseits zur Kursrichtung
wehemieni Wind betrug die gemessene Distanz in mehreren Wachen etwa 3ü,

28, :iO, 34, 26, 28, 34 Seemeilen usw.
Gebräuchlich ist es auch .auf Segelschiffen, daß, sobald die nördlichen

cder südlichen Grenzen der Passatwinde erreicht sind, statt der in den
Unionen starker Winde benutzten starken neuen Segel für die Dauer dos

Aufentlialts in den Passatgebieten schon abgenutzte alte Segel geführt werden,
deren Wert dureh noch größere Abnutzung nicht sehr verri^ert wird, die
aber einen starken Winddruck oft nicht aushalten können und um sie zu er-

hallen, früher gebor<,'en werden müssen als neue oder noch in guter Ver-
fassung befindliche Segel. Auch dieser Gebrauch muß auf weiten Reisen
tnf die Fahrtgesehwindigkeit eines Schiffes einen bemerkbaren Einfluß auaflben.

Ferner weicht auch die persönliche Auffassung der einzelnen Ueobachter
hei der Schätzung starkei- Win<le, selbst der Stürme, voneinander ab. Für
ein kleineres Schiff wird z, B. die Windstärke 7 bis 8 oft schon als Sturm
aufgefaßt werden, wShrend sie auf einem großen Schiff, namentlich den
heutigen Vier- und Fünfmast-Schiffen, je nach der Windrichtung, als zwar
recht stark, aber für die Segelführung unter Umständen als recht günstig,

und darum auch niedriger geschätzt, angesehen wird. Das kleinere Schiff

wird durch die zunehmende See bald gezwungen wwden, beizudrehen, sobald
eine Zunahme der Windstärke eintritt, wahrend das große Schiff die gebotene
günstige Gelegenheit voll auszunutzen imstande ist.

Die Tabellen.

T^m eine genügende Übersicht über die Leistungen der verscliiedenen

Schiffsgattungen zu erlangen, wurden die Kesultate der einzelnen Aus-
züge aus den meteorologischen Tagebfiehem nach Gruppen A bis G ge-
ordnet. Die Sdliffe in den einzelnen (]ru{)j)en sind nach der Gattung und
Gröl'io zusammengestellt, z. B. Barksehiffe bis HOO, 1000, 1500 Tonnenyelialt
usw. Die Zahlen, welche links und rechts von dem Namen eines Schiffes

l*
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Stehen, sind das Erbauongsjabr und die Größe in Netto Registertonnengehalt

Im Qbrigen sind die Tabdlen in demselben Sehema gehalten, wie in den ohtsk

erklärten Auszü^'on.

Die iii den Spalten -Vor dem Wind usw. und unter den einzelnen

WindstSrk«! befindlichen Zahlen geben fOr jedes Schiff die ermittelte Ge-
scliwindigkeit in Seemeilen und Zehntel, aus denon \vieder für jede Klasse das

Mittel «rosucht wurde. Von den liölzernen un<l eisernen Hark- und Vollsehiffen

wurden zum besonderen Vergleioli noeli die kleinsten und größten Schiffe

ausgewählt, von denen durchschnittlich drei Reisen, die su verschiedenen
Zeiten und unter verschiedenen FTihrern j^emacht worden sind, zum Auszu^»^

gelangten. Bei diesen Reisen kam, anders wie oben, die Rüeksirht niif eine

leichte Beladung in Fortfall; es sollten besonders Reisen mit leieljter und
schwerer Ladung verglichen werden. Die Ergebnisse aus solchen Reisen der
betreffenden Srliiffe sind der Oattung, z. B. den hölzernen ßarkschiffen

(lrui)])e A usw. zuirewieseii. Das Mittel aus den Reisen diesei- Sehiffe wurde
den gefundenen Mitteln aus den gesonderten Schiffsgröiien angereiht und so

aus allen das Oesamtmittel für jede Gruppe gewonnen. Dieses Gesamt-
mittel stellt also für die vier verschiedenen La^M'u zum Winde und für

jede Windstäi-ke die mittlere Oeschwinditirkeit dar, welche jede Sohiffs-

gattung erreielit hat. Die einfache Übersicht der Tabellen gibt auch
SU besonderen Vergleichen eine Handhabe, die mittlere Fahrtgeschwindigkeit
des einzelnen Schiffes kann mit der eines anderen leicht ver^dichen werden
und wo sich ein Untei-schied in der Schnellifxkeit bei Schiffen von annähernd
gleicher Grölie zeigt, kann das an zwei Ursachen liegen, an der Bauart des

Schiffes oder an den abweichende VerhSltnissen auf den Ozeanen, wie solche

in den einzelnen Jahresxdten gfinstiger oder ungünstiger sind.

Zu Gruppo A lind B, hdlzerne Schiffe. Hier ist bemerkenswert, daß
bei den günsti<ren Win<lrichtuniren Vor dem Wind und Rackstairs alle auf-

geführten Schiffe die Windstärke 10, voller Sturm nach Beaufort, nocli aus-

zunutzen imstande waren und nach dem Gesamtmittel, bei Windstärke 8 bis 9,

die höchste Fahrtgeschwindigkeit erreichten. Bei der weniger günstigen
Windrichtung IJreitseits zwang die Windstärke über 9, starker Sturm, die

Schiffe schon zum Beidrehen an den Wind. Ebenso gestattet die Richtung
»Bei dem Wind« den Schiffen bei Windstärke 8, Sturm, nur noch eine ge-
ringe Fahrt durch das Wasser; die höchste Geschwindigkeit liegt zwischen
den Windstärken 7 bis 8 bezw. 6 bis 7. Bei den letzten beiden Richtuntren

hurte die verläßliche Messung der Fahrt auf, sobald die mit dem Sturm
wachsende See die seitliche oder perpendikuläre Bewegung zu stark werden
ließ, oder die Befürchtung eintrat, durch über Bord brechende Seen Schaden
zu erleiden. Auch bei den ijriinstigen Win<lrichtungen, wenn ein Schiff noch
vor dem vollen Sturme läuft, wird die Gefahr von einer schweren See über-

laufen ZU werden oft so groß, daß es an den Wind gelegt werden muß, so ge-
fährlich unter Umständen ein solches Manöver auch werden kann.

In den (>rn|>|)en (' und I>, eiserne Schiffe, verteilt sich die höchste
(leschwindiükeit auf dieselben Windstärken 8 bis t), 7 bis 8, (5 bis 7 wie in

den Gruppen A und B; jedoch ist eine Zunahme der Geschwindigkeit vor-

handen, die wohl auf die stärkere Takelung der eisernen Schiffe zurückzu«
führen ist. Sie steigert sich l)ei eisernen Barkschiffen gegenüber den hölzer-
nen um durchschnittlich (».!> Seemeilen per Stunde, während die eisernen

Vollschiffe gegenüber den hölzernen eine Steigerung von nur Ü.2 Seemeilen
im Durchschnitt aufweisen. Die größere Widerstandsfähigkeit der eisernen
Schiffe zeifjt sich erst bei den ungünstigeren Windrichtungen Breitseits« und
Hei dem , indem bei <len Windstärken 10 bezw. 9 noch dieselbe nur
um wenige Zehntel verschiedene Fahrt durch das Wasser erzielt wird, wie sie

die hölzernen Schiffe bei Windstärke 9 bezw. 8 erreichen.

Gruppe R. eiserne Viermast-Barkschiffe. Die Steigerui^ der Ge-
schwindigkeit zeif^'t sclion ein besseres Vci-liältiiis. was Vx'sonders wieder bei

den hohen Windstärken zum Ausdruck kommt, weniger bei den mittleren.
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Die hücUste Leistung wini von dieser Scliiitsgattuiig ebenfalls bei den Wind-
stirken 8 bia 9, 7 bis 8 und 6 bis 7 erreicht; es sind dies die Punicte, wo die

I.eistun^'sfähigkeit den Höhepunkt erreicht. Bei weiter zunelnnender Wind-
stärke nimmt durch die notwendi^'^e Kürzung der Segel die Fnln't langsamer
oder schneller ab, je nachdem die Windrichtung zur Kurslinie günstig oder
ungfinstig ist. Vergleicht man die niittlM*e Geschwindigkeit der einzelnen
Schiffe miteinander, so ergeben sich besonders bei den Windstärken 8, \)

und 10 bemerkenswerte Unteisehiede in der Schnelligkeit. Der Grund dazu
liegt zum Teil in den guten oder geringeren Eigenschaften der Schiffe,

weniger wohl an der Führung, denn was einem Schiffe zugemutet werden
kann bei schwerem Seegang und stürmischen Winden, dürfte bei allen

Führern als gleichmälUg bekannt angenommen werden. Dal? mit der

Grölie sich die Widerstandsfähigkeit steigert, zeigt bei dieser Schiffsgattung

die Ausnutzung der Windstärke 11, orkuiartiger Sturm, bei günstigem Wind.
Auch die Windrichtung BreitseitS' und »Bei dem Wind« zwingt bei Stärke 10
diese Schiffe noch nicht zum Beidrehen.

<Jni|ii»e K und (J. Kiinf mastseliiffe. Sie sind nur dni-eli je ein Schiff

Vertreten. Alle vier von den» Fünfmast-V^oUschiff vTreuDen bisher aus-

gefOhrten Reisen sind für die Untersuchung benutzt worden; desgleichen vier
i)eliebig ausgewählte Reisen des Fünfmast-Barkschiffes »Potosi«. Diese größten
?f .r,.]srliiff,. (1er deutselien Handelsflotte, mit deren Erbauung die Technik
den höchsten Triumph feierte, sind sich in ihren Leistungen fast gleich; den
rfthmlichst bekannten schnellen Reisen der "Potosi^ stellen sich die der
'Preafient ebenbürtig zur Seite. Das Mittel aus den vier Reisen der »Preußen <-

weist, gegenüber der Potosi bei allen vier Windi-iehtnngen, wenn auch
nicht bei allen Windstärken, eine Steigerung der Falirtgesehwindigkeit auf,

namentlich bei den kleinereu und mittleren Stärken. Dieser Vorteil ist zun»
Teil auf die größere Segelfläche, welche »Preußen« entfalten kann, zurück-
zitffdiren, mehr aber auf das Beharrungsvermc^en, welches dieses Schiff durch
.seine (iT-öIie und Scliwere in gröHoreni MaMe besitzt, indem die Voi-wärts-

bewegung durch den Widerstand des Wassers nicht so schnell gehemmt wii-d.

Ein weiterei' Vorzug bei beiden Schiffen ist der große Widerstand, den sie

Wind und See entgegenzusetzen vermögen. Für Preußen zeigt die Tabelle
I d, dal? der schwerste Sturm dieses Schiff nicht zum Stillstand zwingen kann.
Die Furtbewegung ist bei orkanartigen Winden aus der Kursrichtung noch
so beträchtlich, (ütß sie durchschnittlich fast 6 Seemeilen per Stunde beträgt,
erst bei vollem Orkan sind die etwa noch geführten Segel nicht mehr imstande
das Schiff vorwärts zu treiben. Das Gleiche gilt für Potosi mit dem ein-

zigen Unterschiede, daß es beim Winde bei orkanartigem Sturm bereits bei-

gedreht liegen muß. So hohe Windstärken von längerer Dauer traten nur
im Südatlanti.schen Ozean auf und gegen die dort gewaltige See mit Erfolg
anzukämpfen, mulUe Potosi und schließlich aucli I*reußen aufgellen.

Nachstehende Tabelle 1 ist aus der berechneten mittleren Geschwindigkeit
zusammengestellt, wie sie in den Gruppen A bis D als Gesamtmittel, E bis G
als Mittel aufgeführt ist. Aus derselben ist ersichtlich, wie mit der Durch»
sohnittsgröße der Schiffe auch die Fahrtgeschwindigkeif wächst. Geht man
von oben in die Tabelle ein, so bezeichnen die aufgeführten Seemeilen die

Durchschnittsgeschwindigkeit, die jede Schiffsgattung bei den einzelnen Wind-
stärken erreicht hat. Bei dem Eingang von der Seite gel)en die einzelnen
Windstärken für jede Schiffsgattung die Durchschnittsgeschwindigkeit an. V«'r-

gleicht man, von der Seite eingehend, die aufgeführten Seemeilen unter-
einander, so zeigt sich erst für die größten Segelschiffe ((truppe E bis G)
von der Windstärke 4 ab an eine beträchtliche Zunahnu (n schwlndigkeit;
dies ist besonders bei der Windrichf uiil' Vor dem Wind uinl I!iickstags<

der Fall. Bei der weniger günstigen Wijidrichtung Breitseits , namentlich
Bei dem Wind« ist die Zunahme nicht so groß; der Unterschied wird durch

die verminderte Segelführung bei hohen Windstärken erklärlich.
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VMle 1.

Die mlttleve Falurt«e««liwtedli^eit «ev SelilAgattavcea.
Zusammengestellt «vs den Gesinnt mit («In di i (irnppen AbisD nnd ans den Mitteln

der Gruppen E bis (K

Tul.cllf 1)1. Talxllc ]h.

Vor dem Wind. Backstags.

A B C D
1

^ F
1

ö
i

^ ! £
1

F G

JZ

•X

.1

Pia
i

^.1

l|

* •=

.i|

12

II
M ^

1

et

So h
1

li

sl

*-

B kca
£^

1

'}

:t

4
.")

s
;i

i<)

1

1

Pni

1.0

2.8

4J2
.')..!

«..')

r.ö

8.4

8.7

8,8

8.2

Pin

1.0

2.9

4.4
.-».«

().0

8.2

S.8

9.:i

9.4

0.1

Pill

2..)

3..3

5.0

G.3

7.(1

8.7

9.2

0.7

0.1

9.2

Sm
1.9

.3.2

4.7

Ö.4

7.6

8.8

9.2

9.4

9.2

fl.O

Sni

2.1

3.1

5.3

G..-,

7.9

9.2

KM)
li).7

lo.o

lit.l

0.3

Sm
2J1

3.5

fll

0.1

1U.8

12.0

12.S

12..S

12.2

12.0

Pni

2.8

4.4

G.G

S.9

Im.:,

11.8

12.5

I.3.(»

12.3

12.2

II. .)

Sm
1.8

3.0

4.G

G. i 1

7.1

SA
H.9
9.0

H.5

7.K

Sm
1.9

3.0

4.S

G.2

KS
9.1

9.5

9.5

RJd '

8m
2.0

3.4

5.1

().G

0.1

9.8

9.9

9.8

8.8

8m
2.1

3.3

5.0

R.7

y.4

10.1

O.G

9.3

a6

8m

H
5..

7.0

s.s

Um»
10.7

ILO

0.:»

s.:!

8m
2.3

3.9

«.4

8.0

in..-,

11.3

12.7

13.0

13.1

12.2

1 l.s

Sin

2.9

4.Ö

r».7

0.2

11J2

12.5

13.4

13.7

1.3.4

13.3

i2.r.

.Mitidj «.7 7.0 «.9 7.H
1

9.7 6.5
1

6w9
1 7.3 7.2 S.0

.
9.7 10.3

Dunhschnilt 7.07 Piii 7.W

Tabelle Ic. Tabelle Id

1 1.7 l.s 2.0 l.s 2.4 2..-. 1..*» 1..'. 1.8 1.6 1.9 2.0 2.2
•> 2.8 2.9 3.2 3.2 II 3.7 3.8 2.4 2.4 2.9 2.7 .3.0 3.5 , .^7

:) 4.ß 4.8 5.1 4.9 6JJ 6.6 3.9 3.9 4.3 4.3 4.7 5.1 5.6
A G.O G.4 iU G.4 G.S 8.2 S.I 5.0 5.3 .5.4 5.5 6.0 G.O 7.C>

.5 7.3 « . 1 7.S i . i H.2 9.9 10.2 G.U G.I G.4 6.5 7.1 7.5 s.(;

6 8.3 8.5 9.0 8.8 o.e. 11.0 11.2 (i.l G.G 7.2 7.0 7.G S.O 0.2

4 8.2 8.7 9.1 y.o 9.U 11.5 11.4 5.8 6.7 7.1 6.7 7.0 8.6 9.1

8 8.0 8.5 8.8 8.8 9.6 11.7 11.4 4.3 5/)
.

6.2 6.1 6.3 7.5 a2
9 U.0 7.3 8.1 8.2 10.1 10.5 =

1

4.8 4.8 5.6 7.5 6.9

10 7..') IU.2 S.8 4.7 6.1 5.9

11 6^ 7.4 4.7

&8 M 1 M 7.1 M 8.4 4.4 Ml 6.1 &.0 9.4

Dmcbadinitt 7.W Sm

Die gefundenen Mittelwerte aus den Windstärken 1 bis 11 für jede

Scliiffsgattung weisen für die Backst a^^s-^Vin(^richtung (Raiimschots) gegenüber
<len von Brito Capello Ix'ifcliiicti'n (Scj^rj.Hiandbiich Atlantischer Ozean 1. Auf-

lage, S. 44, 2. Auflage, S. 55) und nach Maurys Angaben (8. Auflage, Band II,

S. 863) eine bemerkenswerte Steigerung auf. Stellt man z. B. des erateren

.\ngaben, die mit denen dts Mctcoiologioal Office vergliehen, nachstebende
Resultate ergaben, den in Tabelle 1 b gefundenen Werten gegenflber, SO er-

gibt sich für die Scliiffsgattung Hölzerne Bark- und Yollüchiffe«

:

Xflch Brito Capello. Narb Tabelle 1b »BackatagB« A und a
Knntrn Fahrt. Stiike Beaufort. Kiiot«-ii Fahrt. £«tfirice Beaufort

1—5 (im .Millcl 4.1) 3.2 iiu Miliel 4.H 3.2

5 -6 ( . > .5.4) 4.0 • ' &1 4.0

6— 7 ( » «6.5) 4.4 o 6.7 4.4

7- -«(» -y 8.1) 4.5 . . 6.8 4.5

Hiernach findet auch die Annahme, daB die Werte von Brito Capello

in der letzte Zeile zu hoch berechnet sind, ihre Bestätigung. Dagegen weisen

die nach dem Scgelhandbuch für den Atlantischen Ozean, S. 45 korrigierten
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Werte von Brito Capello und Brault mit den in Tabelle Ib gegebenen eine

bflSBora flfhftroiiMrttimmtnig auf. Naeh den oben au|g:6fiUirt6n Windstärken er*

gibt die berechnete Kndtatfehrt demnach in gleicher Folge:

BlitO Cap llo 1.7. .-».4, er», 7^.
Tabelle Ib 6.7, <L8.

Also ftueh nach dieser Berechnung; würde bei Beanfort 4 die Knoten-
fahrt um 0.7 SeeiiuiltMi zu niedri«^, bt»i 4.5 Beaufort um 0.4 SceineikMi zn hoch
si*in. Plinon <:l*'icln'n Untt'i'scliicd 7.«'i;_^'n aucli Mntirvs tnl)t'll;n isclie Zu.'^ammon-

stellungen der Schiffsgeschwindigkeiten (Maury Sailing Directiuns, 8. Auflage
1859, Band II, S. 863). Diese sind zwar nicht nach der StSrkeskala von
Beaufort berechnet worden, entsprechen aber ^leichfallH den Angaben von
Brito Cajfello, indem z. 1?. .').(; Kimi cnfahrt auf Stärke 4 nach Beaufort entfällt.

Die höchste uiittiere Geschwindiglceit, 8 bis 9 Knotenfahrt bei Kauinschotä,

setat Manry auch auf Stirke 6 fest Es ist aber au bemerken, daß aUe
firüheren Untersuclmni^en nur auf die Passatregionen Bezug haben.

Wie (hirch den obi^»^en Ver^deich schon an<redeutet wurch', konnten nur
diu beidun Schiffögattuugen 'Hölzerne Barkschiffu' und 'Vulläcliiffu in Be-
tracht kommen, weil die Kauffabrteiflotte früherer Zeit insgesamt ans hölzernen
Schiffen bestand.

Berücksiclitiirt man ferner, daH, naeh früheren Annalunen, bei Wind-
stärke 6 nach Beaufort keine wesentliche Steigerung der Öohiffsgeschwindigkeit

angenommen wurde^ weil bei zunehmender Stirke und dadurch bedingter
Bergung der kleino^ Segel die Fahrt des Schiffes sich gleich blieb oder
schon abnahm, so erjjeben sich aus der vorlie<fenden Untersuchung, namentlich
für die neuereu Schiffstypen, viel günstigere Besultate. Nachstellende Zu-
sammenstellung wfirde fQr Raumschot8-(Backstags-)Wind folgende Ergebnisse
aufweisen.

Btärkc mich Bemifort 1. 2. :t. i. n. :. s. lo. n.

tim Öiu iSiu 8tu hm Sm :5m SSm Sm
sMInndb. ÄtLOaeaii, 8. 45, FUirt 1.0 2.5 4.0 5.5 7.5 9.0 9 (9 oder weniger)

mbernr Sdüffe Tab. Ib. A. 1?. l.H :\:2 1.7 (1.1 7.'. s.i; O.O «.».:$ 1U) 8.3 —
fhemv Shiffc » - CD. 2.1 (>.7 S.I J).i» <l.7 <).<; S.7 —
Vipnuji»t«-hiffe » » E. 2.2 X't h.l 7.0 S.8 10.0 10.7 11.m lo.s !»..') KW
Fünftmuit.«ohiffo . > V. (J. 2.1) 4.2 Ct..') t».l lit.S 11.0 I.l.l i:i.l V.\:.\ 12.7 J2.2

Solche stetiir steigende Zunahme der FahrtfjeschwindiLrkeit ist allein auf
die späteren wertvollen technischen Verbesserungen zurückzuführen. Dieses

Ergebnis ist noch um so höher einzuschfttzoi, als die WindverhSltnisse außer»
halb der Tropenregionen eine so volle Ausnutzung des Windes, wie sie im
Passat geschieht, häufig nicht gestatten.

Ein weiterer Vergleich der Durchschnittsgescliwindigkeit von 7.99 See-

m^en, aus allen Schiffsgattungen für die Backstags-Windrichtung, mit den
drei anderen Windklassen, ergibt:

Tab. Ib. BackKtagR. Tib. la. Vor dem Wind. Tab. Ic. Brettadta. Tab. Id. Bei dem Wind.
7.99 Sn» 7.7r) Siu 7.o:i Pni .').33 Sm.

Setzt man noch für jeden Schiffstyp die Verhältniszahlen ein^ indem
die Fahrt mit Backstags-Wind als Binheit angenommen wird, so ergibt sich fftr:

A. W. C. I). E. E. (i.

H.n.Soh. il.V.tSth. E.B.S-h. E.V.Soh. 1 M.B. Solli. .-»M.B.S4 h. :)M.V..S

(iciii W'iiiil . . o.it7 o.9t O.UÜ «UM» 0.97 0.9^

l'.niNtits . . . 0.1)1 0.91 O.IK) 0.92 0.8{) 0.87 0.81

Bei dem Wiml . . 0.68 O.fiK (1.70 o.r.'i o.(17

Dies«' Prozentsätze zeigen bei den verschiedenen Stellungen des Schiffes

zum Winde für die kleinen und mittleren Schiffsgattungen fast keine Unter-
schiede; eine b^nerkenswerte Abnahme der Prozente findet sich erst bei den
großen und größten Schiffen. Dieses Resultat weicht wesentlich von den
alteren Annahmen (Segelhandbuch, S. 46 bezw. 55) ab, wo noch der Fortgang
vor dum Winde nur 0.8 vor jenem rauinschots sein sollte. Vergleicht man
noch die Backstags-Windrichtung mit »Vor dem Wind« und »Bei dem Wind«,
so «rgibt sich ein interessanter AufschluB über die Zu- und Abnahme der

Digitized by Google



8 Aninkn der Hydrographie und HiwUtmai Meteorologie, Januar 19(J5.

Geächwindi^keit, in Zehntel* Seemeilen ausgedrückt. Bei welcher Windstärke
und für welehe Sehiff^gattang die Zu- bexw. Abnahme der Oeschwindigkeit
erfolgt, wird aus den naehstehenden Tabellen ersichtlich.

TalM'lU'

Xu- und Abiiiiliiue der Fahrtf|^Mcliwiiidig;keit bei BaekMtaipt-
Windrlclitug TCii^cheK mtt der Fahrt
Tor dem Wtad und Bei dem Wind.

(irui>jxii \ 1) K
1

F <; A 1 Ii

1 _
E

,

F
1

•

Windfltlrk. n

e|
^ 7.

7= Ml.

||

«iE
£^

h
i--

Ii «'S 1 :C =

1

-1

s S - J S

^- ^ 5=1

5 T.

II

1

2
3
1

."i

«')

8
1»

In

1 1

Sm
— 0,1

4-0.2

4-u.r.

. n.ii

-j- (Mi

4- 0.5

^ (».3

i >.3

0.4

Sin

IM)

j-O.i

-0.4
— 0.«

o.i;

-fo.:!

4-0.2
4-0.1
— 0..H

Sin

4-0.1
4-0.1
4-0.3

• M.l

H. 1

• n.c,

-^0.2

+ 0.4

-0.4

Sin

- o.j

4-0.3
4-0.3

(m;

4-0.2
4-0.1
-0.4

Sm

titi
• ".'.»

— M.S

•

-0.1
— 0.1»

— 1.0

Sm
1 1.« 1

IM

fit
1.1

- O.Ti

• 0.7

-1-0.2

4-0.3
0.1

1

-l».2

Sm
H. 1

H.L'

4-0.1
4-0.3

' '.7

• ' 1.7

r

4- «».7

+ 1.1

1
I.l

i l.l

,

•

..

Mit Sm

1 »1.0 -i o.t;

4-<).7--O.S)

4- 1.0i--0.9
]-1.4.— 1.4

^2.3 4-2.2
; 2.4

-j- 4.7 4- 4.5

Siii Sm
1 0.2 4-o.:i

J

. U.f)

4-O.S (1.7

--1.2+ 1.L'

1.(5 4- 1-^

-- 1.1»- L'.l

— 2.7
:

-- 3.7i-t- 3.5

--'.-».0|-f 4.5

~
1

~

Sm Sm
- o.:t

•n.:, 11.4

4- l.»»4- l-i

4- 1.0-4- 2.0

4- 1.7—3.0
-2.4— 3.3

;
:!.7 - -4.1

-4- 4.?;- 5.5

4-5JJ— 5.6

4-4^4-6.1

SiM

i 0.7

n.K

-^1.1
4- 1.«

-i-2.0

4-3.3
— 4.3

--.5.5

--7.4
4-7.Ö

-|- ludir. — woiigpr.

Aus der Tabelle Vor dem Wind' läßt sich leicht erkennen, um wieviel

für jede Schiffs^attun^' die Geschwindigkeit bei Backstagswind zunimmt;
«^leicli falls, bei welclMM* Windslärkf^ fine Al)iiahine crfoljft, wo also vor doni

Winde eine gröllere Öegelleistung, als wie bei Backstagswind erzielt wurde.
Der Schwerpunkt der Zunahme liegt bei den hölzernen Schiffen zwischen
Windstärke 5 bis 6 und verschiebt sich bei den eisonien (Gruppe C und D)
auf Stärke 7. In Gruppe (E und V) <:< lit <Hc Iiödistc Zunahme auf Stärke 5

bozw. 4 zurück, um sich in Gruppe G Fünfinast- Vollschiff -PreulJen auf die

größten Windstärken 9 bis 11 gleichmäßig zu verteilen. Aus beiden Tabellen

ist ersichtlich, wie überwiegend IiöIut die Leistungsfälii<:krit dor Preußen'
gegenüber don anderen Sohiffstypcii ist. Nur das Fünfiiiast-Bark.schiff

»Potosi« (Gruppe F) kann sich, was Ausdauer und Leistungsfähigkeit anbelangt,

»Preußen« zur Seite stellen. (Siehe Tabellen auf S. lOff.)

Qrapliiaehe IHirstellniiif der Oesdiwindigkeitiikiirveu
' an« den Ctesamtnaltteln dor (4rnppoii A bis C nd den Hltteln

«lor <iirn|»|»oii VI bin €i»

Zur besseren Übersicht sind die rechnerischen Ergebnisse aus Tabelle 1,

die (Sesaiiitniittel und Mittel, mit Ausnahme der Gruppe D, eiserne Vollschiffe,

bildlich dargestellt Der Fortfall der Gruppe D erfolgte^ weil die Kurven der
eisernen Barkscliiffe (Grui)pe C) und eisernen VoUschiffe (D) bei allen vier
Windrichtunfien si<'h beinahe deckten.

Sämtliche Kurven sind nach einem einheitlichen Maßstab gezeichnet
worden, auch sind die geringen Unebenheiten, wie solche in den Resultaten
enthalten waren, ausgeglichen. Nach dem angewandten oder einein beliebigen

Maßstab läfU sich leicht für jedes Schiff oder jede Schiffsgattung aus Tabelle 1

eine Segelkurve entwerfen.

Im Verlauf Jeder Kurve ist der Punkt leicht kenntlich, wo das Mari-
mum der Geschwindigkeit erreicht wurde. Wo die Kurve sich wieder abwärts
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neigt, mußte we^en der zunehmenden Windstärke eine Kürzung der Segel-

flächen ein^'etretcn sein, naturt;eniäl{ auch eine Verminderung der Fahrt durch
das Wasser; deutlich erliennbur ist ferner, wie bei den angegebenen Wind-
riehtungen, z. B. »Vor dem Wind« die Kurven von dem Höhepunkt an sich

erst langsam neigen. Diese Neigung abwärts wird bei jeder folgenden, d. Ii.

wcnijL^er günstigen Windrichtuiii: steiler und ^-rreicht T?oi dem Wind duiTli

die Verseliiebung des liühepunktes nacli einer kleineren Windstärke hin, eine

WindstSxfcen nach Beantort.

Ol 2 3456 7»awti
I

e»^^^7>tiaii

Bölserru BarkschUii-

B • • V»li9ehi/re

C ....i.i Eisrrne Barksrhi/fe

l".^....»». ViertnaaUckUTe

i"_ Fänfmaat 'BarkachÜT
6 • • r^äsehißr

schnellere Abwärtsbewegung. Das Abbi'echen der Kurven, deren Abwärts-
bewegung als weiterlaufend gedacht werden muß und zwar bis in die Nahe
dts Nullpunktes, ist namentlich für die Windrichtung* !! Breitseits und Bei
dem Wind «ler Punkt, von dem :ib die Fahrt des Schiffes durch das Wasser,
bei äturm und schwerem iSeegang, als unzuverlässig angesehen werden mulite.

Eine weitere Beachtung verdienen die AnfSnge der Kurven in der ^
graphischen Darstellung, indem auf das Ansteigen derselben vom Nullpunkte
ans hinzuweisen ist. Ein Vergleich der Kurven bei jeder einzelnen Wind-

(FortiU-tztinK «le* T»'Xtrs «iif S. n.f
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Tiib<-Il4> :t.

Fahrt darfh clnw WaMM<^r in

A. Hölzerne
Tab. 3 Aa. Vor dem Wind, Tab. 3 Ab. Back-
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-Wtto

Xuuü

\V i iid H t ii r k e II nnvh B.

Ii S U ' lU U
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LÜ 3Ü Iii aJ. iü «LI Ul , Ui iili HJi

UiiL2L2iLI ILa üj'JL2 >i2 iU üü
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2.2' 3.91 5.41 6.51 7.9 1

1.8 2.;»' 1.9 (5.;i 7.4
,

8.8

9.4

s.:i

8.3 10.7

9.5

9.2 10.2

UU 1

ai
8.7

1.312.4

1.8. 2.8

1.4 2.3

3.5 .5.7 7.01 6,9| .5.6, 4.9 - —
4,.3 .5.5 7.(1,

7.5i
7.0| 4.7: - — -

.3.9 4.9 7.0 7.1 fi.4' 5.11 -
' — —

IIL3 111.1
,
9.1. 1.9; 3üii 5.:t| Ü.6j 7.8: 8.8 9.1 .10.1 9.01 1.5; 2J> 3.9' 5.4, 7.21 •

Bark schiffe,
tags.

TiilK lle 5.

6 Cc. BreitMito. 5 Cd. Bei dem Wind.
9.4 ».! .9.0'

\4 7.2 7.1t

|| ; ii '! '11(1

I.H

2.3

I.s

1

2.6! 3.6' 4.1! 6.7

3.3 5.1 6.7 7.3

l,t 7.7 s,-,

S.2

S.I

'.i.i;

- ,s

8.1

s.2

s. 1

(5.3

7.4

'.1..-.

7.1 i

7 6
7.3

7.3

6.3 ,

-

6.1.

:.. i

IX. 2.7; .3.6' 3.7

2.1 ' 3.2 4.3 5.9

l.r. 2.2 3.3 3.9

1.2 2.:. 3.7 .',.(;

AJH\ .5.7

r..r 6.5

5.9 7.1

7.0 7.9

6.2

6.1

7.«'.

S.II

6.0 IJ)! — —
Ci.o 5.0I - - -

6.4 5.0 —
6.2 .5JJ|

-

».4, a8| a7| -

II.« 9.11 a«i -
9J ' 8.7 8.8

'

IO.r, 11.6 !».4

!!.: s.i

1Ul2 10.6,10.4 —
HIL5 12.2111.7, —
a.7, a4 ao' —

l.8| 3.0)4.51 6.1 1 7.4

2J«4.4'6.4!aii 9.3

1.71 3.2 4.9 7.1: 8.1

I.S 2.7 4.5 5.S S.I)

1.9 3.S 6.2 7.1

2.1 3.2 .5.0 .5>> 7.0

2.1 3.5 5.3 6.6; 9.4

1.7 2.»5 4.9 6.5' 8.3

a8, aß

10.6 10.6
9..-» S.S

9.7 III.-.

9.2 7.1

8.8 9.3

10.4 1IO.7

9.8 1 9.3

7.7

9.0
«5.8

9.5

S.n

9.S

11.0

7.6

7.4 1 ao

7.3 1 6.4

4.7 4..3

9.2 7.8

6.3 5..3

IO.SI 7.5

IM.I HX*

7.5
j

6.0

- 1.7|2.7|.1.7!4.K| (M)j 6Ä| 7.0

1.9 3.2! 5.0> 6.9; 8.2 a 1,8.5

2.0 2.7' 3iJ| 4.1l,5.3|6.:i .'».4

1.6 2.5 3.4'6.3l 7.5! 9.3! 9.1

I.s 3.2 1..".' .">.r. 7.1 7.2I 5.7

1.9 2.5 4.2 .5.1 6.S 7.9 7.7

2.1 3..5;5.l! 7.0 7.2 7.9 7.6

I.S 2.7 1.41 5.6 7.5 r..9' 5.2

a2|4.»|- -

7.0| 6.8| —
5.5 3.0, —
7.015.1 — -

6.015.2 -

8.1 5.9 — -

7.0.5.1 — -

4.1 3.0 -

Wl2. 9.81 921 2.2. 3.3| 5.2| U.Ö| 8.2 \iJti 1 9..5 as ao 6.6 -
1.9i 2.U| 4.3| öJti[ 7.1| 7.7 7.0la4l4.9| — -

9JI OJl
i
a8 j

— |2.0| 3.2: ^'i; ^-^l 7Jj ; 9.0 j 9.1 1 aS
I
ai

I
0.7 1 - 1 2.9| 4.31 5.41 <Ui 7.2| 7.1| O^j -

H.4 7.21 7.0,m 9J* 9.6 —
9.2, 9J>, 9.1 -

2.3 .3..3 5.1 6.7 7.3

1.9 3.2:5.2 5.9 0.8

2.1' 3.1; 5.2 6.2; 7.1

8.4 ' S.2

8.3, 9.0

ao, 8.5

7.4 7.3 6.6

,

8.7 8.9
;

6.2

8.9
i

9.1 1 6.8
i

—
2.11

1.7

1.6

.3.2 1.:; 5.9 6.1 6.5

3.0 4.() .5.11 6.2 7.Ü

2.9i 3.9i 5.0, .5.7! 7.1

6.1 6.11 5.11 -

().9. 5.61 3.9 ~ —
ail7.l|4.6. -

,

-

95 1 K8 i 8.6 - 2.ll3.2i5.3ia3i 7.1 a3 , 8.6 1 8.3 1 ai
I
0.5 1

— 1.8|3.0|4Ji5.3|0.0|7.1 7.7|e.2|4.5| — 1
-

•Kt". 11.7

li).5 11.5 7.2

ia3: 12--' 7.4

10ü|llJ, UM.

2.1 3.5 .-..3 6.6, 9.4 ;iO.I |i».7 1 l.d 10.1

I.S, 3.3' .5.11 6.4! 8.2

2.2 3.7 5.5 6.5 7.7

9.2

S.3

9.2 9.S

9.(5 10.5

9.2

8.1)

s.r,

7.1;

7.0

2.1; 3.5 .5.11 7.0 7.2 7.91 7.« 7.0 Ty.V

1.8| 2.S 4.6' 5.1 .-..5
1
6..-. .-).(; I.s 1.1

1.7 2.9 4.6 5.1 r.,(tj 7.11 6.li 5.7) 4.7

2.0; 3.5; 5.3; (i.5 8.4
\

9.3
;
9.8 10.1 ;

9.1
|

1.9, 3,1 4.S 5.7 6.2! 7.11 6.6|7..s 4,7i - ' —

Vollschiffe. ttlMlf,

tag«- 6 I>c. BfWltMlti. 6 Dd. Bei ditm Wind.
8.2 8.9 ao —
ai . ai

1
7Ai -

IflUH 9.4
j
a4 t

-

1.7 3.2 3.9 .5.7, 6.2

1.6 2.5, 4.3 5.61 6.8

I..5!2.3<4.6I&1| 7.7

7.0

7.2

8.7

7.3

7.4

9.4

8.2

7.1

7.»

8.6

7.6

7.0

6.5

a9,
I.I

1.3

1.6

2.4i 3.814.5 5.1 6.2 6.1

2.0' 3.7| 40)1 5.6! 5.31 4.5

2.3 4.2, .5.4 m 7Ai\ 7.0

5.S 4.9 - -
4.a 3.9, - -•

a2!5/)i-. -

a«! ai ;
- 1.6j2.7[4Jt!».8| ao 7.6| ao 7.7 7.7 ar,j- 1.4 2.2I 3.9| 4.9) r>.0i 6.3; 5.9 5.6;4,6|

—
'
--

».« 9.3 7.2 1.6 3.3 1.9 6.1 7.3 8.1 S.6 8.2 Ii
6.0

'

1.5 2.7: 4.4 5.3 5.9 6.O1 7.1 6.1 5.2 ~ -

10.6 1 11.2 1.9 2.7 4.6 \:i 6.6 S.S 9.6 10.5 7.0 I.S 2.6 3.9' 5.5 6.3i 7.1". s.s 7.0 6.2'

9.(1 s.7 2.2 3.3 5.9 7.7, S.7 9.3 9.2 S.1 9.1 8.«» 1.4 3.2' 5.0' 6.4 7.1: 7.1 6.7. 6.9 5.7' - -

9.S 9.r. S.7 1.9| 3.1 5.1' 6.11 7.5 S.7 9.1 s.9 8.0
- •>

1.6 2.8 4.1 .'..7 ll.I ii.9 7.5
,. - - - 1

1». < -..1

asj ai <

7.6 aol 7Ä' "
t".7 10.0' 9.7

1

ll.I'. 11.5 12.7.

'

Im. ','..> N.7

IJi, 3.6, 5.3, 7..3 8.8

2.0| 3.7 .5.21 6.0 7.8

2.2 3.3' 4.S 6.2, 7.4

1.9 1.1 i;.3 S.nl 9.0

I.s 2.1 4.-! 7>,:i 7..'i

10.5 9.7

7.9' 6.1

S.I 9.4

9.6 in.l

s..-| 1 9.2

10.5

ai
9.7

10.3

( . t

10.1

5.3
s.n

S..'.

s.1

7.3

5.0' -

6.1

s.9

S.I -

1.51 ai' 4.6, 6.1, a< ».
8.1 1 7.2 7.61 .5.7 - -

1.5 2.8' 4.OI 5.1 1 5.2! 5.9| 6.2 1.9 3.9

1.3,3.11 1.5 5.6 6.11 S.2 7.9 ."..s 4.1

l.r. 4.1 6.6 7.9, 7.9 6.9 5.7 .'üi '
--

2.01 2.4 3.9| 5.2| 7.4! 8.3i 7.4| 5.3| -
|

—
HAI 9.6i 9J)| - ij»| a5i 5.1

i
6.7| ai 1 a» 1 0.0 1 9.2 ao| 7.2|- 1.6| 3.lj 4J)\ 5.7| aol 7.5| 7A' 6.:i| 4.9| - '

9j« I 9JII ao ; -
I
ij8| a2| <U| 7.7

1
ajR| 9.0 1 as i 8.2 1 a7 1 - 1 1.6' 2.7| 4J»| .5-51 «wi 7.0: a7! ai| 4>i - -
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Krh.
Schiff

Xelto

Tdtl«

Windstärken nach B. Windstirkea

Jahr
1 |2 3

1

4 5 r> i 8 9
1

10
j

11 1 2 3
1

4 !
.-)

1
6

- S

>

i lliUlKT^ • • « • 7
(

',1 (

1

Sin Sm
1. s' :5.n

2. ;i ;{.o

].8j 2M

.-1.7

.").4, 7.0

4.2| 6.0

.Sm

i . 1

* .4

7.6

Sm
n.7

h.o

8.0

Sm
!).7

6.7

Smi gm
j

lo.l
'

(1.7

9.4 IM»,

8.4 1 9.1

1

Sm 1 t<in

s.7

9.41 —

Smjsm^Sm
2.0 3.1 4.8

2.3 3.8 '}.U

2.01 3.1 1 4.3

]
1

Sm Sm 8n
(..2 7.8 0.4

7.4^ 9.0 9.8

6.61 7.0 { 8.9

8ni|

10.1

9.9

9.2

Mittel 2.0l3.l|4.6|&2 7.6 8.8 9.2 9.3 9.3

1

9.11 - 2.1 3.3] 5.0 6.7[ 8.1 1 9.4 9.7

]sss Kalliope« ....
*

2.0 :t.N

1.1» 2.7

2.2 .3.(5

.'..1 li.s

4.3 .'•.!>

.^.3 6.5»

S.2

S.Ö

11.3

1».I

ÜJi

Ö.7

9.9

9.6

9J)

9.7

9.6

9.1

9.1

8.9
1

- -

8.8 —
a8l "

2.0 3.1» :k \

2.4| 3.2 5.Ü

2.31 3.7: 5.9

7.2 !•.() 10.8 lO.fi

7.0 8J)1 9.8;iOJJ

7.4; 9.1 [10.0 ,11.1

Mittel 2.0 :{. 1 4.!l| 6..j] lA] 9JI 9.8 9.6 9.2

1

8il' — 2.2; 3.6| 21.6 7.2' 9.1 '105 108

Tabeiif 7. B. Siseme Vler-
Tab. 7 Ea. Vor dem Wind. 7 Eb. Back-

Palmcnton« . . 1 i:;ti 1.3 2M 4.01 4.5 ,'>.9 7.1 8.4 8.4 7.8 7.0 1.7 2-V4.2 .1.0 6.3 7.« ae
1884 Kiif(i-]K»»' .... 2069 1.9 3,0;.-|.l C.l s.o 11.3 lt.«; in.O '10.7 9.8 9.1 2.1 3.0 4.9 7.2 9.1 10.0 12.1

1S1I2 Eillt^'k 2222 00 2.8! l.Ci ."l.s (1.1) 8.1 o..-> It.C. 1 1 ».*

»

lo.i 0.1 l.s 2.0 4.1 .').0 7.2 0.(

»

0.2

is<,n ANlrrtichWUl« . 2307 2T) 2.<; 4.S (».1 7.4 8.S l».l» 9.1 s.n 8.1 2.1 3.2 .^..1 O.n 8.8 0.0 lO.C,

1892 •Athene^ .... 241 »4 2.0 .!.(•, 4.11 (».7 7.n 11.3 10.0 10.5110.7 10..-, o.r, 2.1 3.0 .-,.:{ (•,..', S.4 0.1 Ii ».3

Mittel 1.1) 3.0 1.7 .").s 7.1 8.Ü 9.4 9.7 9.1» !».1 8.7 2.0 2.1» l.s 0.1 7.9 0.3 10.1

IS92 Al«tcnifer . . . 2.'>97 I.K 2.2. .'>.7| U.ä 7.3 8.4 HS) 9.4 10.1 10.9 9.1 1.9 3.8 0.0 7.4
"

8.3 9.0 9.8

ISOI PliKilln^ .... 2ftSl 2.-) .3.r.i 0.0! 7.2 8.."» 9.9 10,3 11.7 11.8 '12.4 10.1 .3.2 4.4 7.8 9.010..1 11.0 11.5

1903 Nanarchos . . 2708 2.2 .3.1 4.81 0.3 8.3 9.1 10.2 11.2 10..-, lt.7 9.7 2.3 2.8 5.0 6.0 8.1; 0.0 H).5

1892 risji<raa .... 27«i.3 2.2 3.2 .'>.()l 7.4 S.8 9.8 12.2 1.3.1 14.2 1 t.3 12.4 1.9,4.3 6.3 7.7 10.1 11.9 13.7

llt-rzofr. ('«•«iii»' 2784 2A 3.»; 0.1 1 7.4 9.1 10.7 11.7 11.8 12.2 10.3 9.8 2.8| 4.(> 0.3 8.3 9.9 10.6 n.i
1903 aPetflchili« .... 2S.->.^ 2.1 3.0 6.0I H.a 9.9 10.5 10.(5 12.3 12.0 10..-, 8.0 2.4 4.'» 7.f- 0.3 lO.G 11.4 10.9

Mittel 2.2i a.2| 5.8| 7.2j 8.7 9.7 il0.0ill.6|llJi (11.4 !l0.0 2.4, 4.0i 8.0. 9.7 10.7 11.2

Genmtmittdl 1 2.1 13.11 5.3) 6Ji| 7.9| 9.2 {10.0 1 10.7 »109 110.4 1 9.3 1 2.2)3.5 5.717.01 a8|ia0Ma7

tnMh a p. Eisernes Fünf-
8 Fa. 8 Fb.

1895 ^Potwi«-

»

»

3a\3 2.31 3.71 .5.8 7.3 8.8

2.3| 3.3 5.8 7.2 0.3

2.3 3.3 5.2 O.S 8.5

2.3 3.0|5.3|8.4, O.C.

in..-, 1:5.2

11.4 11.0

10.3 111.5

10.0 n.4

12.S

12.S

11.0

12.S

13.0

13.t»

11.0

i2.r,

12.5

11.0

12.0

12.2

11.9

11.7

12.3

12.0

2.2 3.4 O.lj 8.2 0.5

2.4 3.5 0.1 8.7 lo.s

2.3 3.6 6.2| 8.0: 9.2

2.3 5.1 7.2 10.0 12.4

O S I2.r»

ll.s 12.2

11.1 I2.ti

12.0 14.1

Mittd 2.3; 3J>! 7.4l 9.1 10.8 |l2.o 12.5 12JH 12.2 12.0 2.3 3.9 0.41 8.9il0J) ll-3|l2.7i

TniwUc 9. Q. Eisernes Fünf-
0 (Ja. 0 (Ib.

1 1« »2

r

l'rcutJfii ....
>

>

4 7r.5 2.:. :!.".

3.0 5.0

3.0 4.4

2.8, 4.7

<;.4

<"i.2

7.4

6.4

0.0

0,1»

9.1

8.5

10.3

1 1.0

10.4

10.2

11.0

ll.s

11.0

12.0

12.3

13.7

11.9

12.1

I3.S

12.1»

12.Ü

12.7

13.1

10.0

12.0

12.6

12.4

11.0

13.0

11.9

11.

7

1 1.1

1 .9

11.3

> -

2^4

3.4

2.9

4.0 0.7

4.6 7.3

5.31 6«')

4.31 as

s.7 1 l.n 12.4

11 ».n 1 l.s 12.0

9.3 ll.4|12Ji

a7.10.6!l2.ö

12.8

14.7

13.0

13.2

Mittel 2.8|4.4 a6|a9 10.5 US 12.5 13X) 12.3 I2.2I1I.5 2.9 4.6' a7 9.2|ll.2;i2.r> IBA

riolitunji: zei^f /uniirhsf, daH mit der .stei^cndon (JrölU' der Schiffe auch einv

höhere Anfangsgc.^cliwindigkeit verbunden ist, die bei der Hackstags-Wind-
richtnng, als der günsti^^sten fflr die Segelwiricung, die h5chste ist. Bei den
Kurven A bis C ist der Unter.schied noch nicht besonder.^ groH, wenn auch gut
bemerkbar, da<refren l)oi den Kurven K bis (l, namentlich bei den h't/.ten beiden,

auffallend. Verglichen nüt den Kurven der kleineren Schiffe zeigt sich

deutlich, wie sehr die Segelleistnng bei den Vier- und Ffinfmastschiffen au-

genommen hat.
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Back B. W i ri d 8 1 ii r k r n nach, B. Windstärken nach Ii.

8 9 10 11 1
j

2 3i 4 5 0
1

1 s 0 |o 11 1• 2 3 4 1 0 ' 7 1 8 9 lo

üini jSni Siii ."^111 Sin iSiii Siii Siii Siii Siii iSiii Sin Sm Sm Sm Sm Siii Sin'.•V* tIV w . IIA Sm Sm
1(X3 9.4 8.4 I ..f ....1 4.0 7.7 «.7! 9.4 7.8 7.0 0.1 1.0 2.3 4.2 ."».4' 0.9 7.3^ 7.0' 0.2 5.Ö

82 9.4 8.1 2.3 4.(1 r>.4 7.4 S.r, s.9| 9.0 9.0 S.4 (i.s 2.<

»

3.2 4.7 .',.4 0.3 r,.(i .'».Ii ."i.o 3..-,

8Ü 9.1 8.1 1.9[ 3.0 3.S) 0.1 7.4 9.0

'

8.3 O.O S.3 O.S I.s 2.7 3.H 4.S .-,.7 .'•.Ii (i.l 4.0

9.1 9.3 8.2 1.9 3.1 4.0! 0..1 7.'.l S.9 11.1 s.r. 7.0 0.0 1.N 2.7 4.2 ",.2 0.3 (i..-,! (;..{ .-,.4 4.2 -

'.ijs S.3 8.1 1.S 3.r. .').3 7.3 S.S lo..-, 0.7 lo..-, 10.1 7.3 1.5 3.1, 4.C, (i.l S.O 8.0 7.2 7.Ü .'».7

9.7 9.Ü 2.1 > 3.3 .').2 (5.7 7.S !...» O.S s.o 8;7 1.7 2.9! 4.0 .-,.7 0.3 7.3 ."1.0 0.9
lo.;{ 9.9 8.2 Li» 3.3 (Ü 7.3 h.2 !)." o.s 0.0 lO.o 1.7 2.4 4.:. 0.2 7.1 7..") .',.7 .",.4 3.1

10.4 9^ 8.6 1.9| 3.4| ö.5| 7.1 8.3 9.7
j
9.8 11.8 9..-j| 0.(1 1.0; 2JS 4.4i O.o! 7.0 7.6| ti.3, 0.0. AJi

mast-Barkschiffe
itags.

ai'

KU»

Tabelle 7.

7 Ec. Breitaeits. 7 Ed. Bei dem Wind.

1!

8.2 1 7.0

1

9.9 1 8.2

9.6 ,
9.2

'

10,'? s.-,

7J»

O.H

7 '.I

1.5:

2.1'

1.0

3..'i

2.S

.'.II

4.4
5.3'

.3.s:

4.7

0.9

.).(i

" I)

0.5

8.0

7.3

16.11 9.8| 8.7| 92\2J0\3.l\4J!\e2\ 7.6j 9.1 1 9.5
|
9.8| 8.4

|
7.5|

7.8 7.8 6.8 6.0 5.7 1.4 1.0 a.81 4.(i 5.8, 5.2, 4.91 3.7 3.0

1.7 2.8' 4.fi n..-|'' 7.4! 7.3! 6.9I 6.5 5.111.4 10.3 11.4 9.0
1

9.1 4.8

S.2 0.0 S.O 7.8
1

1..-. 2.1 .5.0 ,'..3 0.(1 7.2 O.l 7.0 4.J t.l

1 . 1 < 'i.i 1 'k'i 7 -J" ^ '» fi.Ci {\.'J ',.] l.v

11.6 II 9 1 9J)\ .5.0

12.0 1.3.1 '10.5 9.5

lt.', 10.4 9.5 ' K.S

I .i.s 13.0 12.3 10.3

11.9 ,11.1 ilUti 9.4

122 109 &9 7»

1J<;3.5 0.3i7J>| a2j 8.71 9.4

2JH\ 3.0: .5.0 7..5' 8.8111.1 10.4

1.8 2.4' .5.0 0.4 8.0

2.4 3.5: 5.5 7.5 0.1

10.10.7

ii.t; i<i.<.i

9.8 10.82.1i 3,91 5.U1 7.4,

2.41 4,5; 7^21 &9| 9.8 10.0|10.1

\02 10.8 4.7

O.S 0.0 0.2

0.0

\ik:\

(i.e.

7.0

5.7

5.3

7.0 9.3 -r

loj) ;i0.6 9.0 1
—

1.7| 2.7| 43i ß.6| 6«, 7.1
j &1 1 ö.9| 5.3| 4Ji< -
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In TBibeDe 10 ist fflr jede Gruppe und jede ihrer Größenklassen sowie
für das gesamte Mittel die Windstärke angegeben, bei welcher das Ma.xtmam
ficr Go^^cliwindi^keit erreicht wiir(](\ Unter rlen vorg:emerkteii Windiiolituntren

findet man also die Windstärke nacli Beaufort und die höchste Geschwindig-

keit in Se«neilett ausgedrückt. Das Mittel bei den einzelnen Gruppen stellt

die Windstärke bei der Iiüchsten Geschwindigkeit nach den ausgeglichenen

Kurven (s. graphische Zeichnung) dar.
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HdcliMte mittler«^ liioHchwiiidiKkcif in Koomoilcu und «agoJattri|^
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Schlußbemerkung.

Die Untersuchung' pribt also für die «rrr)Here Leistun^sfäliiijkeit der
neueren starken und groiien ^ugeläciiiffe zienilicli zuverlässige Zuhlenwerte,
wie sie bisher, soviel bdcaimt, noch niemals in solcher AusMkhrliohkeit ver-
öffentlicht worden sind. Die große Zahl der benutzten Einselwerte bürgt
dafür, daß die Enderfjebnisse zuverlässig sind.

Es soll aber nicht unterlassen werden, auf einige niögliclie systematische
Fehler hinzuweisen.
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Es kann die Sehätzung der Windstärke in etwas von der Größe des

Schiffes beeinflußt werden, denn auf einem y^rößeren Schiffe wird vermutlich
derselbe Beobachter dieselbe Windstärke etwas niedriger schätzen als auf

einem kleineren Schiff. Für die Stärke 1 1 Beaufort ist das für einen Kapitän,

der kleine und große Schiffe geführt hat, nachgewiesen worden (Annalen der

Hydrographie und maritimen Meteoroh)gic 1898, S. 507), und daß das nicht

nur für 11 Beaufort, sondern auch für niedrigere Stärkegrade gilt, ist mehr
als wahrscheinlich. Über die systematischen Fehler bei der Schätzung der
Windstärke auf Seglern bei und vor dem Wind (Koppen, Annalen 1897, S. 335)

sowie diejenigen in der Schätzung der Windrichtung und Stärke auf Dampfern,
findet man eingehende Untersuchungen in denselben Annalen, 1897, S. 335 und
1902, S. 381.

Einfluß des Windes auf die Fahrt von Dampfern.
Von l>r. P. Ileidkc.

(Hierzu Tafel 1.)

Einleitung.

Trotzdem es den Seeleuten bereits seit langer Zeit bekannt ist, daß der
Wind von Einfluß auf die Geschwindigkeit der Dampfer ist, so sind doch
zahlenmäßige Angaben über die Größe dieses Einflusses erst kürzlich von den
Kapitänen Dincklage') und Rei nicke'-') gegeben worden; von ersterem sind
sie aus den meteorologischen Journalen der Dampfer »Werra* und »Fulda«,
von letzterem nach den Auskünften von 16 Dampferkapitänen berechnet worden.

In ähnlicher Weise, wie es Kapitän Dincklage getan hat, ist im
folgenden zunächst für jeden einzelnen einer größeren Anzahl von Dampfern
die Abhängigkeit vom Winde ermittelt worden.

Als Quellenmaterial standen hierbei die im Auftrage der Reedereien
geführten Schiffsjournale zur Verfügung, welche als das für den vorliegenden
Zweck geeignetste Material zu bezeichnen sind.

Herangezogen wurden die Journale folgender Dampfer:

Name ile« !>Hin|)f<Ts*i Jti't'ilcroi
liaii-

jahr
.Mai.'riiil

IlMÜ/ilTlr

i'finlr-

kraft

l'.milM-

Kuiini-

}:i'liall in

Tdinicii

( io^^huiii-

•iifikcil in

Sni i»m
Wa.hc

1, -I>c'Ut*!<^liJaii<l li:iiiilmi|;-AiiK rika-l.iiiir 1 1 H M 1 1 1

'> '.U.'.I

>Kniiij>ririz Willwliu Nunl(U'iitK4 lKT J/iyil HHiI :!(MHio Hl .11

:i. iKuImt Wilhelm di r ( Jr. iMt: 1 1 :n<) .S1).7

i. Filivt HiMiian-k 1 Ijuiiliur^- Aiii«'rik]i-I .iiiii- ISIM s i:!o 77.1

•). 'Kais*Tiri Murin Thrn-sia NorfIdmtwhor J <<ml M'i t N N 1 S 77.. 1

»1. :0nil{4T KurfiirM UHU» S -J.')! 1 i:{ \s-2 <;i.i

• • •Pennfvlvaiiiii Ilainbiir^'AiiK'rika-Liiii«' IS! Hl

s. • Bul^ariu :i siio 1 1 077
• Borinun 1s;m; (;i!t 41.it

*l Im folgciidfu wmlcn staK der Niim«-n der hampfrr vit'itncli nur die aus dicsiT .Ulf-

Stellung z« (»itncmncndcn Nunmicni genannt werden.

Bekanntlich laufen alle diese Dampfer meist auf der Route vom Kanal
nach New York und benachbarten Häfen mit einziger Ausnahme des Dampfers
»Borkunu, der meist nach Galveston bezw. südamerikanischen Häfen fährt.

Maßgebend für die Wahl der angegebenen Route waren namentlich
folgende Gründe:

1. Nur auf dieser Route laufen für gewöhnlich unsere schnellsten Dampfer
»Deutschland«, »Kronprinz Wilhelm', »Kaiser Wilhelm der Große« und seit

1903 auch »Kaiser Wilhelm IL«.

h Siehe Diuekla(;e: >Einfluß Windes auf die Fahrtgcsehwindigkeil von Diunpfeni .

Aniialen diT Hydrt)graj>hie uhw. IWM». S. 3 lff.

*) Siehe Reinieke: -EinfhdJ des Windes und des 8eegnngi>s auf die Gew-hwindigkeit von
Danipfem=. Annalen der Hydr»)graphie m\v. IIMH. S. l.'jlff.

.Min. d. H>Hr. Hc . IMOr,, Hfft I. ,
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*2. Es treten auf dieser Route trotz des Voriierrschens der westlicben
Winde auch andere recht häufig auf.

3. Stärkere Stfirme sind keine Seltoiheit, so daß von yornherein aueh
ffir die höheren Wimlst;!] ki ii i-ine größere Zahl von Beobachtungen zu
erwarten war; eine Annalinie, die der Vorlauf der Untersuchung, wenigstens
bis Windstärke i) der Beaufurtskala^ bestätigt hat.

4. Auf der Aus- und Heimreise sind unter sonst gleichen Verhiltnissra
annähernd gleiche Gescliwindi^keiten zu erwarten, weil die von den Dampfern
für die Heimreise in den Vereini<;ten Staaten ein^renommene Kohle etwa
gleichen Brennwert hat wie die auf der Ausreise gebraunte. Ini anderen Fall

wflrde der Umstand, daß Kohlen von verschiedenem Krennw^ benutzt werden,
Änderungen in der C* >( liwindigkeit verursachen, die mit der Abhängigkeit
vom Winde nichts zu tun haben,

Blittallviig 1III4 AuaaMmng 6m B»olMwhtnagwnntTinln
Von großem Einfluß auf die Falirtirest lnvindigkeit eines Dampfers ist

unter anderem sein Tiefgang, indem derselbe Dampfer im allgemeinen um so

langsamer läuft, je schwerer er beladen ist. Im Verlaufe einer jeden Heise

erfolgt nun eine Abnahme des Tiefganges und damit eine Erhöhung der Ge-
schwindigkeit gegen Schluß der Reise. Da nun aber von dem hierdurch ent-

stehenden Kehler von vornlierein zu erwarten war, daß er sieh auf alle Winde
in gleicher W^eise verteilen werde, daß er demnach ein zufälliger und kein
prinzipieller sei, folglich nach dem Ckußischen Prinzip durch Häufung der
Beobachtungen zu entfernen, iniiidestims aber stark zu verkleinern sei, SO ist

auf ihn weiter keine Uüeivsioht ^^enommen woi-den.

Gleiches gilt nun aber keineswegs für den ilurch das verschiedene Ge-
wicht der Ladungen entstehenden Fehler. Die Ladung bleibt zwar für ein

und dieselbe Reise ziemlich unverändert, ist aber auf versohieden<'n Reisen
bei einigen l)anii)fei'n irroßen Schwankungen unterworfen, und zwar naiiu-iit-

lich bei den Fruclitdampfern >l*onnsylvania«, *Bulgariii und Borkum .

Während die Schnelldampfer «Deutschland«, «Kronprinz Wilhelm«, »Kaiser

Wilhelm der Große , Fürst Bismarck , Kaiserin Maria Theresia unrl Grol^ r

Kurfürst auf der Aus- und Heimreise etwa gleichen Tiefgang haben, sinil

die vorgenannten Frachtdampt'er auf der lleinu-eise meist beträeiitlich schwerer
beladen wie auf der Ausreise. Der hierdurch entstehende Fehler wäre als

ein zufälliger anzusehen, wenn auf dem Wege vom Kanal nach New Yoi k alle

Windrichtungi'U etwa gleich häufig vertreten wären. Nun findet ai)er ein

ausgesprochenes Überwiegen der westlichen Winde statt. Die Folge eines

Zusammenwerfens sämtlicher Beobachtungen wäre also, daß bei den Fracht-
dampfern die Heoba<*htungen von (Jegenwinden meist bei leicht beladenen,

die V(»n Mitwinden meist bei scliwer beladeueni Schiff gemaciit wären. Für
Gegenwinde würden sich denuiach im Mittel zu hohe, für Mitwinde zu geringe

Fahrtgeschwindigkeiten ergeben. Es 'mußten daher die Beobachtungen der
Fraclitdampfer in solche bei leicht und in solche bei schwer beladenem
Dampfer getrennt werden.

Als notwendig erwies sich ferner, auch auf das ewig wechselnde Ver-
hältnis zwischen Wind und Seegang Rücksicht zu nehmen, um für gleiche Winde
niclit aus allzu verschiedenen Angaben der SchiffsgeschwiTidigkeit das Mittel

bihh'u zu juüssen. Es wurden desliaib die I{e()l)aclitungen sämtlicher Dampfer
in zwei Klassen geteilt. Zur ersten Klasse — ruhige See — wurden die Be-

obachtungen gerechnet, bei denen der Seegang als ruhig, leicht bewegt, bewegt,

lebhaft bewegt, ziemlich grob usw. bezeiclinet war, zur zweiten Klasse hohe
See — <lie, bei (h-nen grobe, holie, sehr hohe, wilde usw. See angegeben war.

Weshalb auf die Unidrehungsgeschwindigkeit der Schraube, von der
doch die Geschwindigkeit eines Dampfars in aUererster Linie abhängt, keine

Rücksicht genonmien ist, wird im letzten Abschnitt näher erläutert werden.

Was die Gewinnung des Beobachtungsmaterials anbelangt, so waren
die Windrichtung und -stärke stets unmittelbar aus den Schiffsjournalen zu
entnehmen; die Distanz hingegen nur dann, wenn die Uhr inn^halb der
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Wache nicht gestellt war, d. h., wenn der Dampfer die angegebene Strecke in

vier Stunden zurückgelegt hatte. War die Uhr gerückt worden, so wurde die

im Journal angegebene Distanz in gehöriger Weise reduziert.

Hei den Dampfern Nr. 1, 2, ö, fi, 9 war die Zeit, um die die Uhr
gestellt war, unmittelbar aus dem Journal zu entnehmen

;
hingegen nmiUe sie

bei den Dampfern Nr. 3, 7, 8 erst aus der taglichen Längenänderung berechnet
werden. Da es nun nicht immer, namentlich bei den höheren Windstärken,
möglich war, mit Sicherheit frstziistcllcn, um wieviel in der Wache der Stand
der Ulir verändert war, wenn sie zweimal am Tage gestellt war, so können
hierdurch zuweilen Fehler entstanden sein. Indessen dürften sich diese bei der
Mittelbildung zum größten Teil wieder herausgehoben haben, da die Wind-
richtungen und -stärken auf See nu ist nur ziemlich langsamen Änderun^^en
unterworfen sind und die tlesamtäuderung der Zeit in 24 Stunden dui'ch die

Änderung der Länge mit genügender Genauigkeit festgelegt war.

Eine nicht lu umgehende Notwt ndiokt.jt war es, unter den vorliegenden
Beobaehtun^eu eine .Vuswahl zu treffen. Zunächst wurden dii- l{eol»:ii'!ituiig(>n

derjenigen Waciien vernachlässigt, in denen sich die Richtung des Windes um
mehr als 2 Strich, die Stärke um mehr als 2 Grade der Beaufortskala ge-

ändert hatte. Infolgedessen fielen auch die sämtlichen bei m allenden Winden
gemm-lstt-n BeobachtunL'^f'ii h>v\. Als vorteilhaft erwies es sich ferner, nur die

Beobachtungen zu benutzen, die zwischen 10 und 70 W. Lg. von Greeuwich
gemacht waren, wodurch sämtliche In der Nähe des Landes gemachte Beob-
achtunircn in Fortfall kamen.

Fuhr ein Schiff in ciiu'r Waflic mit reduzierter Falu'f oder sto]t])te es

zeitweise, so wurde diese Beobachtung nur dann benutzt, wenn die Redu-
zierung wegen zu starken Windes erfolgt war.

Schließlich wurden noch die Beobachtungen der Wachen weggelassen,

in denen die See aus einer anderen Richtung lief als der Wind wehte.

•

Zusammenatelluug der Einzelbeobachtungeu.

Nach der (Jewinnung aus den Journalen wurdi'u die Beobachtungen
entsprechend dem aus Tabelle I ersichtlichen Schema zusammengestellt. Hierbei

ist zu bemerken, daß es sich trotz der großen Anzahl der Einzelbeobachtungen
nicht als niö<.dich erwies, die Ai'lteit in dem ursprünglich geplanten Sinne

durchzuführen, näuüich die Abhängigkeit der Dampfergeschwindigkeit von
der Windrichtung von 2 zu 2 Strich zu ermitteln.

Der Einfluß der zahlreichen PehlOTquellen war auch in den Mittel-

worten noch SO stark, daß eine Zusammenfassung sich als notwendig erwies

derart, dal?

1. die bei Gegenwind — Winkel zwischen Kurs- und Windrichtung 0, 2, 4 Strich —
2. die bei Seitenwind —Winkel zwischen Kurs- undWindrichtung 6, 8, 10Strich—
3. die bei Mitwind —Winkel zwischen Kurs- undWindrichtung 12, 14, 16 Strich—
gemachten Beoltaclitunt'en vereinigt werden und W8t dann die Berechnung
der mittleren Fahrtgeschwiiidi^'keit erfolgte.

Diese Einteilung in Gegen-, Seiten- und Mitwinde behält auch dann
noch ihre Richtigkeit, wenn man die Fehler berücksichtigt, welche bei der
Schatzunir des Windes an Bord geinaeht werden. Durch eine auf der See-

warte angestellte Untersuchung ^) ist nachgewiesen worden, daß auf deutscheu

Schiffen der Wind im Durchschnitt um 0,3 bis 0,4 Strich zu weit vorlich

gesehätzt wird. Wie bereits in jener Arbeit bemerkt, ist diese Korrektion
viel ZU klein, als daß sie bei Einzelbeoliachtuni:en bcrücksichtie't werden
kimnte, wohl aber ist ihre Anbringung bei Mittelwerten angezeigt, wie sie in

dieser Arbeit vorliegen. Indessen ergibt sich, daß die Einteilung der Beob-
achtungen nach Gegen-, Seiten- und Mitwinden auch bei Anbringung der

Korrektion ihre Richtigkeit behält, wenn man definiert als Gegen-, Seiten-

') äidie 'Fehler in «1er S'lutizung «1er Wiiitirichliuig und Windstärke auf Dampfern«.

Annalen der Hydrogntdue vttw. 1902. 8. 'dlU
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bezw. Hitwinde Winde, bei denen der Winkel zwisohen Kim- und Windrichtung
0 bis 5, 6 bis 11 bezw. 12 bis 16 Strich beträirt.

Die Korrektionen für die Windstärke i) betrajjren im Durclisrlmif t 0,:1 l)is

0,4 Beaufortgrad und t»ind demnach zu klein, als daü sie bei der Grübe der

ülnrigen Fehler berüclcsichtigt zu werden brauchten.

Ale vcnrteilhaft erwiee ee eich, die Beobachtungen d«r Dampfer »Deutsch-
land« und Kronprinz Wilhelm zu vereinigten, da für jeden einzelnen von
ihnen nur verliältnisniäMi^f weni^' Keobaehtun^'en vorla<:en. Die Berechtigung'

zu dieser Zusuniinenwerfung Hegt darin, daii in Raumgehalt, Bauart und Ge-
schwindigkeit nur geringe Unterschiede zwischen beiden Dampfern bestehen.

Die mittleren Geschwindigkeitswerte der Dampfer für alle Winde zeigen
die vorstehenden Tabellen la und Ib,

In den Ta1)ell(Mi Ta und Tb ^Ml»t die ei-st«» Spalte an, wieviel Beolj-

acbtungen von dem durüberrflelienden Dumpfer bei jedem Winde gemacht sind,

die zweite^ die durchschnittliche Geschwindigkeit des Dampfers bei dem be-
treffenden Winde. Die Anzahl der Beobnchtiingen ist «je^eben, um die Zu-
verläs;si<.'keit der durchschnittliehen Gescl) windigkeit in jedem einzelnen Fall

zu zeigen, indem bekanntlich jeder Beobachtungswert als um so genauer an-

zunehmen ist, aus je mehr Beobachtungen er gewonnen wurde.

Wegen der zahlreichen Zufälligkeiten, die auf die Geschwindigkeit
eines Damj)fers von Einfluß sind, haben sich indessen aucli diese Werte noch
als verbesserungsbedürftig erwiesen. Zu diesem Zweck sind die in Tabelle I

gegebenen Werte graphisch dargestellt und au^giegUehen worden. Als Ordi-
nate ist die Geschwindigkeit des Dampfers in Seemeilen pro Wache, als Abscisse
die (Ies( liwindigkeit des Windes in Metern pro Sekunde, als Einheit der

Ordinate die Seemeile, als die der Abscisse das Meter gewählt worden.
Nun ist aber in den Schiffsjournalen nicht die Geschwindigkeit des Windes
in Metern pro Sekunde, sondern in Graden der BeaufOTtskala ;^ei;elM n, wo-
durch eine Umrechnung dieser Skala in Meter pro Sekunde erf(»rderlich

wurde.-) Das Meter ist als Einheit der Ordinate gewählt worden, um für

Ordinate und Abscisse proportionale Werte zu hal^n, und weil die Kunre
bei dieser Einheit sich bessw den Beobaohtungswerten anschmiegt.

Bei ruhiger See konnten durch die graphische Darstellung zuverlässige

Werte der Dampfergeschwindigkeit fiir die Windstärken 0 bis <i ermittelt

werden, bei hoher See für die Windstärken 5 bis 9. Bedauerlich ist hierbei

besonders, daß demnach fflr die Windst&rken über 9 keine zuTerlissigen
Werte erhalten werden konnten, was nanuMitlich deshalb zu beklagen ist, weil

bei den höheren Windstärken der Einfluli des Windes besonders groß ist.

l'ür dieses Gebiet einigermaßen sichere Werte zu erlialten, muß einer weitereu
Bearbeitung vorbehalten bleiben.

Die aus dieser Darstellung bestimmten au.sgeglichenen Werte der Fahrt-
anderung sind in den Tabellen IIa und IIb gegeben.

Das Zeichen -f in der Tabelle IIa bedeutet, daß der Wind eine

Zunahme, das Zeichen -
, daß er eine Abnahme der Geschwindigkeit verursacht

bat. Mit Ausnahme der in Tabelle üb kursiv gedruckten sind die sämtli<^en
unter Nr. 1 bis 6, 7a, 7b, 8a, 8b, Oa, 9b stehenden Werte unmittelbar der
graphischen Darstellung entnonunen. In Tabelle IIb wurden die unter 8b bei
Gegenwind gegebenen Werte nach folgender F(»rmel l)erechnet

(1) 81) = 8a -I- i (7b - 7a 4 91) Ha).

in dieser Formel bedeuten 7a, 7b usw. die für gleiche Windstärke unter
7a, 7b usw. gegebenen Werte, wobd die Windstärke von 6 bis 9 variiert.

Bei entsprechender Bedeutung der ZeiohMi wurden die bei Seitenwind unt«r

') tjicho .\iiiiicrkung lU.

2) Über da» Veiiinltaus beider zumander siehe K Oppen: >Xeucre Bestimmungen über
(las Verhältnis zwisdieii der WindgesehwiDdiiiEteit und Beaurorts BtärkeRludaT. Aiddv der 8ee>
warte. IbUö.
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Tabelle IIa.

der Bampfer in

R u h i IT 4' s (> (>.

BMmtH&a pro Wache.

1 u. 2 l 1 5
1

0 t 8 {» 7a 7b 8a 1 8b »a 9b

9

. ä S

Ü
t

Um .2

c

»Pcnnsfi-
vania« 1

»Bulgaria« »Borknm«

t
a Iii u ^

ll E =
CS *

1
leicht

be-

laden

whwer

be-

laden

loiclit -jclnver

,
be- l)e-

1

laden
|
laden

leicht

be-

laden

«ehwer

be-

laden

iiefi:cn\vind.

1 0.1 0.1 i 0.1 -0.31 0.0 - 0.3' - 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0
;
- 0.7 0.1

-»
'>.:$ -0.3 - « ).2 - 0.6 — O.J — 0.8 -0.2 - n.s 1.0 n.7 0.1 0.0 — 1.4 (1.3

- 0.7 — 0.7, ^0.4 0.7|— 1.8 " 0.6 - I.S -2.1 - 1.6, -
-2.8[|-

0.U — 0.3 — 2.5 — 1.Ü
4 -1-3 — 1.1 ~0.Ü - 13'— 3.1 — 1.2 - 3.t» -3.4 1^ -0.7 -4.1 -2.0

I.K l.S 1.4 2.7 1.9 4.(1 2.1 4.C. 5.0 — 4.3 - 2.8 -1.4 1 — r).8

,
7.8

- 3.3
\\ -2.4 - 2.3 - 3.ti,- 2.<» - <5.7 3.2 f).l 7.0 - 6.4

,

- 4.U -2J4 4.9

Seitenwind.

I ( 1.0 0.0! 0.0] 0.0| 0.0 0.2 0.0 -0.2 0.4 + 0.1 : - 0.2 + 0.1] - 0.2 -0.1
1

".1 0.1 U.O-UO.l — o.l — 0.(5 0.0 - 0. » 1.0 0.2I 0.3 -r<i.l ( >..') 0.3

(».2 (».3 0.3 1.2 0.3 It.K - 1.8 0.6, — 0.6 0.0: 1.1 — 0.6
1 0.6 — 0.6 - 0.3 - ( (.3 - 0.7 -2.0 — 0.7 1.4 2.8 -1.2 -1.0 -0.4 t 1.S -1.0
5 -1.2 1.3 O.S O.i» - 1.2 2.9 1.4 2 3.S 2.0

'

— 1.7 - 1.2 2.9 1.6

6 - 1.6 - l.'J - l.(i " 1.5

—

1.7 — 4.0 - 2.

1

3^3 ö.l -3.01 2.4 2.3 ^ 4.3 2.3

— 0.1 4^0.3
.(1.2 4-(».r.

— 0.7 i-0.9i

0.0]4-0.1'-f 0.2-f-0.3
(1.0 -^0.2 -r* '~ 4-0.4
o.oj-U 0.2-1- 0.11-1- o.r-
0.0-j-O.lj O.OI— 0.3i

0.01— 0.3;-0.3 - 1.0

0.0—0.9,-0.6. I.S

Mitwind.

0.4 1-1- 0.1

0.7 4- ( 1.2

0.6,
'

0.0

0.4 - 0.2

0.0 0.6
0.6 - 1.1

0.1

- (t.3

0.7

-1.1

1 .6

2.3

0.7 H~o><
-t-l.oh-1.3
-i-0.t> 4- 1.3 .

-1-0.3— 1.1 I

< 1.3 -|- I t.C)

1.4 -0.1

4-(t.l

J-ri.l

0.0
— 0.3

o.n

1.1

4-0.2
^ 0.3

i-
0.1

— 0.5
- 1.2

_ '> •>

0.0

0.0

OjO
0.0

0.0

Tabelle IIb.

Fahrtver&nderung der Dampftr in Seemeilen pro Woche.
H«he Bee.

In. 2
1

3 4 5 8 9 7a 7b 8a 8h '

9:i ! <Jb

i ii
Ii

f§
• il St § 1

^Penn«rl•

vimia 'RiihruriH^ >Ifa)rkiiin'

s
1:

i • §

|l

r

Kaiserin
Großer

für«!
t.

*

*

Je

Ä
<

leicht

be-

laden

schwer

be-

hiieht

be-

laden

whwer
be-

laden

1

'

Ideht
1
Hebwer

be- be-

ladml laden

GegeBwind.
.'» 6 - «1- «i

— c. 121 - 8 - 9 12 II 8 10 9
(i - 9 — 8 - Ü. - 13 -10 11 - 14 - 13 1 10, 12 — 11
1 -12 - 12 -10'- 9 - 8» — 16' -12 - I'i -16 -16, 11 - 18 — 13
S - IS 19 15 - 1:. !1 -19, -16 21 19 — 19 — IH /.?

'

26 16
9 -27 --^8, -20;— 21 - ir -23I

. 23 -24! - 24
1 i

Seitenwind.

5 - 3 - 31 — 4| — 2 - T — 6 — r» — H - 4 1 - 2 Ü — 1 — 3
f. 1 - 3 - 3 2 - 6 6 - 9 - n - s 3 8 - 4
• - «; r> — 4 — * - 9l — 6 - 8 11 - U -10 — 6— 9 10 - 6 -U -

«1 // 13 -
: l \ -11 1 -14 - 9

9 -13 -16 -lOj -1.3, - n\ -ll| -ifl -17 -13il — 16 - » -20 — 13

0'

1

o

Hitwind.

2' -1-1
3 - 2-1
\\ 2 2
1 :{ :i

>\ ,-> 4

3

3
4
.'>

6

2
3
4

6

/

2
3
4

:

6 .

-5-21-2'-
4

/

2
2 '

3\
ö I

0
1

1

2
4
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9a für die Windstärken 8 und 9 angegebenen Werte nach der Formel be-

rechnet

(2) 9a = 9b + 4^ (7a — 8b -f 8a — 8b),

die bei Mitwind unter 8a und 9a angegebenen Worte nach den Formeln:
(.3) 8a ^ Hl) + (7a — 7b)

(4) 9a Üb -i- (7a — 7b).

wahrend nun die nach Formel (1) und (2) ermittelten Werte keinen
Anspruch auf besonder«' ZuvtMlässi^r|^-,.it erheben können, weil in beiden
F(M'mchi die onts])rt'chtMiden Wert«' 71) 7;i und 81> — 8a sich stark voiioin-

ander unterscheiden, ist auzunelimen, daü die naeli Formel (3) und (4) be-

stimmten Werte der Wirklichkeit recht nahe kommen, da die Differenz 7a — 7b
für alle Windstärken fast denselben Werl heliält. dar keine ausire^'lichenon

Werte konnten für die (resclnviiuliukeif der l)ani])fer Fürst lüsinai'ck und
»Kaiserin Maria Tlieresia^ bei Milwind gegeben werden. Es kann nur gesagt
werden, daß beide Dampfer bei hoher* See und Mitwind bis Stärke 9 an-

scheinend etwa iliesellx' (Geschwindigkeit wie bei Windstille haben.
Hei den DanipfeiMi Deutschland

,
Kronprinz Wilhelm^, ^Kaiser Wilhelm

der Grolie«, >Fürst l^i8marck«', »Kaiserin Maria Theresia« und »Großer Kur-
ffirst« konnten, wie bereits erörtert, von vcnmherein die Beobachtungen des
leicht und des schwer beladenen Dampfers «uaammeiii;« w orfen werden. Um
nun diese Beobachtungen mit d(Mien der Dampfer Piiinsylvania

, «Bultraria'

und »Borkum vergleichbar zu machen, sind aus den einander entsprechenden
Werten unter 7a und 7b wie 8a und 8b bezw. 9a und 9b die Mittel gebfldet
und unter Nr. 7 bis 9 eingetragen worden. Diese Werte entsprechen dann,
wie ohne weiteres klar ist, den unter Nr. 1 bis 6 stehenden.

BasnltAt» d«r ICnaamnumatelhmg.

Um nun noch für die einzelnen Dampferkla.s.sen gfiltiire Werte zu
erlialten, ist in Tabelle III unter I neuere Schnelldampfer das Mittel aus
den Werten der Dampfer -Deutschland

,
»Kronprinz Wilhelm« und »Kaiser

Wilhelm der Große«, unter II — ältere Schnelldampfer — das Mitttel aus den
Werten der Dampfer »Fürst Bismai'ck-, >Kaiserin Maria Theresia und GrolU r

Kurfürst' und unter III — Fraclitdampfor das Mittel aus den Werten der
Dampfer »Pennsylvania«, »Bulgaria und Horkum« bestimmt worden.

Tabelle III.

Fahrtvoriaiderung der DampCerklassen in Seemeilen pro Wache.

Witulstürke

f 1 0 jr e n w i ii il Seit 1- n \v i n il M i t w i n d

I

Neuere
ScbiH'll-

ilainpit'i

II

Altore

Shncll-
(laiupfer

III

Fra»ht-

dampfcr

I

Nfucrr
S<hntll-

ilaiiipfir

n 1 m
Alton- c. , .

N UIlfll-|

,|.„„j,ter;a«nipfer

I

.Sliiicll-

ilainpfor

II

Alten-

.'N-hncll-

ilaiupfer

1

m
FraeJit-

dampfer

1

2
il

4

r»

0

0.1
1

-0.1
-0..1 -0.4
0.7 I —0.7
1.2 - 1.4

1.8 1 —2.0
2.4 [

-2.8

— - 0..H

— nj»

— 1.4

-2.4
— 3.8
— 5.4

a. Kai
0.0

- 0.1

- 0.2
- 0.C»

-1.2
- 1.8

bige See.

0,0
1

- 0.1

0.0 - 0.4

- 0.1 .
- o.S

- 0.4 !
- l..{

- 1.0 - 2.2

1.n ^3.2

-T- < >.2

— i'.l

— o.;j

r0.1
— 0.4

— 0.8
1

H-0.1
,0.1

-r o.l

— o.l

— Ü.2
- (U

1 0.3

0.4

-r o.:{

0.0

— OJi

-1.2

r>

(

s

- 8
13

,

is

2s

- (i

U
1 1

Iii

- 10

- 12
14

I'.t

b. Hohe See.

11-3 -

4 _ ;i i]

5.-4 - 7

7 1 10

14 ' 12
:

- 14

1

- 1

- 2
•>

:{

:l
2

- 8

— 2
-2
- 3

4

-- ")

Wie Tabelle III zei«;!, war es wohl berochti<rt, die Oeschwindi^keit der
Dampfer in ihrer Abhängigkeit vom Winde bei ruhiger See auf i/jq Sm anzu-
geben, indem durch die große Anzahl der Einzelbeobachtungen det Fehler
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des Mittels genügend verkleinert wurde. Namentlich aber zeigen die in

TaMlt' III für die Dampferklassen abgeleiteten Worte, welche die sohlieR-

liciien Resultate bilden, einen sehr regehnälUji^en (Jang. Kesonders wichtig

ist daä aus diesen Zahlen folgende Ergebnis, daß die Fraclitdanipfer, also die

langsamer fahrenden Dampfer, namentlieh bei Gegenwind betrftohtlioh mehr
aa Fahrt als die Solinelldampfer verlieren.

Um mit einen» Blick diese Fahrtveiduste überselieji zu k»"mnen, sind die

Kahrigeschwindigkeiten der einzelnen Danipferklassen in der beigelegten
Carrentafel (siehe Tafel 1) dargestellt worden, und zwar sind für die Klasse III

twei Kiu'venserien gegeben worden, für leiclit und schwer beladene Dampfer.
Von besontlerein Interesse sind namentlich die letzteren. Wie sie sofort

xtigeo, läuft bei ruhiger See der leicht beladene Dampfer stets schneller als

der sdiwer beladen«, wenn anch der Unterschied in der Geschwindigkeit mit
wachsender Windstarke itnmer geringer wird. Am stärksten ausgeprägt ist

diese Erscheinung bei Seitenwind, wo bereits bei Windstärke f» und ruhiger
See der Unterschied nur noch 0.7 Sm pro Wache beträgt. Bei hoher See ist

för Gegenwind von StSrke 7 an, für Seitenwind bereits von Stirke 5 die
Geschwindigkeit des schwer beladenen Dampfers die größere, wahrend bei
Hitwind der leicht beladene auch bei hoher See stets der schnellere bleibt.

Ihre Erklärung findet diese Erscheinung wahrscheinlich darin, daß
uunentlich bei Seitoiwind und Gegenwind das schwer beladene Schiff ruhiger
durch das Wasser gleitet als das leicht beladene, also weniger schlingert und
stampft, so d:iH, abgesehen davon, daß das leicht beladene Schiff mehr Wind-
iang hat und mehr treibt, auch die Schraube oder Schrauben häufig aus dem
Wasser schlagen, also nicht so viel Treibkraft entwickeln als die beständig unter
Wasser bleibenden Schrauben der schwer beladenen Schiffe, wodurch das leicht
ht-ladcne Schiff mehr an Fahrt verliert ;ils das schwer beladene. Hei (legen-

wiüd von Stärke 7 an und bei Seitenwind von Stärke ö an und hoher See
vird nun dieser Einfluß schliefiUeh so stark, daB das schwer beladene Schiff
schneller als das leicht beladene Ifiuft, trotzdem, wie im letzten Absatz gezeigt
wird, auch in dics^-m Fall die Tourenzahl dei- Maschine beim leicht beladenen
Dampfer größer ist als beim schwer beladenen.

Den Einfluß des Windes auf die Reisedauer der drei Dampferklassen
veranschaulichen die in Tabelle IV angegebenen prozentuellen Änderungen der
Fahrtdauer.

Tal)elle TV.

FrosentneUe Veränderung der Fahrtdauer der Dampferklaaaen.

1
s

Gegenwind Seitenwind M i t w i n d

Neuere ; Altere

BchneU-iSeluicll-

timpfrr|dampfer

III

Frarht-

diuupfer

I

Si-hiH'll-

danipfer

Ältt-ri"

S-lltH'll-

(lani|>fiT

III

FriHln-

«laiiipli'i

I

Neuere
S.lunll-

liaiiinU'i

Lj

H 1 III

Schnell-/
"""^"h'-

diiini)fer|dai>»pf«"

1

•>

3
4

Ii

+ 0.1

^-
) i.rj

4-OJti

-f-2.0
4-2.7

— 0:2
i-o.f.

4-2.0

-r2.9
4-4.0

4-

-i- S.C.

4-12JS

n. Kul
0.0

0.1

-o.:5

' 0.7

-1.1

2.0

liire See.

0.0 -f. 0.2

0.0 -j-Ö.S

+ 0.2
!
-4-1.7

4- O.ti -1- 2.N

-(- — i.s

i 2.:i
1 -f7.3

0.2

0.H

0.1

j
<u

-^O.J)

o.i

0.2

— 0.2

0,0

-f (».:{

-f 0.7

— 1 1.<)

o.s

— 0.«

+ 0.1

4-1.1
4-2..^>

r.

H
a

h 9
11

^ !.>

- 24

^37

-T— II

«VI

•

b. Hob«

+ 3[J
+ .1 -

4- 19 i
-

P! See
- 4

- 5
- 7

- 11

- 20

12
- \'t

- 20
- 28
- 41

-

- 1

h 2
-2
- 3
- 3

-

- 2
-2
-8
~3

H
j
V 3
- 4
- fi

- 8
- 11

Diese Tabelle gibt an, um wieviel mehr oder wouger als 100 Stunden
ein Dampfer bei einem bestimmten Winde auf einer Str^e braucht, die er
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bei Windstille in 100 Stunden zurücklegen würde. Das Zeiclien + bedeutet,

daß eine Verlan^ferung, das Zeichen — , <laH eine Verkürzung der Reisedauer
durcli den Wind erzeugt ist. In dieser Zusauuuenstellung zeigt sich die

Oberiegenheit dar Schnelldampfer über die Fraehtdampfer bei den h^ierm
Windstärken besonders deutlich, indem die Verzögerung der Reise wahrend
derselben Fahrzeit bei den höheren Windstärken für die Fraehtdampfer etwa
das Dreifache wie bei den Schnelldampfern beträgt. Noch stärker würde
sich diese Überlegenheit der Schnelldampfer geltend machen, wenn man die
Verzögerung der Reisedauer nicht für dieselbe Zeitdauer, simdern für die*

selbe Strecke berechnen würde, wie es Kapitän Reinicke in seiner bereits

erwähnten Abhandlung getan hat.

Da ffir die Dampfer »Ffirat Bismarck« und »Kaiserin Maria Therena«
bei Mitwind und hoher See keine Fahrtverluste in Seemeilen berechnet werden
konnten, so war es natürlich auch nicht mÖL'lich, die unter II bei Mitwind
und hoher See stehenden Werte direkt abzuleiten; es wurden vielmehr die-

selben Werte als zutreffend angenomm^ wie die unter L Begründet ist

diese Annahme dadurch, daß bei sämtlichen fibrij^en Winden bei hoher und
ruhiger See diese beiden Dampferklassen prozentuell etwa dieselbe Falirt-

verzügerung erleiden.

Einen Vergleich mit den von* Kapitln Reinicke in seiner Tabelle I
gefundenen Werten bietet für die Windstärken 6 und 8 die Tabelle V, in der
die nacli Reinicke berechneten Werte in den Reifam für »Schnelldampfer«,
Große Dampfer« und Mittiere Dampfer stehen.

Ta])elle V.

Gegenwind
|

Seitenwind | Mitwind

~Wi n d a t i r k e

S i> < :> 'I

ruhig hut-h| hmh

6 I H

rubtg hoch , hoch ruhig 1 hoch
j
hoch

Sehnelldanipfer (nach Reinieice) ....
P(nitw"hhiii<l uiiil Kronprinz Wlhelm
KaistT W illn'hn <l< r (iiollo

Küi-si Hi-mar< k •.

Kaiserin Mauia ThcreHttt» .

(Jroß«' I">iimpfi'r (narh Rriniokel

: t troüer Kurfürt«! -

>Femui7lvania«

Mittlere Dampfer (nach Kdniokc) .

-Roriram

1.7t

2.1' 9

• • • • • - UM —

12.91

IS

11«

i:.

i:»

i.r

I.s

i.i;

2.»' - 5.3

4

:{

1

3
s

3.1

().rj-

I

.•).S

tu .

7.S i:!.s

»i ,- 11

1»-Ii» ,~

12.0

-11 :

I9.0

21

- 4.0 — 7

J

II

AJH' 8.6'— l.'.i

:u- « • 11

1.7

o.:

< »j> -

0.tt

1. t

14*--

1.S

1.1

I

• 1.7-3^
^1 1-2
-2

• I

2.fi|— 1.4

1 -3
3 -4

2.2

l""

-3.4
-3

Die von Reinicke ^e^ebenen Wei'tc \v;inMi n-stens mit 4 zu nmltii>li-

zieren, da er Gcscliwindi^keitswerto pro Stunde berechntit hat, und zweitens,

war zu berücksichtigen, daß er nicht von der Geschwindigkeit bei Windstille,

sondern von der bei Gegenwind von der Starke 4 der Beaufortskala als Normal-
geschwindigkeif de.-^ n!nn|)ft'rs :insi:eir;in^M'n war. Wie man sieht, erscheinen

die von Reinicke gegebenen Daten im aligemeinen etwas kleiner als die für

die einzelnen Dampfer berechneten; immerhin aber ist eine befriedigende
Übereinstimmung xwisdien den beiden auf völlig verschiedenen Wegen gc^
fvinflenen Werfen festzustellen; nur füi- die S(>hnclldampfer Nr. 1 bis '» zeigt

sich bei Gegenwind und hoher See ein erheblich größerer Verlust, als nach
Reinicke zu erwarten war.

Fassen wir nun noch die Ergebnisse, wie sie aus den Tabellen zu ent-

nehmen sind, kurz zusnininen, so ergil>t sich:

1. Bei gleicher Windstärke wird die Geschwindigkeit eines Dampfers
umsomehr herabgesetzt, je vorlicher der Wind ist.
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2. Bei gleicher Windriobtong wird die Qeechwindigkeit eines Dampfers
\m Cri-'jvn- mifl S<«itenwind umsonielir horabprosetzt, je stärker der Wind ist.

Bei Mitvvindeii hin«re}xen findet, wie ja auch zu erwarten ist, zunächst bis

Stärke 4 der Beuufortskala eine geringe Beschleunigung statt, welche mit
eCwt 0.4 Sm pro Waebe bei Stirke 2 ihren fadchsten ^nd erreicht; von
da an tritt auch bei llitwind mit wachsender Stärke des Windes eine immer
größer wi'rdende Abnahme der Gescliwindif?koit ein.

3. Ein schwer beladener Dampfer verliert bei Gegen- und Seitenwind
weniger an Fahrt als ein leicht beladener; bei Mitvind sind die VerhSlt-
niase bei ruhiger See widersprechend, bei hoher See verliert der leicht be-

ladene Damj)fer wiederum mehr an Fahrt als der schwer beladene. Indessen
iiiuft im allgemeinen derselbe Dampfer leicht beladen schneller als schwer
beladen; nur bei Seitenwind von mdir als Stirke 6 und Gegenwind von mehr
als Stärke 7 ist, hoher Seegang vorausgesetzt, der schwer beladene Dampfer
der schnellere.

4. Bei gleicher Windrichtung und -Stärke ist die Geschwindigkeit eines

Dampfers bei ruhiger See stets größer wie bei hoher.

Einfluß der Tourenzahl.

Zum Schluß ist nunmehr noch der Frage näherzutreten, ub der Wind
aad der von ihm erzeugte Seegang auf die Tourenzahl der Schiffsschraube^
d.h. die Anzahl der Schraubenumdrehungen pro Minute, von Einfluß ist.

Für hohe Windstärken ist diese Frage ohne weiteres zu bejalien, indem
der Kapitän bei zu starkem Winde und zu hohem Seegange gezwungen ist,

die Tourenzahl herabzusetzen, wenn er nicht sein Schiff der Gefahr aussetzen
will, durch die See beschädigt zu werden. Sonst aber bemüht sich d«r Kapitän,
stfts mit nioM^lu'hst hoher Tourenzahl zu falirfu. Es frajjt sich nun, ob auch
dann noch eine Abhängigkeit der Tourenzahl vom Winde festzustellen ist.

Ton vornherein Ist eine solche nicht von der Hand zu weisen, da durch die
Orbitalltewegung des Wassers beim Wellengang eine Kraft hervorgeruf«! wird,
die die Hj'wegung der Srliiffsehraube erlei<'htern bezw. erschweren kann.

Um diese Frage durch einen zahlenmähigen Nachweis zu entscheiden,
ist fQr den Dampfer »Borkum« bei jeder Einzelbeobachtung die zugehörige
Tourenzahl angegeben. Für sämtliche Dampfer konnte diese Arbeit nicht

(lurchL'< fülirt werden, da aus den" Schiffsjournalen die Tourenzahl vielfach

nicht zu ersehen war. Audi für den I)anii)fer Borkum war tlie Tourenzahl
aar pro Tag und nicht pro Wache angegeben. Es folgt, daß sich deshalb
für die stärkeren Winde, bei denen die Tourenzahl herabgesetzt ist, wahr-
scheinlich zu hohe und für die schwächeren zu niedrige Werte ergeben werden,
da im allgemeinen die Stürme nicht «zan/.e Ta<:e, sondern nur einzelne Wachen
lang angehalten haben. Für die bei niedrigen Windstärken und ruhiger See
gemachten Beobachtungen ist nun dieser Umstand von geringer Bedeutung,
da überhaupt nur an weni<jen Tagen stürmische Winde geweht haben und die

meisten })ei scliwaohen Winden gemachten Beobachtungen ^^ewonnen sind,

wenn nicht nur während einer einzelnen Wache, sondern während tles ganzen
Tages ruhiges Wetter geherrscht hatte. Demnach kann im allgemeinen der
24 stündige, bei ruhiger See erhaltene Tourenwert auch für jede Wache als

nahezu richtig angesehen werden; was für die bei hoher See gewonnenen
Werte nicht zutrifft.

TabeUe VI zeigt nunmehr fOr alle Winde die zugehörigen Tourenwerte,
'ie sie unmittelbar aus den TN-obachtungen gewonnen wurden. Die erste

Spalte gibt die Anzahl fler Heohaciitungen an, die zweite die durchschnittliche

unausgeglichene Geschwindigkeit in Seemeilen pro Wache, die dritte die mittlere

Tonrenzahl. Betrachtet man die Beobachtungen bei leicht und schwer beladenm
I>anipfer wiederum getrennt für sich, so zeigt sich für die Beobachtungen bei
ruhiger See, daß die Tourenzahl innerhalb sehr nr«'ringer Grenzen schwankt,
beim leicht beladenen Dampfer zwischen 60.4 und i>7.9, wenn man von dem
Werte 64.3 absieht, der sich nur auf eine einzige Beobachtung stützt und deshalb
aar geringe Zuverlässigkeit besitzt, beim schwer beladenen Dampfer sogar
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nur innerhalb der (Iren/en G;i.2 und (54.2. Da nun der Gang der Zahlen auch
noch ein ganz unregelmäßiger ist, so folgte daß die sich ergebenden Unter-
schiede in der Tourenzahl auf Beobaehtungsfehler zurüekzuführen sind, iiiid

man ist berechtigt, die Tourensahl bei ruhiger See bis zur Windstarke H als

wenigstens nahezu konstant nnzunehmen. Es kann deshalb bei der in Tabi llc II

nachgewiesenen Änderung der Schiffsgeschwindigkeit von einer Berücksicliti-

gung der Tourenzahl Al»tand genommen werden.

Tahi-lii' VI.

Umdrehnngasahl der Schraube des Dampfers ,3«rkum".

Leicht beladen 8 c h wer beladen

(Jegemviiid .S.-itvnwind Mitwind ( ifp'iiwiml Sdtcnwind Mitwind

%
L

u ^

u
Zi i2 ^ T 5 t f — 's i"S "S E -a

Rnlii^e »See.

Ü •_>l I2.S «6.71
• •>1

t

•

1 s ii.i; «7.1 *; 41.:; «7.4 4 41.S «7.1 t; ;v.t.- «v{,2 .10.K 62.« 1 40.11 H4.2
• » :w «7.1 '•,s ii.t; «7.» ;57 42..'» 67.t» i.<i ;;;».: luu i'.t :«!.(• KV\ :!4 HU..'» 64.1

:iy.2 66.7 411.7 66.S :{2 42.11 67-1 2:{ m.\ 63J> :«>.(} :{7 :{'.».••, <3.H
4 81 38.4 06J 107 U».3 «W, 42 . 41.0 66.9 :iH 84 «3.8

,

40.7, 63.H
5 Iß 3fi.5 67.01 21) :m.8 «7.4

"

10 \iOJH «7.0 10 :u>.8 «3.« 17 .38.2 6S.S
61.8'

\l 40.6 «4.8
n 9 34.0 06.4 1.') :{7.o <i6.» 1 ;41.0!«IJt 1 .mo «iu - 14 I.U9 11 IHM «:t.«

• • ^ 3Ü.0 . 1 .
•

« • 1 4n.M, w.i

Hobe e e.

1'

I 40.0

4 r> 65.6 :t :u.:( «7.2 ;
>

:'.:].o K ' :is.o 62-3 lo 40.n |«.t)

ä 8 27.9 6».7 (i .12.2 Wi..")
^

,45.7 6.S.Ö 2V>.o» 62.H
1
19 37.:! 6S.1 4n.ii MM

6 30 :«».:$ 65.3
1;
22 :w.H 66.4

1'

10
1
41-) «8.K 28.7 6.^1 2S

i

art.c. M.l 22 AUA KUl
7 < 23.3 64.0 5 3(U «6.4 * • 10 26.C>«S4.

32.0 «8.«
10

, 31.8, 68.0 iö 39.3, 63.7
8 3 16.3 64J> I 30.0 «4.0

{1
« • 2 6 ! 37.3 «4.»

'

.38.3! 691.4

9 *
1

.'i 2.').« 61.4

:10 ; 1 l.U' iU.» i'i 22.1

1

.->!».3 '2S.>> «TU»

11 Cd.«

Die Beobachtungen bei hoher See erselieinen, wie bereits beiueri^t,

zweifellos mit zu hoher Tonrenzahl. Indessen zeigt sich doch namentlich bei
Gegen- und S«'iten\vind l)ereits deutlidi eine Herabsetzung der Tourenzahl.
Es folgt, daü die VerniindiM-un^ dcT ( i('s<-lnvindigk»'it i'ines I)anii)fers bei den
höheren Windstärken zum Teil auch der Herabsetzung der Tourenzahl zu-
zuschreiben ist. Die Trennung des Einflusses dieser bdden Faktoren kann
jedoch bei der hier angewandten Art der Zusammenstellung nicht gegeben
werden und bedarf einer bcsondei^'n rntcrsuchung.

Vergleicht man nun noch die Tourenzahl des leicht und des schwer
beladenen Dampfers miteinander, so zeigt sich, daß die Tourenzahl des leicht

beladenen Dampfers stets größer als die des schwer beladenen ist. Es folgt,

daß die größere ne.-^cliwindigkeit des Ifit !it hfhidt'nen Danipfci-s also zum Teil

auf die größere Tourenzahl zurückzuführen ist. Auffällig ist allerdings, daß
auch bei Seitenwind und hoher See, wo das Schiff schwer beladen schneller
lauft, die Tourenzahl des leicht beladenen Schiffes dii« größere bleibt. Ihre
Erklärung findet diese Erscheinung wohl hauptsächlieh darin, daß die Schraul>e
beim leicht beladenen Dampfer häufiger aus dem Wasser schlägt, als beim
schwer beladenen.

Eine angenehme Pflicht ist es mir noch, auch an dieser Stelle der
Ilaniburg-Anierika-Linie und dem Nortideutsrhen Lloyd" für die Über-

lassung wie Herrn Kapitän Reinicke für seine Unterstützung bei der An-
ordnung des Mat^als meinen Dank auszusprechen«
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Der Schiffskompaft im 16. Jahrhundert und die Ausgleichung der

magnetischen Deklination.

Von T>r. Aniriist Wolki-nluuipr.

AflÖHtcnt luu CicogTHEthiw'hen Institut der Uiiivereitiit Güttingen.

WähriMid <Ier Schiffer heut«' wohl allgemein nach ininwoisendein Kompaß
fätu't und die magnetische Deklination bei Bestimmung de.s Kurses in Rechnung
setzt, war die:^ in früheren Zeiten anders. Viel mehr aLs heute suchte man
in früheren Zeiten rechnerische Aufgaben in mechanischer Weise durch In-
strumente zu lösen. Vor allem ist der Seemann von jeher kein Freund des
Rechnens gewesen.

Dem unangenehmen Einflüsse der Mißweisung suchte man stellenweise

noeh bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dadurch zu entgehen, daB man die
Magnetnadel unter der Komj)aHschcibe verschiebbar machte und sie um so

viel abweichend von der Lilie (fleur de lys) stellte, als die jeweilige Ab-
weichung betrug. Noch 1847 schreibt der Holländer Pilaar in seiner <^Hand-

leiding tot de Stuurmansicunst« (Bd. I, Amsterdam. S. 192): «Die Rose des
Kompasses ist bei uns meistens um den Mittelpunkt herum beweo^lich, um dadurch
den Norden der Kose mit dem wahren Norden in Übcroinstimiuung zu bringen.

IKes wird dadurch erreicht, daß man die Rose derartig verschiebt, daß sie

um ebensoviel nach Osten und Westen den Norden der Rose weist, als die
östliche und westliche Abweichung betragt. Es soll im folgenden kurz ge-

schildert werden, wann dieser Usus der Verschiebung der Nadel unter der
Kompaßscheibe aufgekommen ist. Es wird sich zeigen, wie diese besondere
Einrichtung des Schiffskompasses weiter interessante Rückschlüsse auf die
Tielumstrittene Frage der Kenntnis der Abweichung vor Kolumbus' erster

Amerikareise (1492) gestattet.

Die Verschiebung der Nadel unter der Kompaßscheibe zur Ausgleichung
der niagn^ischen Deklination hat natürlich zur Voraussetzung, dafi man die

Abweichung der Nadel kannte. Bekanntlich ist über die Frage, wann die

Abweichung der Magnetnadel zuerst beobachtet wurde und im besonderen,
ob Kolumbus sie 1492 auf seiner Fahrt nach Amerika zum erstenmal be« .

obachtete, viel gestritten worden. Die Namen der Mitstreiter in diesem mehr
als hundertjährigen literarischen Streite haben in der Oesi-liioiite der Nautik
einen guten Klang. Um von alteren Autoren zu schweigen, haben Navarrete
(1825), Alezander von Humboldt, d'Airezac (1860) und Geleich (1890) dazu
das Wort ergriffen. Die drei letztgenanntOi w^aren im Gegensatz zu Navar-
rete (Iff .Vnsicht, daM dem Kolumlins nur das Verdienst gebühre, die ört-
liche Verschiedenheit der magnetischen Deklination beobachtet zu haben.
IMese Ansicht war die gültige, bis Tlmoteo Berteiii 1892 in einer groBen
Arbeit, vLa Declinazione Magnetica et la sua variaiione nelle spazio scoperte
da Cristoforo Colombo -) in lebhafter Polemik gegen d'Avezac nachzuweisen
suchte, daii Kolumbus sowohl die Abweichung an und für sich als auch ihre

örtliche VerschiedMiheit entdeckte. Neu^ Autoren pflichteten Berteiii bei.

Nachdem sich kürzlich in Innsbruck, München und Nürnberg Sonnen-Kompasse
(kleine Sonnenuhren mit Magnetnadel) aus den Jahren 1401, l jriO usw.

gefunden haben, die sämtlich dui'ch eine eingravierte, gleichaltrige Marke
eine Setliche Abweichung verzeichnen, dürfte die Frage jetzt wohl als definitiv

«laliin erledigt angesehen werden, dal5 die Abweichung der Magnetnadel jeden-
falKs auf dem Lande bereits vor Koluml)Us Keisj' bekannt war.^) Das dies

auch zur See der Fall war, wird sich aus unserer Betrachtung noch ergeben.

': ]< h liuln ilii-s«' Fnme aiisfiihrlirh iMhumlclt in «'iiicr Arlx-it: ll»'i(riit;»' zur ( Ii-^< hiolite

dw Kartoj^iajiliii' uml Niiiitik de« 15. bi» 1 7. .lahrhuixlcrt»* in den Mitteilungen der ( itttj^aphiwhen

Godbchaft zu München l'.HM, Heft 2. (Mit f» Kjirten und I I Figumj im Text,)

j) In BaooolUi di Docnmenti e Studi pabUcati dalla B. CammiaaiaDe Qdombian«, pd
QMito (Votamrio daDa Moperta ddl* AmeHca. Roma \9S2, Parte TV, Vol. IT.

'i Wcfrcn niihercr Anpalx-n \i i\M i'^i !< Ii auf iucIjh' \ ului /iiirrte Arln-it. — In einem

Xacbtrat^e halte ich die von mir getundcnui bitnucnkuniptb^Hc IxTieliriclicu luiU den Iun»brueker

Kampafl vom Jalue 1451 abgdiildet
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Wie OS noch heute üblicli ist, bozeichncte man auch schon im IT). -Talir-

hundert bei den Landkompasson die Abweichung durcii eine Marke, einen
Strieh, auf dem Boden des Gehäuses. Der Landkompaß, welcher gewöhnlich
die Gestalt des Sonnenkompasses gehabt haben wird, wurde so lange gedreht,
bi.s die Nadel über der Marke schwebte. Da beim LandkomijaH sich die
Nadel frei über der Windi'ose bewegt, ist hier ein Ausgleich der magnetisclieii

Abweichung durch Drehen des Kompasses sehr leicht su bewerkstellig'eii.

Anders ist die Sache beim Pf hiffHkom])af?. wo ilie Nadel bekanntlich fest mit
dei' Scheibe verbunden ist. Alh'rdings war die Konipaiischeibe mit der Nadel
im 16. Jaiirliundert noch nicht ein solch kompliziertes und auf sorgfältigster

Berechnung beruhendes System wie heutzutage. Im allgemeinen bestand die
Scheibe aus einem möglichst leichten Karton, an (h'sscn Fiiterseite die Nadel
durcli einen übergeklebten Papierstreifen befestigt wunU'. Auf die Oberseite
des Kartons wurde die farbige Windrose gemall, deren Nordpunkt seit Alters
durch eine Lilie (fleur de lys) ausgeseichnet ist. Die dem Landkompaß ent-
sprechende Notierung der Abweichung bestand beim Scliiffskompal^ ihirin, daß
man die Nadel nicht genau unter der Nordsüdlinie der Kompallscheibe
befestigte, sondern etwas seitwärts, entsprechend dem Betrage der Abweichung.
Es war diese »Verbeseerung« des Sohiffskompasses, um den Ausdruck
einiger Autnrcii des IG. Jahrhunderts zu gebrauchen, natürlich eine st-hr zwei-
schneidige J^aciie. Für eine bestimmte Gegend, in der <iie ortliche Abweichnngr
mit der am Kompaß vermerkten übereinstimmte, zeigte der Kompaß allerdingrs

die Himmelsriditungen astronomisch genau. Auch in Gebieten mit größerer
Abweichung «Icrselben östlichen oder wcstliclien Richtung wurde der dureli
die Abweichung verursachte Fehler in der Orientierung verringert. Ander-
seits wurde der Fehler aber noch verschlimmert, wenn man mit einem solchen,
sagen wir z. B. östlich verbesserten Kompaß, in ein Gebiet entgegengesetzter,
in (liesem Falle also westlicher Al)wei('hung kam. Alsdann wurde riie Differenz
zwis<lu'n astronomischer und magnetischer Richtung nocl» um die Größe de.^

Verschiebungswinkels der Nadel vermehrt. Trotzdem die wissenschaftliche

Erkenntnis der magnetischen Deklination im 16. Jahrhundert sehr weit fort-
geschritten war Gerhard Merkator gab 151C) in sfiiiem l)ekannten Briefe an
den Bischof Granvella bereits eine klare und verhältnismäßig richtige Theorie
des Erdmagnetismus') , hat sich der praktische Seemann doch nur sehr wenig
um sie gekümmert Im allgemeinen, kann man sagen, fulir der Seemann des
1<>. Jalirhiimh'rts noch ohiK^ Berücksichtigung der magnetischen Deklination,

Selbst erfahrene Seeleute h'u^iieten am Ende des Jahrhunderts die magnetische
Abweichung noch vollständig, indem sie sagten, daß der Grund für das Ab-
weichen der Nadel in einem Fehler des InstiiuiKnts zu suchen sei. Pedro
Sarmiento, (nach Pescliel-) unter den s])aiiis( !ien Seehniten des 16. Jahi'-

hunderts der größte Gelehrte,) der das erste Schiff aus dem Stillen in den
Atlantischen Ocean führte behauptete noch fest, es gäbe keine Abweichung.
Auf der Reise durch die Magellanstraße wollte er im Januar 1580 seine Geffdirten
davon üV»cr7,eugen, daH man eine milhveisendc Nadtd nur hinlänglich zu reinigen
und frisch einzuölen brauche, um ihre Kechtweüsung herzustellen. Wir besitzen
dnen eigenen Bericht Sarmient(M übet seine Reise, In der dritten Person von
sich selbw redend, berichtet er^ (nach der Obersetzung von dem. Harkham)

:

»In this port (Puerto Bermcjo) Sarmiento mado a meridian line on th»»

grotind, and regulated th«* compasses, greasing and repairing them, for in tlu'

bad and moist weather they had received nmch injury. It is a notice for all,

that those which were well greased never ttimed east or west of N,, beyond

') Vcrgl. A. Bmisinp. ( <«'rli. Kn-rucr p«'ii. Mcn-nttir. Der dctits« he ( ;t>iijrra]>h. Diiishiui^.

2. Aufl. Iblb. i>. 13— 15 imd lldliuaniit« Kara 3Lignctica- Ihlis, Neudrucke von ek-hriftcu uud
Kartan Sbm M«t«mlo|^ und Erdmagnetismug, Nr. 10.

") 0€>'<'hich»e der Krilkun<l.'. 2. Aufl. Is". S. 2s(i.

*) Viape Iii F>tn'<'ho dt- Mu'^rllaiifr' par t l ( iii>itaii I'io«ln> .SariuienJo de OamboA, Madrid
1708, S. 52. — In der englischen ÜlK*n*etz»ing von CK-ni. K. Murkhain, NamuivcH of the yoptfgea
of Pedro Sanniento de Oamboa to thc straita of Magellan, London 1895. HakL Soe. 91.
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tliat half point that tlu* stod in fluotuatin«: varics froni tlie fleur-flo-l\>.

It is tbü belicf of meii witii little experieiice ihat theie is nortü-eaätiiig

ind north-westini? when the needle is well groased and adjusted. If any
defect is fouinl in tho iK-rdlo wliich niakes it sccm to turn in that way, the

secrt't is not that, and ean l)o rcniediocL It is not from supposed cause, but
it is learued by habitual experience.«

Wie in diesem Falle, mafi bei allen Untersuchungen, die sich auf die

Geschichte der Xautik beziehen, immer besonders betont werden, daß noch
ein weiter Weg von den theoretist In n Ki-runtrenschaften der Gelehrten bis

zur wirklichen Anwendung in der i'raxis führt.

Die «rste sichere Nachricht fiber die Verschiebung der Nadel am
Si'hiffskoinpalJ verdanken wir einem Rinnenländer. Sie ist enthalten in einer

Chorograpiiie , die Georii Joachim von Lauchen (nach seinem Meimatlande
gewöhnlich Ilheticus genannt) schrieb, als er, ein junger Matheniatikprofessor,

sieh 1539 in Frauenburg von Kopernilcus in dessen neue Lehre einweihen
ließ. Diese Choro^^raphii' liatte Rheticus für den TIer7,t»Lr .\lbreclit von Pi-euRen

verfaßt. Sie ist ursia-ünglich nicht gedruckt worden und erst 1H7G nach der
Originalhandschrift, welche sich in der Künigsberger Bibliothek befindet,

Teröffentlicht In der Chorc^aphie beschreibt Rheticus folgendermaßen
die Herstellun«: des Soiiiffskoinpasscs : ...Deshalb, wenn ich sichere Schiffs-

kompasse machen wollte, probierte ich zuerst aufs sorgfältigste den
Magneten, mit dem ich die Nadeln bestreichen wollte. . . . Dann machte ich

die Scheibe mit allen Strichen nach dem gewöhnlichen Brauch, und wo der
Ausschla«,' meines Steins von Norden ab hinfiele, da stedie ich die
Scheibe durch, derartig, daß die Spitze mit dem Eisen (die Spitze der
Nadel) darunter, gerade unter das Loch kommt.« Den Grund der Ab-
weichung sieht Rheticus, einer der hervorragendsten Schüler des Kopernikus,
bezeichnenderweise in der Art des Magnetsteins was er für einen Strich-

winkel von nord auff ost oder west von natur gebe. (Ilipler 1. c. S. 127.)

Wir wissen, daß Rheticus öfter in Seestädten, z. Ii. in Danzig, wahrscheinlich
such in Königsberg, gewesen ist, wo er Gelegenheit hatte, mit Schiffern zu
sprechen, von denen er dann wahrscheinlicli seine Kenntnis des Sehiffs-

konipasses bezogen hat. Es ergiebt sich aus allem, daß Rheticus nicht die Ver-
sclilebung der Nadel zuerst in Vorschlag bringt, sondern daß dieser Usus
bereits bestand.

Die erste Nachricht darüber, d:iR die Schiffer soh-he verbesserten

KuQipasse talsächlich gebrauchten, verdanken wir dem Spanier Pedro de
Medina, dessen »Arte de navegar^ zuerst 1545 in Sevilla erschien. Diese
Steuerinannskunst Medinas war durch viele Auflagen und Übersetzungen die

verhreitetste bis in den Anfang des 1 7. Jahrhunderts hinein, (lei-ade die An-
gaben Medinas über die Abweichung der Magnetnadel zeigen recht deutlich,

wie hartnackig man sich dagegen striubte, die Abweichung als eine tatsäch-
liche, allgemein existierende Eigenschaft der Magnetnadel anzusehen. Hedina
leiiM^net ebenso wie der l)ereits genannte Sarmiento die Abweichung noch
vollständig. Er führt sogar eine ganze Reihe von Ursachen an, nach deren
Beseitigung die Nadel wieder rechtweisend zeigen würde. Nur nebenbei er-

wähnt Medina die Gewohnheit mancher Seeleute, die Nadel um einen hall)en

Viertelwind nach Osten zn verschieben (Lib. VI. ('ap. V.): Einige haben die

Gewuhnheit, wenn sie die Schiffskompasse machen, bei Befestigung der Nadeln
an der Windrose die Lilie der Rose nicht genau über die Spitze der Nadeln
itt setzen, die mit dem Magneten bestrichen Mui-dni, sondern sie entfernen
de von dieser I.ilie um einen halben Viertelwind nacii iUt «ist liehen Seite,

und sie behaupten, daß sie dies tun, um das auszugleichen, was die Nadehi
nsch Osten abweichen. . . . Die Nadeln und die Lilie stimmen in der Angabe
des Nordens nicht übercin, sondern die Lilie zeigt hierhin und die Nadeln
dorthin. Dies ist ein offenkundiger Irrtum.« Wie sich auch aus der Größe

>) Verjfl. Miphr. in Z«-it« hr. f. MjUH. u. IMiyrik. Histor.-lith. Abt. 1870. S. 12.'>—lö<5.

Eb Tdl ist von Helluiann wieder veröffcntlieht in disscii wortvoller Stii»lii> .Vnfänge der magne-
tiwhen Beobac-htungCDs Zeitwhr. <1. G«». f. Knlk. z. Ikilin 18Ü7. S. 12S— 132.
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des Abweichungswinkels ergibt, beziehen sich die Angaben Mediuas ohne
Zweifel auf spanische Schiffer. — Ebenso wie Medina opponiert auch Martin
Corte« aeixen den Usus, die Nadeln nntet det Kompallsclieibe zu verschieben.

Cort^s l.')r)l in Sevilla eine Steuerniannskunst Hievt' oompendio d»' la

sptiera y do la arte de navegai*' heraus, die besonders Ix'i englischen

Seeleuten sehr große Verbreitung gefunden hat. CortSe sagt (Kap. V): » ...

sie sollen sich nicht sorgen, die Nadeln zu verbessern, indem sie die Eisen-

oder Stahlnadeln an der einen oder anderen Seite der Lilie befestigen; denn
daraus entstehen viele Unzuträglichkeiten. . . Auch aus Cortes Worten geht

deutlich hervor, daß der Usus der Nadelverschiebung schon längere Zeit

bestand. Bezüglich, der Einsicht in das Wesen der Deklination war allerdings

Cortes Medina weit voraus. Ganz ähnlich wie Merkator, an de?n er niö<rliohprweise

(nach Breusing)') ein Plagiat begangen hat, sa^'t er, daß die Nadeln zu einem
vom Erdpol etwas entfernten Magnetpol zeigen.

Ftür die Frage der Verschiebung der Nadel am Schiffskonipaß ist es

natürlich sehr wichtig zu wissen, wie die Kompasse des 16. Jahrhunderts
konstruiert waren, besonders auch, w^elcher Art die Befestigung der Nadel an
der Pappscheibe war. Da Cortes in seiner eben genannten Steuermannskunst,

wie dies auch bereits von HellmannS) hervorgehoben ist, die erste ausführ-

liche Besehreibung des Sohiffskompasses gibt, möge hier etwas Ober die

damalige Gestalt des Scliiffskumpasses mitgeteilt werden. Kurz skizziert be-

schreibt Cortes die Herstellung des S<'lnffskompasses folgenderniaHon

:

Auf ein Tapier von der Dicke einer Spielkarte zeichne man einen Ki'eis,-

ungefähr von der Größe einer Hand. Darauf zeichne man mit Farben die

32 Winde ein. Der Norden ist mit der Lilie und der Osten mit einem Kreuz
zu bezeichnen. Dann ziehe man genau unter der Nordsüdlinie auf der Rück-
seite des Papiers eine gerade Linie, auf der die Nadel zu befestigen ist. Als

Nadel nehme man einen eisernen oder stählernen Draht. Den Eisendraht
nehme man doppelt und mache ihn um ein Viertel länger als den Durch-
messer der Scheibe. Die Drähte ziehe man in der Mitte auseinander, so dafi

die Nadel eine ovale Figur bildet und die Enden der Nadel genau mit den
Enden des Durchmessers der Scheibe übereinstimmen. Mittels Kleister soll

diese ovalförmige Nadel durch ein darüber geklebtes dünnes Papier an der
Unterseite der Konipaßscheibe befestigt werden. Die Enden der Nadeln sollen

dabei genau auf die Nordsüdlinie fallen. Um die Nadeln leichter durch
Reiben neu magnetisieren zu können, empfiehlt Cortes, die Spitzen der Nadeln
nicht mit Papier zu bedecken. Dann beschrei])t CcirtÄS, wie man durch Reiben
und Hämmern die Nadeln inagnel isieren soll. Nachdem so die Scheibe fertig-

gestellt ist, wird sie mittels eines ^Köpcheu« (Cortes sagt chapitcl, was wohl
dem »Hütchen« entspricht) auf den Stift gesetzt. Der Kompafikasten muA
aus gut^ (hecha) Il<»lz bestehen und seine Höhe gleich der halben Länge
des Durchmessers der Nadel sein. Um die Nadeln neu magnetisieren (ceuar=
füttern«) zu können, muU der Boden des Kastens abnehmbar sein. Oben

wird ein Glas darüber gedeckt. »Außerdem hat man diesen Kasten in einen
anderen zu setzen auf 2 Ringen, von denen der eine in den anderen
gellängt ist. (Canlanische Aufhängung.) Wir können uns nach dei« lie-

öchreibung von Cortes eine ganz gute Vorstellung davon machen, wie der
Schiffskompaß zu seiner Zeit aussah. Diese erste ausführliche Beschreibung

1) Gcrh. Kremer gen. Merkator, 2. Am^.. Duisbui)^ 187a 8. 18.

''i Iltlliiüinii, Rair.i !\rii{rriHi(a isits. Einleitung' 8. IK. nia^ietif^t-hcn Kapitel dos
CDrtt'-ssclit ii \\ < rki*i frilit ]I)Hiii:inii in KakKinülr. — Kiiic tleulwhe Übersetzung «ler KuiupHiilx--

Hdirrihun;; und \vcitcn> iiähcn- Aiipilica fiodeD aich in mdiier oben gemimteo Arbeit in Mitt. d.

deogr. Cic8. in .München lUot. U. 2.

») Corfts Imt *»ein(T Bos<-hreil«mp Abbildungen der Scheibe und der Nadel l)H{refüjrt. Nacli
«ItT ,\l»bil<luii^ zu nririlcii, \siii>lr iVw Nudel ein Ix'Ihirht liehet« Siiu k initer der S< ln ihe lu rvor-

rageo, während in lii r liei«.lireiljuiig penajjt wirtl, daü lUe Enden der Nadel genau mit den de»
DnrchineKserH der S< heibe fibereinHliinnicn KuUen. Wohl durch die Abbildung verl«-ilet. habe ich in
meiner ArU-it lUitnige usw. hi Mitt. <ler Geoip'. (ics. zu München liKM S. 219 iirtämlkh
gesagt, CurlcM eniptelile, die Nudel grüüer zu maehcii ah die KotiC.
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ißt um so wortvollcr, als die Nachrichten über den Schiffskompaß aus der Zeit
Tor 1050 nur äuKerst spärlich sind.

Daß man auch bereits zur Zeit des Kolumbus die Nadel unter
der KompaBseheibe befestigte, und man die Nadel bei gewöhnlicher Be-
trachtung von oben nicht sehen konnte, wird wahr.seheinlich durch eine

Erzählung, welche sich in der Vida de Colon i) befindet. Hier heißt es

(€ap. IV,) daß Kolumbus 1473 auf der Fahrt nach Tunis seine revol-

tierende Mannschaft »mutando la pnnta del bussolo« sur Weiterfahrt ge-
bracht habe. Die Mannschaft wollte umkehren. Da soll Kolumbus die List

gebraucht haben, abends der Rose über der Nadel die ent<ref^on^'eset7.te Rich-
tung zu geben. Hieraus scheint hervorzugehen, daß die Nadel unter der
Seheibe befestigt war und eine Umkehrung der Nadel nicht leicht zu be-
merken war. Es sei noch eine gelegentliche Bemerkung Pigafettas, des
Steuermanns von Magellan, angeführt, die sieh in der Steuerniannskun.st findet,

die Pigafetta bald nach der Heise geschrieben hat.-) Gelegentlich der
EfUfirmig der Längenbeetimmung mittels der Abweichung (einem Lieblings-
gedanken der Seeleute des 16. Jahrhunderts) sagt Pigafetta: tirez du pole
anfarctique de l'aimant un autre fil qui, passanf |>ar le centre, vienne jusqu'ä
la fleur de lys, qui marque le nord.*^ Der Nordpunkt war auf der Scheibe
durch die Lilie kenntlich gemacht Da die Nadel selbst unter der Scheibe
Wir, wird von der Fleur de lys gesprochen.

Es ist notwendig, auf diese ganz gelegentliehen Heniei kuntrcn Rücksieht

in nehmen, da leider Originalschiffskompasse aus der Zeit um 15ÜÜ bis jetzt,

soviel ich weiß, gar nicht bekannt geworden sind. E. Mayer hat 1878 in
den Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens (IM. 7, S. 331 ft,} einige
Nachrichten über alte Schiffskompasse gegeben. Mayers' Ansichten über
den Schiffskompaß in der ersten Uälfte des 16. Jahrhunderts sind jedoch mit
der Gort^MOhen Kompaßbeschreibung absolut nicht in Einklang zu Ivingen
and entbehren, wie mir scheint, einer sicheren histt)riselien Unterlage. ICayer
schreibt: -Es wäre ein Irrtum, zu ghuilx'n, <iaI5 diesen)en (Steuerkompas.so)

onseren jetzigen Sohiffskompassen irgendwie ähnlich wai'en. Eine meistens
nur 2 bis 8 cm lange Nadel spielte auf einer Spitze ' in einem
flachen Gehäuse, mit welchem jedoch stets noch eine Sonnenuhr verbunden
war. Die Wind- oder Konij)af'i-ose wurde in der Entdeekungszeit nie auf der
Nadel befestigt, sondern entweder am Boden des Gehäuses oder ringförmig
atn die Nadel angeordnet.« Die Beschreibung paßt wohl fttr die Landkom-
passe, welche in jener Zeit fa.st immer die Gestalt von kleinen, nur wenige
Zentimeter groHen Sonnenuhren hatten tind daher vultsir auch Sonnen-
konipasse« genannt wurden, aber nicht für die 2Schiffskompasse. Inwieweit
damals auch auf den Schiffen Sonnenkompasse in Gebrauch waren, darüber
fehlen bis jetst bestimmte Nachrichten. Eine monogi'aphische Bearbeitung
des Schiffskompasses im 10. -lalirhundert auf Grund des in den Museen wohl
noch zu findenden, weitzersti-euten Uriginalmaterials wäre jedenfalls eine

dankenswerte Aufgabe.

Nach diesen kursen Erörterungen über die Form des Schiffskompasses
wenden wir uns wieder der Frage der Nadelversebiebun},^ zu. Von dem bis-

her lütgeteilten kann man sagen, daß es sich nur um sporadische Nachrichten

') Die unmrQiwBch apaiuBch geschriebene Vidü de Colon, welche angeblich von dem Sohne
da Kniambi» gemurieMn bt, ist nur in einer itudienbichen Uberaetznni^ von Alftmuo Ullo«, Venedig
1571 erhalten. Ks exLstirrt u. a. ein Niichnu k: \'itn di Cri^rdforo Coloiii}>n . . . Londni 18(57.

') IViMuiiT Voyap« Autour du Momle. Pur Ia- Chev. IMgafctt«. rarin L'Aii IX. Publik
pour la preniiere foip, cn Italien . . . par t'harle» .Xtjiorrtti. Et tnuiuit en Frainvi« l'iu- le mfine.
8. 27JI. - Zum crstriimal veröffentlicht wiinic liir S< liiflaijrtskiiiMlc in iler ilalienif»< lu'n AuKgalxj:

PliiiKt intomo ul t»'rra<|ii(o ... .\nloiiiu PijLratctta. Ora jiubllnito |mt la prima volta ...
da Carlo AiuorettL ('on uii tnin-^unto del Trattado <li nanpizione dello stej^so aiilore. Milano 1880.
~- Iiier>-on existiert dne lUnitsclie Ühersetxung durch Jacobe und Xricü. Gotha Ibül ; eine eoghitefae

Ubcnetzung findet f*kh in Hakluyt Socie^ Nr. 52. London 1874, S. 83—174.

Ann. <L U^dr. «tc, im, Heft I. 3
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handelte. Die cräton ausführlichen Nachrichten finden eich in »The Newe
Attrnctiue« des En^j^landors Robort Norman. Dieses »epochemachende Buch«i)
erschien zuerst 1851, wahrscheinlich gleichzeitig mit einer Ergänzung >A Dis-
couree of the Variation of the (Tompaese* von William Borough.-) Wie
Normans Werk überhaupt für die Gescliichte des Magnetismus einen Abschnitt
bi^zoiohnot, so tut os flies auch für die hier behandelte Frage. Man kann
«iirekt sagen, mit Normaji und Borough beginnt die Zeit der wissenschaft-

lichen Behandlung' der Verschiebung der Nadel. Norman war praktischw
Seemann und Instrumentenmacher; er selbst nennt sich »Hydrographer.«
Nähere Nachricliti n fohlen loidor. Aus Normans Werke geht deutlich hervor,
<iali die Verschiebung der Nadel etwas ganz Gewöhnliches war. Je nach den
Ursprungaorten hatte sich allmählich eine ganze Reihe von Kompassen ein-
gebürgert, welche sich nur durch die verschiedene Stellung der Nadol
unterschieden. Norman giebt uns zum erstenmal eine ausführliche Nachricht
über diese verschiedenen Kompasse. Zunächst weist er auf die große Un-
gleichheit der Abweichungsbeobachtungen überhaupt hin. Chap. IX sagt er:
«Denn in den 18 oder 20 Jahren, die ich auf See gefahren bin, wo ich täglich
mich mit vielen von ihnen (Spolouton) unterhielt und eifrig nach der Ab-
weichung der Plätze fragte, wo ich selbst nicht gewesen war, konnte ich nie-

mals swei von ihnen einer Meinung finden, ausgenommen für die Reisen von
hier gegen Norden und Nordosten. Aber ich glaube, daß der Hauptgrund
hiervon der Mangel guter Instrumonto für diesen Zweck ist.^

Norman macht weiter auf einen sehr bezeichnenden Irrtum der da-
maligen Zeit aufmerksam. Auf Grund der Beobachtungen nach dem '•ge-

wöhnlichen Kompaß« nahm man an, daß auf dem »Great Meridian«, welcher
durch die Insel St. Michael der Azoren gehe (.\nfangsnioridian), die Majrnet-
nadel direkt nach dem Pol zeige. Wie Norman zeigt, war dies ein Irrtum;
wohl zeige der »gewöhnliche Kompaß« dort Norden, nicht aber die >bloBe
Nadel (bare Needle.) Der »gewöhnliche Kompaß« war eben, wie wir gleich
üehen werden »verbessert.- Norman sa<:t : Es ist richtig, daß der Nord-
punkt des »gewöhnlichen Kompasses den Pol in jenem Meridian ziemlich genau
zeigt, aber die bloße Nadel zeigt ungefähr 4^30' östlich vom Pol. Man mnß
also immer den Unterschied zwischen dem »gewöhnlichen Kompaß«
und der Nadel kennen, welcher wenigstens Sirieli und manchmal auch
mehr beträgt. Nämlich der grüiUe Teil der gewöhnlichen Segelkompasso hat
•die Nadel an der Scheibe befestigt :

i/, oder 2/, Strich östlich vom Nordpunkt,
einige ^/^ und andere einen ganzen Strich; und wiederum andere haben sie
•direkt unter der Fleur de lys oder <lem Nordpunkt des Kompasses geklotzt

:

diese werden MeridioncU - Kompasse genannt, weil sie auf dem Haupt-
meridian direkt den Pol zeigen.«

In einem besonderen Kapitel (X) handelt Norman »Von den gewöhn-
lichen Kompassen und den verschiedenen Arten derselben, mit den Unzu-
träglichkoiten, die dadurch entstehen können, und den Karten, die damit
aufgenommen sind . (Of the common Compasses, and of the divers different

«ortes and makings of them, with the inconveniences tiiat may growe by them,
and the Fiats made by them.) Er sagt:

Von dienen gewöhnlichen SeL'elkonii)assen« finde ich hier (in Europa)
fünf verschiedene Sorten od«>r Setzungen (sets).

Die erste ^Vrt ist die der Levante, welche iu Sizilien, Genua und
Venedig hergestellt wird. Und diese sind alle (in den meisten FftUen) meri-
dional gemacht, mit den Eisen (Nadeln) direkt unter dem Süd- und Nord-
punkt des Kompasses. . .

.

') VcTgl. Ilellniann, itiura ina^niciit-u. Einleitung 8. 18. UcUmanu übt iu wineQ
»Bin magnotica« dn Faksimile des TitelliliitU':« von der enten Auflage von 1581, den Text m der
FMMiqg der letzten Au8pilM> vom Jahre 172<>. —

In HdliKuuiiis »Bora ma^etica« findet sidi ein Fakaimilednick nach der dritten Aus-
gabe vom Jalire 1606. Vet^ ISnleitung B. 10.
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Zweitens werden welche in Dansig, im Sund von Dinemark und in

Flandern gemacht, welche die Nadeln •"'/^ Punkt*) östlich von Norden des
Kompasses »gesetzt <^ haben, manche auch einen ganzen Punkt. . . .

Drittens werden besonders in diesem Lande Kompasse gemacht für St.

Nicholas und Rußland^ die auf l^/^ Punkte »gesetat« sind

Viertens werden die Kompasse, welche in Sevilla, Lissabon, La Rochelle^

Bordeaux, Rouen und hier in England gemacht werden, gewöhnlich ^/j Punkt
'gesetzt.«

Folgende Voraohiebungswinkel hatten sich also zur Zeit Normans
eingebürgert

:

Oar keine Abweichung: Meridionalkompasse. In der Levante (Sizilien,

(Jenua, Venedig.)

*L—1 Strich östlich: Danzig, Sund von Dänemark, Flandern.
l'/.. Strich östlich: St Nicholas, Rußland.

^/., Strich: Sevilln, Lissabon, La Kochelle, Bordeaux, Kouen, England.
Da der englische Kompaß sich mit Strich Abweichung in der Mitte

hih von allen anderen Kompassen, hält Norman diesen für den praktisohst^
Ungefähr 100 Jahre hindurch haben sich diese Verschiebungswinkel

gehalten. Spätere Schriftsteller berichten sie fast genau wie Norman.

William (JillxTt f/ibt IfiOO in Tractatus sive Physiologia Nova de
Magnete« 4 verschiedene Kompaßformen an:

Keine Abweichung: Hittelmeer, Sisillen, Genua und Venedig.

'/^ Strich öetlich: Danzig, ganze Ostsee, Belgien.

Strich östlich : für die Fahrt nach Rußland.
Strich östlich: Sevilla, Lissabon, La Kochelle, Bordeaux, Rouen
und in ganz England.

Guillaume de Nautonnier, Sieur de Castelfranc, giebt in seiner »La
Mieographie de l'Eymant ... Languerloc 1008 S. 1;' folgende Formen:

Strich östlich: Spanien, PVankreich, England.

2/3 Strich östlich: Flandern (^^ bei längerer Fahrt nach Osten.)

1 Strich östlich: Dansig.

11/2 Strich östlich: Vardö.

(lanz ähnlich sind die Ang!il)eii Kiceolis in seinem Werke: (Jeographiae
et Hydrographiae reformatae libri duodecini . . . Bononiae 1661. Lib. dec.

Ktp. xvm.
Es scheinen sich für mehr «kIct weniger abgeschlossene Schiffahrts-

frebiett- mit der Zeit mittlere Vt'rsclii<'l)ungswinkel eingebürgert zu haben,
<iie sich wohl durch Tradition forterbten. Trotzdem z. B., wie wir wissen, in
jener Zeit die Abweichung im ganzen Mittelmeer nicht gleich Null Grad war,
wurden doch im Mittelmeer allgemein »Meridionalkompasse« gebraucht. Man
wird die Konstanz in den Alnvcicliungswinkeln der Koinpiissc ]<Mlciif:il]s der
Genügsamkeit in der Genauigkeit der Beobachtungen und dem konservativen
Kan der Schiffer und Kompaßmacher zuzuschreiben haben.

Bevor wir unsere Mitteilungen über die verschiedenen Kompaßformen
des 16. Jahrlninderts (soweit sie durch di<> Nadclvorsehiebung bedin<:t sind),

schließen, müssen wir noch einiger Einrichtungen gedenken, welche darauf
abzielten, den Kompaß ständig nach der Abweichung zu verbessern. Die
erste Nachricht daiilber findet sich in dem schon genannten Werke William
Boroughs » A Discourse of the Variation of the Conipasse 1581. Kap. XT bericlitet

Borough, daß einige Seeleute auf der F'alirt von England nach Neufundland, um
aidit wie gewohnlich zu weit nach Norden hinaufzukommen, auf ihren Kompaß
aodi ein Rosenblatt ohne Nadel (a blanke Füe) verschiebbar darauf geeetxt
hätten: -Einige haben sich gewöhnt . . . auf ihren Kompaß eine bloße Scheibe
XU setzen, welche sie von Zeit zu Zeit verschollen, je nachdem sie sahen, daß
•idi die Abweichung geändert iiatte. Dies scheint die erste Nachricht von

*) Ein Punkt (enjil. j>oint) oder Strir-h ilfv fu nnuni^ hon Wimlnw ist hokaniillifh jli i< h
Vwrtdwiiid der romanitichen = H Vt-rgl. auch iirüusing, Die imiiti^chen inpJnuucmc-

Ihm mr firfindmig dm BpiiBdMxtaatan. Branien, 1«90, B. 13.
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der doppelton Rose zu sein, einer Einrichtun«;, welche .später ein»» all-

gemeinere VerbrcMtunir gefunden zu haben scheint. Man half sich auch ein-

fach dadurch, daß man die Nadel unter der Scheibe beweglich machte. Nau-
tonnier berichtet darüber in seiner genannten Arbeit: »si on veut, on la (die

Nadel) peut tellement apencer et a])pliquer Ti la rf>s(' des veiits, (juelle peut

eetro nuancee ou recullöe ä Tendroict d'autres vents, ou <le<;res quo oeux

eequels los poinctes d'icelle estoyent au parauant; selon que porte le lien ou
region ou Fobswateiir se tronve.« Auch Riccoli (s. o.) spricht ausdrflclclieh

von einer »Pyxisi) mobilis' im Geo:ensatz zur Pvxis Immobiüs, seu fixa.'

Beim bowofxlichen Kompaß' ist die Nadel unter «iei- Scheibe verschiebbar.

Die Holländer erreichen denselben Zweck, indem .sie den äußeren Bogen des
Horizonts verschieben, oder durch »eine doppelte Rose«: *id autem aliqui

Hollandi praestant moto exteriori limbo horizontis, vel duplici Rosa, una
Mobiii in qua est Lilium cum aliis 31 radius, aut cuspidibus rhomboruui;
altera maiori, et gradus Horizontis continente.«

Als Ergebnis unserer Betrachtungen über die Verschiebung der Nadel
am SchiffskoinpaR ergibt sich das Fol<fonde. Die Nachrichten über eine Ver-

schiebung der Nadel sind in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nur sehr

spärlich. Die ersten bestimmten Nachrichten stammen nach unserer jetzigen

Kenntnis erst aus der Zeit nach 1538 (Rheticus). Doch geht aus den An-
gaben des Rheticus (1538), Medina (ir)4r>). Tortes (1551) und Norman (1581)

mit Sicherheit hervor, daß die Verschiebung der Nadel unter der Kompaß-
scheibe nicht etwas Neues, sondern ein bereits lange geübter Usus war. Dies
stimmt auch mit dem überein, was wir sonst über die Kenntnis der magnetischen
Deklination in der Zeit utn 1500 wissen.-) Die ersten Nachriditen darüber
sind derartig, daß sie die magnetische Deklination an und für sich stets nur
nebenbei als etwas Bekanntes, aber niolit weiter der Beachtung Wertes er-

wiihnen. Auch in seemännischen Schriften wird von der Abweichung immer
erst dann ausführlicher gesprochen, wenn es sich um dio öi-tliche Verscliieden-

heit der Abweichung handelt. Man glaubte lange Zeit, hierndt das so sehn-
lichst gewünschte Mittel zur Längenbestimmung auf See gefunden zu haben.

Einleitend war davon die Rede gewesen, daß der Usus der Verschiebung
der Nadel am Scliiffskompaß interessante Riicksdilüsse unf die vielunistrittene

Frage nach der Kenntnis der Abweichung vor Kolumbus erster Amerikareise
gestatte. Es kann sich an dieser Stelle nur darum handeln, nnt wenigen
Worten auf diese Beziehung aufmerksam zu machen. In dem Tagebuch des
Kolumbus von seiner zw<'i1en Heise (of. Vida 1. c. Tap. fi;!) finden sicli einige

für die Geschichte des Magnetisnms bedeutungsvolle Angaben. Kolumbus ist

auf der Fahrt von Guadelupe, das er am 20. April 1496 verlassen bat, nach
Spanien begriffen.

An der betreffenden Stelle der Vida heißt es:

1. '^Ileute morgen ("JO. Mai 1490) zeigten die flainändischen Bussolen,

wie sie es gewöhnlich tun, ein Viertelwind nach Westen, und die genue-
sischen, welche mit diesen fibereiuEustimmen pflegten, wichen nur wenig nach
Weeten ab . . .«

2. . . und die flainändischen Bussolen wichen ein Viertelwind nach
Westen ab und die genuesischen schlugen nach Norden . . .«

3. ». . . Denn bis xu jener Linie (100 L^oden westlich von den Azooren)

weichen alle (Nadeln) ein Vi(>rtolwind nach Westen ab und dort bleiben die
einen, und die anderen, nämlich die genuesischen, schlagen gerade nach dem
Nordstern.«

Kolumbus spricht dreimal deutlich von einem verschiedenen
Abweichen seiner flamändischen und genuesischen Bussolen. Die

M Py.xiH, p^ii-<>liis( h .ir^tgt ttoser deutflcfac» Bfiduc (verwandt mit Biucbaum), bedeutet «ovid
wie BiHsoIf cmIct KoiiipjilJ.

\'<'rj,H. il!iriilK?r meine .\rlM>it IVitni^' zur Ccschifhte der Karto^Taphie uml Nautik iles

15. bis 17. Jahrhundertti« in den MitteUungeu der Geogrouhiwltcn GeecUscbaft zu Hündiea
1901. U. 2.
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flainändisciien Bussolen zeigten um beinahe ein Viertelwind mehr nach Westen als

die garaesisohen. Es fragft sich, wie diese Verschiedenheit zu erklSren ist. Wir
luiben in der Tat anzunehmen, daß ebenso, wie es uns für das 16. Jahrhundert
bestimmt überliefert ist, auch bereits Ende des 15. Jahrliunderts eine Ver-

sdliebung der Nadel zur Ausgleichung der Abweichung stattfand. In Genua,
wo vm 1500 die Abweichung als Null betrachtet wurde, b^estigte man die

Nadel direkt unter der Nordsüdlinie der Rose und in Holland, wo die Ab-
weichung ungefähr 1 Strich war, um so viel abweichend östlich. Wenn dann
geDuesische und holländische Kompasse nebeneinander gebraucht wurden,
stellten . sich die Nadeln natflrlich parallel, und die holländischen Bussolen
maßten um beinahe ein Viertelwind mehr nach Westen zeigen als die genue-
si?iohen! Eine eingehende Begründung dieser Interpretation der Angaben des

Kulumbus über das verschiedene Abweichen seiner holländischen und genue-
aisehen Bussolen habe ich an anderer Stelle gegeben, Unsere Deutung der
Angaben des Kolumbus schließt natürlich in sich, daß man die Abweichung
zu seiner Zeit bereits kaimte und man Kolumbus daher nicht den Entdecka*
der magnetischen Deklination nennen kann.

Kleinere Mitteilungen.

1. Ein« neue englische TieflMeexpeditioii. Wie »The Geograph ical

Journal« im Novemberheft mitteilt, wird eine neue große Tiefseeexpedition im
Frühjahr 1905 ausgerüstet werden. Die hritisohe Admiralität will durch das
Kriegsschiff -Sealark« den nordwestlichen Indischen Ozean erforschen lassen.

Beabsichtigt ist vor allem ein Studium der Bodengestalt des Gebietes. Außer-
dem werden natürlich alle anderen oseanographisch^ Untersuchungen, wie
Oberflächen- und Tiefen -Toni]MM-aturmessung, Bestimmung des Salzgelialt^
Planktonfänge, unternommen werden.

Das Expeditionsschiff wird Ceylon ungefähr im April 1905 verlassen.

Es wird zunichst den Chagos-Archipel aufsuchen, um hi«r einige Monate
nzeanographisch zu arbeiten. Die Fahrt geht «iarauf nacli den P<\ychellen, um
dann den zwischen dieser Inselgruppe und Mauritius treloücniMi unterseeischen

Rücken, die Saya de Malha- und die Nazareth-Bank, zu untersuchen. Dann
werden die auf derselben Linie Mauritius—Seychellen liegenden Agalegas-
Inseln besucht und die Exjiedition auf den Seychellen beendet.

Als Gelehrte werden an dei- Forscluingsfaiirt .1. Stanley CJardiner
und 'Forster Cooper teilnehmen, Ihnen werden die biologischen Unter-
saehnngen, die sich außer auf Tiefseeorganismen auch auf die noch immer
umstrittene Frage der Bildung von Korallenriffen sowie auf Riff-Fauna und
-Flora erstrecken, obliegen. Ki wähnt sei noch, daß der erste Teil der Route
Ceylon— Chagos-Archipel— Seychellen mit dem Wege der »Valdivia- im
Pebmsr—Mfirz 1699 genau fibereinstimmt Es liegt für diese Strecke eine
enge Lotungsserie vor. Wenn also bei der »SeaIark<-Expedition Hauptwert
auf Lotungen gelegt werden soll, so ist die Wahl dieser Route verwunderlich.
Auch die im =•Geographica! Journal« als früher vorhanden angenommene alte

Landbrficke Indien—Madagaskar—Sftdalirika dfirfte durch die Expedition
schwerlich bestätigt werden. Spätestens im Alttertiär trennte sich Madagaskar
vom Festland. Lütgens.

2. Lotungen auf den Bänken Henderson und Chaucer. In den
Jahi-en 185Ü—51 wurden im Nordatlantischen Ozean, ungefähr löü Sm nördlich
Ton der Insel Fayal, Azoren, zwei Bänke geneidet: Die Henderson-Bank mit
91 m Wassertiefe, und die Chaucer-Bank, etwas südöstlich von der ersteren,

') VfTüI. MitU'il. ilor (i«x)f;T. (ics. zu München l!Hi4, H. 2 iiixl den \'urlra^i: War die
nwirrictiHiif In klination vor Koluinlnis orst er Reise nm-h .\iiierika tjitsächlieh unbekannt '.' p>hiUten
«u 19. Augiut liKM auf dem XIV'. internationalen AmerikiUiiütenkoaKrcß zu Stuttgart; ersr heint
m iDentMk Geogr. Blitter« Bd. XXVIL 19(U. H. 3 und in den Vertiandlungcn <Us K<
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mit 88 m. Schon bald darauf wurde das VorhandenAeiA dieser Bänke an-
g^ezweifolt, da das V. S. S. »Dolphiri' im Jahre IKü:} nur wenige SeemtMlt-n

davon 22 lö m lotete. (Vergleiche Öegelhandbuch für den Atlantischen Ozean.)
Nachdem nun auch im Dezember 1892 das Y. S. S. »Monongalea« va-geblich
nach der Bank scharfen Aus^nuk ^'ehalten hatte, ohne Anzeichen einer Bank
zu entdecken (vergleiche Nachricliten für Seefalirer 189:i, Nr. 289), hat im
Jahre 1904 der Fürst von Monaco versucht, diese Stellen wiederzufinden. Die
»Monongalea« hatte mit 229 und 247 m Lotleine keinen Qrund erreicht; der
Fürst von Monaco hat vier Tiefseelotungen ausgeführt, von denen jede ein
30 -40 cni tiefes Stück des Meeresbodens zutage gefördert hat. Die mit diesen

Grundproben angestellte Analyse hatte nach französischen Berichten folgendes
Ergebnis: (Gomptes Rendus 1904, Nr. 17, S. 631.)

N-Br. W-Ig. W«B8ertiefe

m
Sand ScUamin Kalkstem Ten

Amiuoiiink

P-kg

42"^ 24' 2750 16 81 HO 18
mg
70

42° ÖO* ao^ 58' 2485 08 32 81 6 71
420 63' 30° 51' 2460 34 66 81 10 65
48«» 57' 30O 42* 2180 72 28 81 5 46

Die fast gleiche Zusammensetzung der Grundproben ergab: Nur aus
Foraminiferoi gebildeten Sand, Foramiäferen, Radiolarien, Spicnle siliceux,

Kokkolitli, Rabdolitlu', 01a.'?lava (sehr wenig), Bimsstein (wenig), Palagonite,
ziegelfarbigen und gelben (wenig), Quarz, Feldspath, Magnetite, Pyroxen,
basaltische Rückstände (sehr wenig).

Aus dieser Beschaffenheit des Meeresbodens zieht man folgende Schlflsse:

1. Das Vorhandensein der Bfinke Hendwson und Ghaucer ist sehr
sveifelhaft.

2. Es besteht eine auffällige Gleichmäßigkeit im Voi koininen des Kalk-
steins und Ammoniaks auf dem Meeresgrunde dieser Gegend, während sonst,

näher dem Lande, der Ammoniakgehalt ziemlich große Veränderungen mit der
Ti^e erleidet.

3. Die sehr großen Unterschiede im SandLM-halt und infolgedessen auch
im Schlammgehalt (s. Tabelle) sind ohne wirkliche Bedeutung, da sie nur von
der mehr oder weniger weit fortgeschrittenen Zersetzung der Formaniferen-
gehäuse herrühren. Daraus, daß der Kalksteingehalt konstant bleibt, ergibt

sich, daß die Klassifizi<'riing des Meeresbodens nach dem relativen Sand- und
Schlammgehall, der in der Nahe der Küsten wegen des Vorherrschens mine-
ralischer Überreste unbedenklich und auch nützlich ist, auf großen Tiefen
auf hoher Se(» wenig Vorteil bietet. Vielmehr scheint es vorzuziehen ZU sein,

die letzteren na<;h ihrem (lehalt an Kreide zu klassifizieren.

4. Je mehr Schlamm ilieser Tiefseegrund enthält, desto mehr gegen
Säure unempfindlicher Ton findet sich auch.

5. Die Fi iiilicit d<'s Stoffs nimmt zu, je mehr man sich den unteren
Schichten der Grundprobe nähert, d. h. je wi'iter man in den .Meeresboden
eindringt. Daraus folgert man, daß die Umwandlung der auf dem Meeres-
boden aufgehäuften Foraminiferengehäuse sich eher auf chemischem als auf
mechanischem Wege vollzieht.

Die Anhäufung von reinem Ton ist proportional seiner Tiefe im Meeres-
boden und folglich auch der Zeitdauer der Lagerung auf dem Meeresgründe.

6. Die Qrundproben zeigen keine Spur von zwischenlagemden Sand-
schichten; das .VuffT-et<Mi von Tiefseewellen, die an gewissen Küsten Strom-
wirbel verursachen, ist daher in diesen Gegenden wenig wahrscheinlich.

7. Das unbestreitbare Vorhandensein von Bimsstein und Lava (wenn
auch nur in sehr geringen Mengen), leicht zu erkennen als zu den Azoren
gehörig, zeigt, daß diese feinen vulkanischen Produkte 150 Sm weit gelangen
können, ohne durch heftige Tiefseewellen dorthin geführt worden zu sein.

Tietz.
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3. Naphtha-AuBbiniclx im KaspiBclieu Meere. Der Ingenieur Blasbe-
jewski der Finna Siemeng db Halske machte, als er unweit der Insel Shiloi,

etwa 20 Sm vom Apschcroner Leuchttiiriii « ntfernt, auf oincm Regiorunga-

dampfor mit Kabelverle<;ung beschäfti<;t war, am l()./23. ( )ktüber morgens 8 Uhr
durch ein Zeißbinocle, Vergrößerung l^U, sehr deutlicli folgende Beobachtung:

In einer Entfnniiing von etwa Ii/, km vom Dampfer erfolgte plötzlich

ein periodisch im Vorhiufc cirif^r halben StuiKic iiu^lirfarh wiederkehrender
unlorseeischer vulkanischer Ausbi-uch einer trüben Masse, der jeweilig das

Wasäer des sonst stillen Meeres in einer Höhe von etwa 6 ni bei etwa 28 m Durch-
messer heitig aufkrauschen ließ. Es ergab sich danach bei weiterer Kabel-

verlegunir, daß sioli der hier 23 bis 27 m tief gelegene Meeresboden in einer

Ausdehnung von etwa 5 km um weitere 25 bis 29 m gesenkt hatte. Die
Wasserfläche war nach dem Ausl)rueh in weitem Umkreis mit weißer Naphtha
bedeckt, wdche Erschdnung auch während der ganzen noch 8 Tage an-
dauernden Fahrt zu konstatieren war.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und auaf&hrliche Inhaltaaugaben.

Reichs-Mari ne-A mt. Segelhandbuch für die ITordsee, Teil I, lieft 4, Die

Hoofden. Vierte Auflage, 1904, b', 331 S. In Kommission bei Dietrich
Reimer (Ernst Vohsen) Berlin.

Die vorlicfit rulc vit-rto Aufhij^i' dt-s St'^elliandlmch.'* für dit' Noitlsw ii^t nai'h den iiC'iutiU'ii

cogliflchicu und niederländischen QueUen berichtigt und umgearbeitet worden. Die Narbrichten für
Berfahrer fdnd bis Kiun 12. Nnmnber IfKU beritekmchtigt. Eb enthält die BeRchraibnnir der nieder-

ländisi hcn Kii-^tr von T<'rs< h<Hiii^r Iiis Osli'iid«' innl ilrr enftliwhcn OKtkiisto von (Yoiikt bin North
Fcaliiiid. Sine Kr^riiiiziiiij; iiuih dem Kii^rlisclu-n Kanal Liii biltlrii dit- iK-idoii vor kunicr Zeit

efaciifallH in neuer Auflu^p; crsohiefiencn S<-gelhandl)iu-her für den Kii<:li!H-heii Kanal, von denen
Band 11 aieh an die b^guche Küste anachlieflt, während Band 1 die Beschräbung der engltadien

KöBte ym North ¥brdand nach Westen fortüctzt. Der eifsentürhen KfistenbeHrhrcibnnj; sind all-

gemeine Anpilten üImt |{<'toninii)jr, l^'Uclilf ncr, Sip^iial-. Rcttiui;.'-^- uiul I,<itH i(\vescn der NiiHlerlandf

und Englaiul vorausgi-schickt -Miwir über U'itleriuig, Strom, Lotiiniren. Dampfer- untl Sejrkwe^^e in

dm H<^len. Zwei Tafeln ^v]w\i eine ÜI)enMll ttber cUe zu iH-nutzenden Karten, während im
Tiat II. a. die holländischen und eugliflchen Btnmnignaie^ sowie die Wawerstandasignale für Umuidcu
und Hodc van Holland abgdiildet sind. J. Hr.

Audbuch für die Fahrt von Kronstadt nach Wladiwostok und surflck.

8. Band, 1. Teil: Der nördliche Imliäche Ozean. 8", 250 Ö. mit 19 Karten
(Russisch). Herausj^egeben von der hydrographischen Hauptverwaltung,
St. Petersburg' 190:1

L)pr erste Teil (kv S. Bandi<s dw vaiiiB|$eilden iScgelhandbuclu, da« die r^trceke von der

Stmße von Bab-d-Man<leb nach Sinpqiore bdiuiddt, folgt auf den 4. Bsmd. Der .">. Iland (v<ini

EngÜM Inn Kanal lim li (lihralla! !, der tt. Iland (von Gibraltar na' h ThiI Said» iiini licr 7. IJaitd

(roo l'ort .S;iid naeh IVriin) erseheinen spater. Der 1. Al>srhnirt d.- Huehi» enthält in iler kurzen

BeschrribunfT der den ntinlliehen bidiM-hen Ozctui nni<rnMizend» n Lindl i pbjsikHlisi h-^'ix^rapliische,

pohtiM'hp, gcMehichtliehe und andere Angaben, (Uc zum Teil nur in sehr loHcni, wenn überlmupt einein,

Znnanunenhan^ mit dorn eifrcntliehen Zweck oinfs S(<^elhandbuehs stehen, tmd die num daher in

andern Sejri'Uiandbüchern nicht findet. S<> brin^rt dir |{i's< hri il)nn;r Iixliens. dt-r ziemlich \ii 1 llanni

gewidmet ist, auch Angaben üImt liie Stärke der Land^treitkräfte. Im J. Al>s4hnitt sind die all-

gemetnen physikahseh-p'ographiK-lu-n \VrhältiusM> des luirdlichen Indi-schen ( )/cuiis beaduridien, mit
DCaooderer licrüekKieht^ng der Wirbelstürme. wühn>nd «ler 3. Abschnitt die Wilterunjj;»-, Strom-
nnd WlndverhältniM«c im Arabischen Meere und BenpaÜM-lien Meerbusen in den einzelnen Monaten
behandelt. Aufi» r holiändiH-hen und en;rli*« hcii C^ncllen ist für diesen Abx hiiiii am Ii das S-p I-

handbuch der Sei-warte für den Indischen < >z<'an iM'nutzt wonlen. Der I. Ali-< bnitt enthält die

Dampfer- nml S^krvvejre im Arabiwhen Meer, im I{<'npdis<-hen Meerbusen und in der Malakka-
itiafic und der .">. AliHchnitt die idl^emeinen Verkehniverhidtnim" tEii*eidmhneii, 'l'elenrnphen. Dampfer-
filden) sowie die wiehtij.'sten .\njral)en über die Häfen und Ankerplätze im nördliehen Indischen
i>7i-.m. Im Anhange fol^'^t eine Anzahl Talwllen mit Aimaiieii iil» i Wind und Strom an dt r Kü-^te

CVvions in den 12 Momilcn dw Jahns nnd mit klinuili>lnui-( Ikn Daten für i:i in<lisehc Häfen.
Beigegi'lK-n sind dem Werke zwei Windkarten (aus dem Athis znm Se;xelliaiidiinch <lcr Seewarte für

dea_hMÜacbcn Ozx»n), vier srnoptisehe Wetterkarten für tlie Monsunzeit (vom Meteorologischen
Intitnt in Caleutta), 12 Btn»mkarten für ilen .\den-Golf und die l'mgebung des Kaps Guanlafiü
(•na dem Atlas des .MetiimilueiM hen Iiistitut.s in Utieeht) sowic eine MiflweisungBicarte für lOfX)

(naeh der Neumay ersehen .Milhveisungskürte). J. Hr.
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Krümmel, Otto: Bie deutschen Meere im Rahmen der internationalen
Keemflnmlrang. öffentlicher Vortrag, gehalten im Institut fBr Meeres-
kunde am 5. und (J. März 1903, Veröffentl. des Institutt^ für Mtfreskunde
und des Geographischen Instituts an der Universität Berlin, Heft 6. 3 Taf^
12 Abb. 8«, 36 S. Berlin 1904, E. S. Mittler iS: Sohn.

Die scixwierii;^- Aiiffoibc, in zwei kurwii Vortrügeu du etnbeiUiclies BUd der Xocd- und
Oatoee mit Betonunp ihirr (mnikteriHtifichcn Einheilen zu cntirerfen, bt von dem VorfiMser mit
bestoni Krfol^^i- p liWt wonicn. N:ifli «iinin l'i« rMi<k iW^er ila< Zii-itaiKlfkoinnicn nn<i üIkt die

trideciiwliuftlicht ii uiul i)niktis<-lii'ii Ziclf der inicniutioiiiilcn Erforwlniiiir ilt r iiiinlriiroiiäix'hon Mtvn-
werden zunächst die nioi-])hol(^'if.rhon \'»Thältnisso und ilas Bodcnrelitf ji-dt> .Mci IwluuKlt ll, denen
Steh iKxlauin der ozcanpgntphiiiehe Teil HiischließL AureKend wirkt die ller^'urhvbiuig Uch geoetischea
Moments bei der Schildenui^r dm Bodoirdiefi«: IMe Erkl&uni? der Entstdutng der jetzigen Formen der
>Ffuifbänke( un<l Hiinfdtn ilnnh dii- AHx'itsIoistunir der (Jezeiten siwio des jcizi<rtii Reliefs des
lV'lt«et? infulfrt" Heldin^ und .'^nikiuifr d«t* I>}»ndes. }U\ der Nonlw»- wenlen die jrrnlien /eil liehen

Versohi«icnheiten in der Anordnunj; der einzelnen \Vasi*4TH4 l(i< hten. des atlanlisehen, baltif^chen und
de» BaukwaiwcrH, sowie die Abhöiigigkeit der hvdmgrapluM-he» Verhältniät« im SSkagerrak von den
Winden erörtert. Die Winde und Bturme sind aiiich für die OrtHre von größter Bedeutung, da durch
sie das Wasser im Katt(yat luxl in der Ik*Itj*ee Jiäufi^' viilli^'^ (hireheinander peniengt winl; aueh
die riefea.stri»niun>:en der südlichen Ostxee kiunien <hin-h Siiinuc iK-einfliiüt wenlen. In der ()j4lt4oe

sind von Ksondercm Iutert>s<' die vers< hie<li nni Kinwnkuii^M ii : die Arkonatiefe, B4»mholnier Miüdc
und Danadger Hucht, deren Tiefenwahscr nur in größeren ZdtabHoluiitUa) durch Wasaer aua der
Beltaee erneuert wird. Den lU t nichtnngen iiher Strömungen und Rab^tdudt der Meere reihen sich
alsdann solche iil)er die ( Jezeiten in der NoniHee und die Nivcauwhwnnkuntreii in der Ostsee an. I>ie

Vortrage HÜid lUireh vorziifrlichc Kurten und Sluiitte erläutert; sie jp^bcik in knup^>r Fa^Mun^ einen
Ülterhlick ülM r dir lU'^tn'bnuL'cn <ier wissenscliafthehot McCfWlOroAnng, |drichxeitig das Intero*3sc

und YerständiÜH für ilie <leut(M-hcn Meere fördernd. W. Br.

Partsch, Prof. Dr. J.: Mittelenropa. Die Länder und Völker von den West-
alpen und dorn Balkan bis an den Kanal und das Kurisehe Ralf.
yrr und 464 8. Mit 16 farbigen Kartenbeilagen und 28 schwanen Karten
und Diagrammen im Text. Gotha 1904. Justus Perthes.

Der iM'kaniite Hreslauer (i«Hifrra|)h tril»» in der v(irli<i:rii(leii \'cn"(ffentlieliiniL' eine nnKtr-r-

gültigr RearlH ituiiL' eines p-«)(k'n Ti"ilcs von l'.urojKi. die sich nciien ikii vorhiuidencn \\\rk(ii von
Kirchhot t - l'enck und dem ents|)ri>clienden Bande der Sieverss<'hen liinderkunde ilm-n Platx
idian wird. Neu ist zunächst die Erweiterung des Begriffe Mitteleuropa. Partach rechnet hierm
im BUdnatcn ttnficm Erdteila auch Serbien, Kuminien, Bulgarien und Montenegm. Kr begriindet die«
einerseits mit der irfsrhi< ldicheii Kitdieit un<I <lcr Notwendifjkeit. das Deutscht nin lii^ an ilie ( Irerizi-n

«eines EinfkisM>i /.n vertol^en, antlerseit« dim-h die für .Mitteleuro|Hi chiiruktenstisehe Drciteilaiig,

nüinlh-h alpine Kettengebirge. .Mittdgebti)^, Tiefland. Von diesen Gesichtiipunktin aua lunn nuui
dem Verfass^'r tmr iH-ipfliehien.

Das Werk frli»ilert sich in zehn Kanitel. Die iM'iden einleitenden iH handelii Wcltla-fi' nml
Ikiieuluiifr, sowie die (inindzüge der KntHieklnn^sjri-sehichte der Landol)ertl!i<'lie. Das dritte Kaj>itel

umiaßt eine iächUderuiig vou Keliel luui Landseluifishild lutch iler erwiihnten Dnäteiliuig. l>ie

Nordsee und die Oattwe werden in je einem Alwchiütt l)espmc1}en. Hii^sewiesen wird beflondera auf
das Verlüiltnis von Wasser und Land, auf den KinflulS ile> Me«'n>s auf <!ie (»i-staltung der Küste.
K» wird die Knt.Nteinn»;; der drei Kiisicntornien der < )stsee Haff. IkHldcn, l'ohrde einp-hi-nd

behandelt. Erwähnt sei auch die .S hildernn^; der sn ien An^rriit'e der Nonlse«' auf die friesischen

Küsten imd der vor allciu in Holland grnlkiiii(i;i*n Ver^uehe der Mens<-hcn, dem Meere meinen Haiili

wieder abzugewinnen. T>nR rierte Kapitel ist dem Klitna MitteleuropaA gewidmet. Pemqkenswert
ist für unsere L«ser der Hinweis auf die kliniatis<'he Ik"nnehteiH)iiui^ der dcutM-licn Ostsetländer.

Die ni«^lrigr Was,serteMip< ratnr im A|)ril und Mai. die verliältni-imälÜp ianp' l>auer der Eiss|>«Tre

verspäten ilen Friihlin^jwinlrill und Iveschräiiken damit die -oiisl clen Klimai harakter Mittelcun>p;i.s

bezeichnende fünf- bi« .s4'<hsnioiiatiiri> Hauer der .lahreszcit niit TagesteuiiK'niturcn idn-r In . l>ie

niehstcn Kapitel behandeln kurz <lie VjSlkcr, die Staatenhildung und da» wirt<chuttliche Loben,
wonuif dann im achten Kapitel «iie Kultnrfrft)pra|ihic folitt. Dii-M-m sc hließt si< Ii die liesprin hung
di-s Verkeliralebens und ein aiu"e>rendes Kapitel iiln-r die jreo^apliiM luii lktlinj;niuien der Liuidt<»^

Verteidigung Denlschbuids au.

Abbildungen erhält datt Werk nicht, wohl nlier wird durch die gmlk> .-Viuahl Karten, unter
denen «llendings M>kannte, wie z. B. die NordRcekarte aus dem Seeatht», sind, wwic dtirch die \ielen

SldxMn und Diagnnnme im Text daa geschriebene Wort trefflieh criiatert. I^g.
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8. VflOMto BnelMliiniigHi im Bereich der SeefahrtB- mid dar KMreakiiiide
owle auf verwandten Oeliieten.

a. Werke.
Witteninj^skande.

Hydrographie office London. WM dtart» fitr the South AiianUe Ooean, London
J. AIkii*-: The dimoie of the Pkilippineg. 8", 103 8. ManU«. Government printing

offue. liKH.

.1. Algud: The cuclones ofthe Far Ea.st, 4".2H:tS. Manila. Rurcaii of public printing. liKM.

A. Carpenter: London fog inmdry for 1901—1902. 4o, 27Ö. London. Darling &8on. 1903.

London fbff» dtirinri the ^tmtem 1901—1902 and 1902—19<^. 4*>, 48 8. London.
Darlin- \- Smi' l'.'Ol.

Report of thc intrrtuitiotuil nuteoroloyical nun in itlee. Sjiithp(jrt lÜO.l.

Owervations de In dircciinn des nuages faites en Danemark, aux Farne, en IsUmde et tn
Grönland 1896-1897. ^^ 7S 1^. Kopenhagen. J. Jurgenaen & Cic. 1901.

Me<»r<»s- nn<l <JowäMSPrkun»lo.

Meddelelser fra Kommissionen for HavundersiU/e/ser. üeric: Skriffer. Bind I, Nr. 1.

80,148 8. Kopenhagen. C. A. Reitzel. 1<J)4.
'

C. Bort'hgrevink: Das Festland am Südpol. Die ExixHlilinii zum rdarlantl in «Ich .Tahrt'n 1898
birt IfMK». VII. (K«) S. I^'x. S". nn^lan. SrhlfsiKfli»' Bik IhIi iickerci He. 1!MI1.

Ezpidition antarctique bchje. U<''suliais rhi s. V. Iklf^ica en 1S".)7 Meteorofof/ie.

O. Nordenskjöld, J. (iiuuiar Andcri*soii, C A. Larsscu & Skottsbcrg; *Äntarciic^,
Zwei Jahre in Schnee und Eis. ÜberHctzt von M. Mann. 2 BCndc. Gr. 8>, XXlil, 373 u.

IV, 11! S. H.rlin. I>. {{«-iincr. l'.MM.

E. V. KntzlnTg: Heroen der Polarforschung. Sf, 439 8. Leipzig, ü. K. Kcisland. iQOJi.

AtitronomiHche Nautik.

J. de Key Pailhade et A. Ch. .louffray. Ephfmirides des aatronomigues deeimales pour
UnUridien de Paris, ä l iisage des a^rtmom» ^ d«t navigateur» pour Vcm 1906.
Gr. 8"*. Gauthier-Villar», FariD.

X.Bowditch: l/seful tablesfortkeAmerieanpreu^iealnavigator, Washington. GoTcrnment
printing office. HK)4.

J. Olli: Tatt on naingation and nautieal astronomy. Augnient4?d and rwimmped by
M. V. Mt 11 i f irl.i.

'

S". InsS. I/nidon. L(in;rm;in-. '

lÜ*'!.

ilailhie»: Nautische Tafeln für die Nord- und Ostsee und den Englischen Kanal, nebst
Asimui-TahtUen. Gr. 8« XIT u. -'i;>.s. landen. W. HayneL 1905.

Dazu ab Sepant: AzimtU-TabelU».

KfiHten- nnd Hnfonbe-schreihnnfc.

Eeich8*Marine-Anit: Segelhandbueh für den Englisehm KanaL L TeiL Die Südküste
QiduidB. 3. Aufl. Gr. 8». Vni n. 433 8. Berlin. E. 8. Mittler & Sohn. 190«.

Reielia-Harine-Anit: Seqelhandbuch für die Nordtee. L Tdl, IV. Hdt. Die Hoofden.
4. Aufl. 8", H:JI K Ik-rlin. D. Renn. r. 1!«>4.

Hydrographie Offire: GolfofMexico and Caribbeau 8ea. Vol. IL TkeeoaetofMöinland,
Wasbuigton. Government printing office. 1904.

Utitttto idrografieo: Vedute della costa del Oolfo di Aden e delF AfHea Orientale
Offgiunte al Portolando deSla eoata of-i'-iitnlr d'AMoo. Teil II. Albiun compilato per

Olm dd R. iKtituio idroprafioo. (linua l'.fiii.

X. V. Othalern: Der Suezkanal. S'iiic (Jwhichto. «« in Ikn iiml seine V« rkfhr8verilältniaHe und
nülitiriHche Ik>deutnng. (ir. ä». Vill u. 1(>4 6^. Wien. A. Hartlcben. 1905.

S<'hiffban und -Einrichtunpon.

i'. Leist: Die Steuerungen der Dampfmaschinen. Hr. b". XVII l u. Ü4ü 8. Berlin.

J. Springer. 19a'>.

Hndei.'^Keographie und Statintik.

Ritlers geographisch-statistisches Lexikon. I>. vollstamli;: mn<r<arl>eitete, sehr stark venndule
mid verbetwerte Auflafre. Redimiert von J. Penzlcr. Lex. 8*^. Leiuxigk O. Wiegand. 1904.

A. r. Bockelmann: Wirtschaftsgeographie von Niederiändiaeh (m^ndien. 8^. Halle a. 8.

Gebauer-Schwctschkc. ItXH.

VeiseUedenes.
N. Herz: Geodäsie, 471 S. I^'ipzifr un«l Wien. F. Deiitiekc. 1905.

Marine-Taschenbuch. W, ii. Berlin. E. t?. Mittler & i^ohu. 1904.

& Ludwig und K. Lindner: Kaientier für Seemaaehinisten 1906. Kl. 8**. München.
B. Oldenbourg. 1Ü0&.

Dmtseh^auiiaeher Almanaeh. 8o. 256 8. Berlin. Roll und Piekardt. 19(K).

Oppfl: Natur und Arbeit. S'
. .'!.V2 S. I^'i|p/.ijr. !?il)li(i>rraphiKelies Institut. 1!>'»|.

Debcs: Neuer Handatlas über alle Teile der Erde in t>l ilauut- und 124 NeUnkurieii luit

alphabetiacliem Namenversek'hnb. 3. verb. Aufl. Leipzig. H. Wagner & EL Debes. 1905.
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b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonKti^^on fortlaufenden Veröfient«
Hebungen und Sammelwerken.

linttornB|(fikiuide.

The yetieral eireuloHon ofiAeatnoiphere. W.N.Shaw, »gymonrt meteorological wwig>«ine«.

im. Dez.
De tUgemeene eireulaüe van den Dampkrimg. 8. Mars. »Hend «n Dainpkring*. 1904. Dec
J, R. Snffott über dir fäiflirhe Periode der meteoroloffiiekeH EiemetUe £U Kimbetigff.

J. Hann. Mrlt'<>n(l«i^is<'hf /A'iUchrift'. 19<)4. Nov.

J. R. Sutton über den täglichen Gang des Ltiftdrucks und der Temperatur €ttlt deot
Plateau von SüdafrUceL. J. Hann. »Meteorokfdscbe Zeits« hrift^. luOi. Nov.

De temperafuur der bttitenlueht in veHiand met de ihermoterhuotjte boven den tiardbodem,
-Hemel en Dampicritijj . \'My\. Nov.

Das sommerliche asiatische Luftdruckminiiuuin. A. \\ onkott. Meti-omlogiM lu- Z«'it-

schrift«. 1904. Nov.

VU^ährige Tenmeraturmittel Zur Sehweden» M. E. Hamberg. >MeiGon>logiiiche ZeiU
sdum«. 190). Vw.

Rfytitfais des observations niefrorofiu/iq/ns pour 1a periode decennalr de 1894—JOO^I a
Odessa. Annales de l'oljscrvakiin' iin''itt>rolo;riijije et maguetique tie ruiiiver>ite iiii|M'riule

Ii oiii-SMi . i;»o.'..

Meteorologische Beobachtungen au$ den deutsehen SehtUggebitten dar Südeee für da§
Jahr 1908. »Mitteilung von Fonchunpireii^dcn und Odehrten ans den Deutadien 8(4iutz-

LM'1>ieten . HH)I. Nr. 4.

Meteorologische Stationen am Viktoria Aiansa. «Deiitsche» Kaluoialblatt«. 1904. Xr. 24.

Regen fnlt auf den Mmianfun und in DeuUeh-lfm-Cfufytea. »MdeorolosiMhe Zdtaehiift«.
IIRU. Nov.

Niederschlagsmengen auf den Falau; Mariannen^. Karolinen' und Mciraehall ' Inaein,
Miiteilunp II von FoncbangiRaMndai und (Selehrtai aus den Dentadu» Sduitigdiieten-

.

H>ii4. Nr. 4.

Beeultate der meteorologischen ReobaeMungen tu Mozambique 1900 und 1901. »Metomo-
lf)}risthe Zcitwhrift . 19<t4. Nov.

Meteorologie dans linde. IjC fein|>s (lu'il fait-, 1904. De«.

MieioHe de trcntc annees <l ohserrntians nfeteoro/ci/i'/m s <) lohi<ervatnire du Pore Saint'
Maiir 1874—li)()!i. M. Th. Mourreaux. »Anniiaire «It- lu sfx-iete inett''or(>l(>}niiiu' «ie France-.
1904. Okt. und Nov.

Resultate der meteorologischen Reohachtungen in Quixeranubin (Oeaahl, Biaailira) im
Jahre tOOt und 1902. .MetcoivlogiÄlie Zeitstthrift . 1904. Nov.

Oteervazione meteorologiehe eeeguite a Mateaua nell' anno 1901. »Annali idragraSca*.
19(>2. Ikuid 3.

Ott the Underground temperaittre obtervations made ai Nagoya, F. Okada. •Journal
of the iiicle<iri>]o'.ri< al Ho<-iety of .T;i|>an . 1904. Nov.

T/ie elosing of f/w lien Xeris obserrtttory. Syiiioii^V nicUwoloirical niaf:aziiie . 19*14. 1>«5.

Die Telegraphie ohne Draht und die Wettervorhersage. Das Wetter^. l9ot. Nr. 11.

De weervoorepelling en de draadlooze tetegrafie. »Hemel co Dampkriog«. 1904. Dez.
On lunarphaees and weather. Seizan (japanifieb). «Jonmal of the meteorological tneietr of

Japan . VM ^. Nr. 9.

Russische Refor///{>estrebnnf/en in der j>raktisrhe/i W'ifterunf/ski/nde. \V. KrehH. (Jlohii- .

1!»04. Nr. 22.

Die Witierungsverhältnisse auf dem Nordatlantischen Ozean im Dezember iy04.
E. Herrmann. ^Hansa«. 1904. Nr. 48.

Die Wittenintfsverhältnisse auf dem NordaÜantisehen (hean im Januar 1906,
K. Herniiann. ]lan.«ji . 1904. Nr. ."il.

Stnrmwarnungswesen an der dänischen Küste. «Seefahrt . 1904. Nr. 2:i.

Verslag over de tverking van den stormwaarsehuwingdienst gedurende het tijdvak
1. April 1903—1. April 1904. L. Roosenburfr. >l)e 2See<. 19(U. Nr. 18.

De im-' irr /III/ ran sformwaarshtiwingdienst en Denrmarken. De Zee-.. 1904. Nr. 11.
Island en de tveervoorspellingen. Chr. A. C. N. Hemd cji Dampkriue.« 1904. Nov.
De telegrafische verbinding met Island en de weervoonpellingen. »Hand en Damp]Eriiur.c

19t>4. Dez.
Beobaekttmff der Sehne^emperatur. K. Abe. (,Ta]>ani8ch.t .Tonmal of tiie meteorolof^cal

SfK'iety of Japan. 11HI4. N'r. 9.

Der (^t/klon lum Moskau am 16. 29. Juni 1U04. K. \. Lv>akowski. Das WeluUI.*
V.m. Heft .">.

Climate of Baltimore. Cyclonet of the Far Kost. Climate of Ute PhiUppines, Ward.
»Science.« 1904. Des. 9.

Sur un effrf de videproduitpar une trombe. »Annnaire de la «odM ni^tfiorolo^qne de Fkance.«
19oi. Okt.

Die Hochfluten des Jahres HHKt im Stromgebiet des Mtssiss^pi. H. C Frankenfeld.
»Natmrwitweniichaftiiehe iiundschau.« 1904. Nr. 45.

Über die Dämmerum/sersrheinungen der Jahre 1903 und 1904. W. Ldska. »Meteoro-
l.'iri-h.. Zeit.M'hrift. r.tiil. Nov.

Wüstenstaub auf See. Mitteilungen der k. k. geographischen (Jeselkchaft zu Wien.« 11K>4.

The international observations of clouds. H. H. Hildebrandsson. >Qnar(eiiy joumal of
the royal mcteorological Hociety.« 19iM. Okt.
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PfiDtoaraphische Aufna/ifue rinc.^ si'!fr?u'?i Wolkcnhildc^. A. Sprung. »Beiträge zur I'hyuik

(MT ncien Atinosphan'. P.Hil. Xr. _'.

Eine nette atmosphärische Störung? M. D. Staikoff. »Da« Wetter.« 15M)4. Okt
EiAitauunfjen im Seegatt und in der Düna. »Korrespondenzblatt des NaturforechenrerdnB zu

l'.'nl.

Eisdicke in Ostsilnrien. »Koircspoodenzblatt des NuturfonKiiervereius zu lüga.« 1904.

li$ severe cold in November 1904. H. BouthalL »^maoa^ nifltoofologioal maganoe;«
1904. Nov.

The dry autumn of 1904. H. R. Mill. »Synion»'« uietcorol(^cal uiaguzine.« 19i>4, Nov.
Anomalieen der Wittentruj auf Island. J. Hann. »Sitauagsberiditie der Wieno' Akaideniie

der Wiflaenscbaiten.' Band. l'.HM.

Proeve van verJUaring der temperatuur-anomalieen in den St. Pietersberg bij Mcuulrieht
F. de Bruyn. »Ti)dBdirift van bei koninklijk Nedeiiandach Aardrijkitkundig Qenootadiaft.«
IIHH. Nr. fi.

Effect of n Ivjhtning strokc at Earls Fee, Powers Giffordt, Buex, April 13. 1904. »Qiiarteily

Journal of the royal meteorological aocicty.« 1Ü04. Okt. .

bmniona de la tempiraiure en alHiude, David. »Annnaire de la sod^ m^t^orologiqiie

de Franre. iWl. Okt.

Die Geschwindigkeit von verfikaiin Luftbcirt t/ungen. II. Klias. lUiitiiiicrt«" ucniiiiuitiM he
MitUülungen. HKU. Nr. 12.

Die vierie Konferenz der internationalen Kommission für wissenaekafüiehe Luftschiffahrt
tu 8t, Peterebttrff vom 29. Augnst Mi tum 4. September 1904. »Das Wetter«. 1904.
Mlvf. miil l^ i'rfiL'c 7f\T Physik <1(t freien .Vtmosphfin-. ^ HHM. Nr. '2.

BeobacJäungt H mit htiiiintntfn, it nhanantiten Ballons und Drachen sowie auf Berg- und
Wolkehsf'i/ innen am (i. Augnst 1908. ^Vertflimt]iehImgen der internationalen Koninüaa^
für wiHwiiiwiinftli* I»' Luftw:hi£Ealut«.

BegislHerballon-Au^iiege über dem eehweieerisehen Alpcngebiet. ^Das Wdtall«. 1904.
H-ft •;.

Wettererfahrungen der englischen Tibet-Erpeditiun. Mitt«iliuij;i'n lU-r k. k. )j;<'<if:ra|>hm'heii

Geaelbchnft zu Wien . 1904.

Beiträge «nr Kennini» der Temperaturverteilung in der Atmo^häre und ihrer Beeiehung
TUT Witterung. J. Homma. >Metenr(>lo(riselie Zettsdirift«. 1904. Heft 10.

IHp Eiszeit in dni Troj)en. II. Mi-yer. ( m i graphisch«' Z<'ilwhrif( . l'.H»|, Nr. 11.

Sieuwerc methodcn bij meteorologisch onderzoek ^^5cliluü). »De Zce«. 1DU4. Nov.
Tafeln zur baromeUrtMim Höhenbere^iniung. A. de Quervain. »Beitrige zur Phyink der

firden Atmorohire'.
Mdeoroiogie auf NavigationseekfUen* »Bwtilttt«. 1904. Nov. 1.

Meeres- und Gewäuüeriiuude.

Die Deuteeken Meer» im Saktn»» der itUematUmalem M»»re»fyr»ehung, 0. ErflmmeL
Vr niffentiidiuiiigen des InatitutB fOr Meereskunde und des geogn^biaclien Inatttota Beriin«.

ti. Heft.

Hfdrographische Arbeiten im Stillen Otean von 1898 bis 1904, M. Dschanka (Runiarli.)

»Uorskoi Sbomik«. 1904. Nov.
Waarwemingen omtrent temperatttur en zoutgehalte van A«f treetira/0r enz Hdder (Nieuwe-

diep). Marken, Ileldor t^fai-silic p), (i<iri^!iin V L< iiiiin r, I'rk- WaterLixijztrii Keulen ODZ

—

Wecrbcricht (DiaandeliikHch nver/i( ht|. .Miiliilelingen over VU-herij . llMil. Okt.
Correnli oseervote nel €foUi> di Aden. L. Hoggiano. >.\nnali idm^^rafici'. liK)2. Band :S.
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Die Witterung an der deutschen Küste im November 1904.

Mtttel, SmnMi nad Bxtrame

ans den meteurologischen Aufzeiciiuungeu der Nurinal-Iieubachtungäsilaiiuiien

der Seewarte an der deutsche Kflste.

E»Utioue-N«me

od pffjiffhft

4tt Bnunetfln
45<' Br. Mitt.'l| Mux-j Dat.

|

Min.
|

Dat.

<V>.I — 0,2 79.8

-Ö.7i 79.8

WA 79.0

6<».l 80.0

Kid . . . . . 47.2 öfl.l - 1.!) 79.3

Wutioir . . 7.0 .'»i>.4 - 2.5)1 79.2

Swineoiiode. lOM
Rügrnwaldcrra. 1.0 r)S. 1 SO.')

NcuMirwasH«r 4..") .'>8.;{ H0.:\

Mauel .... 4.0 57.U - -I.5i 81.1

n>d.auf
MKn.

Luftdruck. 7(V)nim +
Mittcl

I

Miinafs-Kxtrpiiii'

ntl. auf .MN u. «,')- Br.Abw
vom i

I

Lufttemperatm*, ^C.

sb V 21» N 8»N,Mittd \oni'
'

,
Mittel

II. 40.4 !t.

i

r>.:5 7.2 »i.ü 0.7

14. ;«».jt U. 4.(;
1

0.6 .5.4 5.3

14. H7.r) 9. 6.0 i 7.2 6.1

14. 3Ü.7 9. 4.0 5.7 4.7 4.6

14. 379 9. 4.1
1

5.0 4.3 4.4

14. 36.2 9. 4.8 ! r).o 5.0

14. MM 9. 4.1
j

5.4 4^

14. :»(;..> 9. 3.9 4.9 3.9 4.1

14. :{.'•.;{ !». 2..S
1

4.7 3.2 3.3

14. :{3..H 9. 2.0
!

.3.0 3.2 3.0

1+ 1-5

--0.7
'--1.4

--0.5

'H- 0.0

1-1-0.8

4-Uj
1-1-0.1

Zalil i\vr

^
I

ta

{'H'm.'ntn.

0
1

1

8

4

0

4

12

0
0
0
0

0
0
0

0
ü
1

J 1

.1

•

Tempcratur-Exi ruuic
TeiupcmtuT-

.Vuilt'rung

v()nTa|;zuTag

Fcuc-iitigkoit Ik'witlkung

jnttl. tSgl. Afafl<dateB monaü.
llltr.

MIttl,

mm

Rolutivp, «

8hV 8b.\ Mitt. vom
MittatMax. Min. Tag

[
Min. Tag 81» V 2*K|8hN 8»V

Boric. 8.3 12.0 4. 0.4 25. 2.0 1.0 0.4 87 83 7.S 7.5 (5.8 7.4 [-0.2

^Vilh. :!.! 12.4 4. 1.1 25. 2.' o •> S7 90 8.(5 8.7 8,4 8.0 -1.5

Kcit. 7:y 4.3 13.1 4. -0.4 28. l.S 1.0 1..'. ti.t; U2 91 91 8.3 8.2 7M 8.1 pl.l

Harn 7.2 2Ji 12.4 4. -1.4 27. 2.3 2.0 2.0 5.8 91 90 8.8 8.4 7.7 as : -0.7

Kiel O.ti 2.;» 12.3 4. -1.9 II. 2.3 2.0 1.7 5.1» H2 M.:{ S..') 8.0 8.3 j-0.7

Wus. 7.Ü 2.0 11.1 3.4. 3.0 28. 2.3 1.7 1.8 0.0 liO 8i> 90 8.9 8.0 8.5 8.4 r-o^
Bräu 6.6 2.8 12.2 4. — 0.0 11. 2.7 1.8 1.7 5.7 91 85 9, 9.0 8.9 9.2 9.0

Bfig. 7.0 2.1 11.2 3. 4. .5 3(t. 3,5 1.8 2.2 5.3 87 83 85 8.7 7.8 7.3 7Si +a4
NeuL 6.0 1.3 10.5 6. -5.0 17. 3.3 2.7 2.8 5.0 85 79 85 8.2 7.0 7.1 7.4

5.3 0.6 10.2 3. - - 0.3 17. 2.4 2.3 3.1 4.8 82 82 83 SA 7-5 8.2 8.1 -j-ai

Bork

Wilh.

Keit
Harn.

KM
Wti*.

Birin.

Kü^.

Neuf.

Hem.

NtederaoUag; mm

CD OC
9 X

Ä5r
welch.

öc IXorm.

48[ 3» 88!-f 2l,12j 29,

iMi 27 14 11 8.

17 2S, 754- 8ill 7

17. 441 9lU- 43 241 8.

10 76'HG
m 241 54

-4-59 36
4-19 13

9.

9.

25.28j m\ 904-53 20

m 32; 90 4-43ri4i 2.5.

331 14 40 4- 7, 0; 8.

53i 58^1Ui-hä9|I6i 8.

Zahl der Tage

mit Nii il' i
-

»chlag
°'

0.2
1

i.o|.5.o;io.o| tf!

In'it4'r, trlll»'

22
•>o

20
14

21

20
15

22

10

l

I U
13 1 1

14 6 2 1

14 6 2 0

10 7 3 0
13 4 1 0

10 5 3 u

14 7 3 0
11 4 0 o
18 11 2 0

mittl.

Bew.
<2

mittl.

Bew,
<8

3

0
2
1

1

1

0

2
.3

0

10

23

19

19

20
19

24

15

15

10

Wmdgcachwiiidigkcit >}

Meter pro S-k.

Stiiriü-

noriii
Mittel Ahw.

Daten der Tofce

mit ^1 1.1 III

.4 ,-O.b. Ui'/j
- ' - 12V,

?

12

1.3

- »)i
-

5.8 (4-OJ^

4.8 0.0

5.4 -0.4

12
12

8. 23.

8. 9. 23.

(8.)

3. a 9. 23.

23.

3. 8. 9. lÖ. 23.

4J> ^—0.5, lUVa
,

9. 22.

(3. & 9.)

4. la 11.
^

j ; a.4.&&-iSLi&-2L2B.aa
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XüidDe. Sdte 142).

«) Die Anemometer in Eeitam und Hemel regintrierten Iflckeohaft.
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Bei etwas zu niedrigem mittlerem Luftdruck, mit ostwärts zunehmender
Größe der Abweichungen von den Mittelwerten, charaktwisierte sich der
Monat November durch etwas zu große Werte der Temperatur und der Be-
wölkuntr und meist erhehlirli zu «rrofi«' Monatsnicngen des Niedorschlag'es^

wälu-eud die registrierte W indgescliwindigkeit nur in Hamburg den normalen
Wert erreichte. IMe zu Zeiten der je drei Terminbeobachtong^ am Tag^
notierten Windrichtungen ^^^Iiörten ganz überwiegend häufig dem Südwest-
quadranten an, .so daß die Richtungen des größten T^es der Windrose nur
vereinzelt verzeichnet wurden.

Trotz des so hervortretenden Überwi^ens eines Windquadranten bot
die Wetterlage doch viele Abwechslung; besonders hervortretend waren ver-
schiedene tiefe SturniwirVx'l, die schnell über Europa hinwegschritten.

Steife und 8tüniiiiselie Winde traten über größeren Oebieten auf au»
westlichen Richtungen am 8. von der Weser ost^rts und am 4. von Rügten
ostwärts, an der ostdeutschen Küste meist Stärke 9 erreichend, an der west-
deutschen Küste nur vereinzelt Stärke 8 über.schreitend, am 6. von der Wesor
ostwärts, im Osten meist erst in der folgenden Nacht einsetzend und hier
noch teilweise am 7^ meist nur bis Stfirke 8, am 8. an der ganzen KILste,
ostwärts bis Rügen mei.st l)is Stärke 9 und darülier, am t). an der Nordsee
und von Rügen o.<?twärts, westlich der Elbe nieist l)is Stärke 8, im Osten iiu-ist

bis Stärke 9, über demselben Gebiet am 10., nur vereinzelt stüiunisch im
Westen und diese Starke vielfach an der preußischen Küste überschreitend,
am 19. und 20. an der ganzen Küste mehr vereinzelt in der Starke 7 bis 8,
am 22. und 2Jl. aus .südlichen Riolitungen rechtdreliend ostwärts Itis Rüg;'en,

vereinzelt stürmiscii um 22. und vielfach bis Stärke 9 und 10 am 23. ost-
wärts bis Mecklenburg, sowie aus den NW-Quadraten am 80. in der Stärke 8
bis 9 an der preußi.sclu ii Küste

Die MorKcnteiuperatui-eu higen am 1., 7., 11. und 22. über dem grölJten
Teil der Küste, sowie am 12. bis 17. an der preuliischen Küste und am 23.
bis 28. an der westdeutschen Küste meist unter den vieiffihrigen Werten,
sonst aber bis :nif vereinzelte Fälle über den normalen Werten.

Die höchsten tätlichen Tenipenitnren zeigen in ihrem Verlauf von Ta^
zu Tag meist nach einem Ansteigen zu Beginn des Monats eine kleine Ab-
nahme und ein nachfolgendes Ansteigen am 8. und 9., worauf sich, duroih
Sinken am 10. eing<>leitet, bis zum 18. währende, auf den Stationen weniger
übereinstimmende größere Schwankungen einstellten, von denen meist ein
starkes Sinken vom 15. zum IG. und nachfolgendes starkes Ansteigen be-
sonders hervortraten; die folgenden Tage brachten dann ein ziemlich Steiges
längeres Sinken und schließlich auf der Mehrzahl der Stationen wledor eine
Zunahme der höchsten Tagestemperaturen.

Die Temperatur schwankte an iler Küste zwischen dem Maximum,
13.1° von Keitum und dem Minimimi, — S.S'^ von Memel, also um 19.4^,
während die kh'inste Sehwankuim in Borkum gleich 1.6 ' und die größte in
Mcmel gleich 16.5 ' beobachtet wurden. - Während Borkum frostfrei blieb
und Keitum wieWilhelmshaven nur je einen Frosttag hatten, an dem die J|[inimuni,-)

tcmperatur unter 0 sank, zählte Memel deren 12; dort blieb auch die &öcI^b£b
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Die aus den Änderungen der Temperatur von Tag zu Tag ohne RQok-
Mcht auf die Vorzeichen der Änderungen für die drei Beohaolitungstermine
als arithmetische Mittel berechneten Werte der interdinrnen Veriinderlichkeit

der Temperatur (1, T. V.) lagen mit ihren größten Beträgen zwischen 1.8
'

(Keitum) und 3.5° (Rügenwaldermünde) und erreichten ihre größten Werte
mit Ausnahme von Memel am M(>rfi:en, während die kleinsten Werte auf der
Mehrzahl der Orte auf die Abendbeobachtunf? fielen.

Die monatlichen ^iederHchlagHiuengen zeigten sich im allgemeinen ziem-
lieh ungleiehmißig verteilt, indem vielfach große Unterschiede fßr be-
nachbarte Orte hervortraten; doch erschienen von grdBoren Gebietsteilen

die Schleswig' -holsteinscho Küste durch jj^roße und die preußische Küste

durch die icleinsten Mengen ausgezeichnet; gegenüber 30 mm in Heia und 40 mm
hl Neufahrwasser hatten Wyk a Föhr 128 und Greifswald«* Oie 181 mm. —

Der Monat November brachte zwei Niederschlagsperioden mit fast tig-

lichen Niederschlägen über dem "ranzen Gebiet vom 3. bis 12. und 18. bis 30.,

getrennt durch eine Periode mit weni<^er ausj^ehreiteten oder nur voi-einzelten

Niederschlägen. Läßt man den Niederschlagstag um 8 Uhr vormittags des

gldehnamigen Kalendertages beginnen und sieht man von vereinzelten wie
von geringfügif^en Beträgen ab, so fielen die Niederschlage im November am
2. an der schleswig-holsteinschen Küste, 3. an der ganzen Küste, 4. von der
Eibe bis Hinterpommernf 6. bis 10. an der ganzen Küste, 11. und 12. ostw^ärts

bis zur Oder, 14. ostwärts d^ Oder, 16. über Rügen und an der Odermündung,
17. an der westlichen Ostsee, 18. bis 21. an der ganzen Küste, 22. ostwärts bis

Hinterpommern, 23. ostwärts bis zur Kieler Bucht, 24. von Rügen ostwärts,

25. an der ganzen Küste, 20. ostwärts bis Uinterpommern, 27. an der Nordsee
und 88. bis 80. an der ganzen Küste. — Sehr ergiebige, 20 mm in 24 Stunden
erreichende, Xiederschlä|?e fielen am 8. in Glückstadt (20), Hamburg und Wyk
a. F. (je 24), 9. in Tönning (21), Wyk a. F. (25), Kiel (HG), Friedrichsort (M)
und Warnemünde (24), 28. in Flensburg (24) und am 25. in Wismar (21),

Danserort (36) und auf Greifswalder Oie (38). — Gewitter wurden nur am
8. und in der folgenden Nacht an der Nordsee vereinzelt beobachtet. — Neb^
trat über ausgedehnten Gebieten auf am 14. ostwärts bis Mecklenburg,
15. über Rügen und Umgebung, 16. und 17. ostwärts bis zur Oder, 18. an der
ganzen Küste, 19. an der Nor£ee, 88. über Hinterpommem, 84. an der west-
lichen Nordsee, sowie am 87. bis 29. an der Nordsee.

Als heitere Ta|?e. an denen die nach der Skah» 0 bis 10 geschätzte Be-

wölkung im Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als zwei war,
charakterisierten sich über größeren (Gebieten der 7. von Rügen bis West-
preußen, 11. an der ganzen Ostsee, 13. an Teilen der westdeutschen Küste und
der 16. ostwärts l)is zur Elbe, sowie an Teilen der schleswig-holsteinsclieii Küste.

Bei gleichmäßig verteiltem hohem Luftdi'uck herrschte zu Beginn des
Ifimats an der Küste ruhiges und überwiegend trockenes Wetter; ein im
hohen Norden vorüberschreitendes Minimum, das seinen Bereich am 2. vor-
übergehend über das Ostseegebiet und die jütische Halbinsel ausdehnte, brachte
verbreitete Niederschläge nur für Schleswig-Holstein.

Ein am Mor gen des 2. gegenüber einem Maximum über England nörd-
lich von Schottland angezeigtes Mininmm schritt am 8. bis 5. mit großer Tiefe
südostwärts über Nordsknndiiiavien nach TnnerniMland, in dem angegebenen
Umfang am 3. über dem ganzen Gebiet und noch am 4. weit verbreitet von
lOsderschlägen und stürmischen Winden aus westlichen Winden begleitet, die

an der Küste die höchsten Temperaturen des Monats herbeiführten.
Die Ausbreitung hohen Drucks über Mitteleuropa im Rüeken der nach

Rußland verlagerten Depression brachte am 5, nur für kui/e Zeit trockene
Witterung, da bereits am Morgen dieses Tages ein neues Minimum nördlich
von Schottland erschienen war, das bis sum 0. in ungeführ der gleichen Tiefe
wie das vorige, über Nordskandinavien schritt und einen Ausläufer entwickelte,
der die südliche Ostsee durchquerte. Diese Tage führt i-n für das L-^anze He-
biet, bei langsamer Abnahme der Temperatur täglich Isiederschlüge und am
6. and 7. die genannten stfimfschen Winde herbei.

Wieder trat nur kurzes Aufbessern der Witterung ein, da die Wetter-
^j^jy

luirte vom Morgen des 7. auf dem Westabhaug des im Rücken der letzten
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Drucks schon wieder ein neues Minimum, diesmal über Irland, anzeige.
Dieses schritt alsbald bis zum 11. über den Skauerrak in nördöstlieher Richtung
nach InnerruiÜand, bis zum 10. an der ganzen Küste von täglichen 2sieder-

schllgen und am 8. bis 10. von amgedduton Stürmen*) begleitet. Der im
Gefolge dieses Minimums am 8. an der ganzen Küste und am 9. und 10. an der
ostdeutsclien Küste herrschende Stumi war der stärkste des Monats; weniger
stark waren die am 9. und 10. an der westdeutschen Küste auftretenden
fitfimiselien Winde, die dureh ein auf det RQckaeite jenes Minimams in slld«

östlicher Richtunjr vordringendes, durch eine Ausbuchtung dw Isobaren an-
gedeutetes sekundäres Minimum hervorgerufen wurden.

Die folgenden Tage vom 11. bis 13. brachten eine merkwürdige Ent-
wicklung der Wetterlage. Nachdem ein AuslSufer einer fiber dem Oaean
nordostwärts fortschreitenden Depression von Nordfrankreich nach Jütland
vorgedrungen wnr, trat ein von der Biscayasee her nachfolgendes Hochdruck-
gebiet mit einem über Skandinavien entwickelten Hochdi'uckgebiet in Vcr-
bindnngf so dafi sich ein umfangreiches SW—^NO flbor Mitteleuropa gestrecktea
Hochdruckgebiet einstellte, das am IH. trockenes Wetter herbeiführte.

Die Herrschaft dieses Il<)cli<liu<k,'.'ebietes sollte aber auch nur von
kurzer Dauer sein, da sich das Miniiuuin über dem Ozean schnell dem hohen
Norden Europas näherte und, während es dort vorfibersehritt, seinen BinfluB
am 14. südwärts bis zur Küste ausdehnte.

Vom 14, bis 21. war <lie Wetterlage durch das Vorüberschreiten mehrerer
nachfolgender Minima im hohen Norden und die Entwicklung von fluchen
längs dw Küste fortschreitenden Ausläufern charakteridert. Diese Tage zeich-
neten sich durch viele Tcmperaturschwankun<xen aus und stellten vom 13. bis
17. eine Uoterbrechung der Medcrschlä;cc dar, wenn solche auch täfrlich ülier
einigen Teilen der Küste eintraten. Im Bereiche eines am 18. bis 20. aul-
tretenden tiefen Minimums traten fiber dem ganien Gebiet Niederschläge und
die für den 19. imd 20. anjj:eführten .««tiininschen Winde ein; ein über Sud-
skandinavien südostwäi'ts vordringender Aualäufer brachte Fortdauer cLer
Niederschläge am 21.

Eine Änderung der Wetterlage führte ein am Morgen des 21. westlich
von Schottland erscheinendes Minimum herbei, das sich bis zum 22. unter
starker Zunahme an Tiefe nach der Nordsee verlagerte und in weni^^ ver-
änderter Lage, während es sich wieder ausfüllte, die Witterimg an der Küste
bis zum 24. beherrschte^ In seinem Gefolge stellten sich am 22. und sa.
Niedersehl ä<^o und stiinnische Winde in dem «genannten UnifanjL^t» ein.

Am Morgen des 25. zeigte die Wetterkarte dieses Minimum kaum noch
angedeutet, jedoch über Hinterpommern ein neues Minimum, das in nördlicher
Riohtung vorgedrungen war und bis zum 27. die Witterung der Küste be-
herrschen sollte, wahrend es westwärts längs der Küste vordrang. Diese Tnij^e
waren durch zunächst über die ganze Küste ausgebreitete Niederschläge und
deren westwärts vordringendes Nachlassen, sowie durch sinkende Temperatur
im Gefolge der nördlichen Winde auf der Vorderseite der nach Westen vor-
rückenden Depression charakterisiert.

In den letzten Tagen lag die Küste zunächst im Bereiche einer am 27.
und Ü8. ostwärts über Mittelskandinavten fortschreitenden Depression und
gehörte am 29. und 30. einem südostwärts vordringenden Ausläufer einer
neuen, nördlich von der Nordsee ei-sclieinenden Deju-ession an. nns dem sicli
ein tiefes Teilminimum über dem Süden der Ostsee entwickelte. Bei nieisst

steigender Temperatur brachten diese Tage seit dem 28. wieder Nied^rschlä^^e
für das ganze Gebiet und am 80. an der preußischen Küste stünnisehe nord*
westliche Winde.

I) Vgl. Annalen der H;drogmplue etc., .TaluKang 1904, S. 55»IC.
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Bemerkenswerte Stürme.

Weitere Folge.

Von PtofcMor Dr. W. J. vaii Bebber.

(Hiemi TtM 2.)

m. Sturm vom 29. bis 31. Dexember 1904.

Der Sturm vom 29, bis zum 31. Dezember ist bemerkenswert durch
seine Dauer, »ein^ Heftigkeit, durch die mannigfachen von ihm angerichteten
Verwfigtungen und die ausgebreiteten von ihm verursachten Sturmfluten.
Hervorzuheben ist die Änderung der Sturmrichtung aus SWnaehNO am 31,,

womit gleichzeitig ein Übergang der milden Witterung in ungewöhnlich
strenge Kälte verbunden war.

Fig. 1 «uf Tafel 2 veranachaulidht die Wetterlage vom 29. Dezember
8 Uhr morgens. Eime Depreesion von mäßiger Tiefe, vmi Westen kommend,
lagert über dem norwegischen Meere, gegenüber einem Hochdruckgebiete,
de:isen Kern sich über dem südwestlichen Deutschland befindet. Ein anderes
tiefes IGnimum liegt über dem Inn«m Rußlands, Wind und Wetter im ost-

deutschen Küstengebiete beeinflussend. In SkandinaviMi war das Barometer
stark gefallen.

Schon am Abend des 27. Dezember wurde bei Erscheinen einer tiefen

Depression vher Nordskandinavien, welche eine südostwarts gerichtete Bahn
einschlug, die ostdeutsche Küste gewarnt. Diese Warnung wurde am 28.
nnf^limittags verlängert, nachdem sie am Morgen auf die westlicher gelegene
Kiiöienstrecke von Darsserort bis Greifswalder Oie ausgedehnt war.

CSefahrdrohend erschien die Wetterlage insbesondere am 29. morgens
und daher wurde an die Nordsee und westliche Ostsee (von Borkum bis

Warnemünde) folgende Sturmwarnung erlassen:

Ziemlich tiefes Minimum norwegisches Meer, Maximum Südwest-
Deut.schland. Stürmische südwestliche Winde wahrscheinlich. Signal:
Südweststurm. 29. Dez. 04, 10»» morgens. Seewarte.«

Zur Zeit der Wanmng war das Wetter an der ganzen Deutschen Küste
noch im allgemeinen ruhig, nur hier und da wehten starke westliche und süd-
westliche Winde.

Unruhige Witterung, ostwärts sich ausbreitend, war zu erwarten, und
daher wurde am 29. Dezember 4 '/^ Uhr nachmittags auch die östliche Ostsee-

kfiste (von Darsserort bis Hemel) gewarnt, so daß also jetzt an der ganzen
deutschen Küste das Signal Südweststürm gezeigt wurde.

Sehr gefährlich erscheint die Wetterlage am Abend des ü). Dezember,
welche in Fig. 1 als Nebenkärtchen dargestellt ist. Eine Furche sehr tiefen

Uiftdmclra erstreckt sich sfldostwfirts durch Südskandinavien; auf ihrer Süd-
westseite wehen überall stürmische westliche und nOTdwestliche Winde, stellen-

weise mit voller Sturmesstärke.

Fig. 4 der Tafel 2 veranschaulicht den Verlauf und die Struktur des
Sturmes nach den Registrierungen des Anemographen an der Deutschen See-
warte. Hiemach frischten am 29. Dezember im Laufe des Tages die Winde
tut nahmen aber erst am Abend des folgenden Tages einen stürmischen
Charakter an, vielfach zum vollen Stui'nie anwachsend. Schon am Morgen
des 90. kurz vor 11 Uhr setzte eine ungewöhnlich schwere Bde ein, dann abw
warde das Wetter wieder i iiliigcr. Mit Eintritt der Dunkelheit nahm der
Wind, jetzt von W\W auf NNW springen«!, wiedt^- rasch an Stärke zu, er-

reichte bald darauf eine orkanartige Gewalt und raste bis tief in die Nacht hinein.

Bemerkenswert sind die außerordentlich hohen Sturmfluten, welche zuerst
die Nordsee und Spater auch die Ostsee iieimsuchten. Diese sind in den unten-
stehenden Zeitungsnachrichten genügend gekennzeichnet.
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Am 30. Dezember morgens lag das Minimum mit einer Tiefe von 730 mm
Ober der nördliclien Nordsee (siehe Wettorkartc, Fi<i. 2), auf seiner Südseite

bis zu der Alpengegeud unruhige Witterung hervorrufend; nur an der ost-

deatschen Küste herrsehte zur Zeit noeh ruhiges Wetter.
Am Nachmittage war das Minimum bis zu den dänisdion Inseln, am

Abend bis zur Öch'rmündun^f fortirosohi-itton , wobei die Winde im deutschen
Nordseegebiet einen orkanartigen C.'liarakier annahmen. Am Nacluiiittage

(4'/4 Uhr) wurde die Warnung för die Ostsee erlingert und ebenso diejenige

für die Nordsee.

Am Altend des ^0. Dezember befand sieh eine Depression ühei- dem
östlichen Deutscliland, eine andere jenseits der Alpen (siehe Nebenkäi tciieu in

Fig. 3), so daß für die Ostseeküste stürmisohe nordfistliohe Winde zu er-

warten waren, umsoiiiehr, als über Xordeuropa sich ein Hochdruckj^ebiet
entwickelt iiatte, welches mit zunehmender Intensität sich südwärts ausbreitete.

Daher wurde am Abend diese KGstenstrecke gewarnt:

»Tiefes Mininium Odermündung, starkes Steigen des Barometers
über Nordeuropa maeht stürmische nordöstlidie Winde wahrscheinUcli.
Signal: Nordoetsturm. 30. Des. 04, 9¥ 80^ abends. Seewarte.«

Am Abend und in der Nacht drehten an den gewarnten Küstenstreclcen
die Winde nach Nordost und nahmen, insbesondere an der ostdeutschen Küste^
volle Sturmstärke an.

Die Wetterlage am 31. Dezember ist auf Fig. 3 dargestellt, diejenige

vom Abend auf dem Nebenkärtchen zu Fig. 3.

An diesem Tage war an der deutschen Ostseekiiste das Wetter überall
ruhig, und daher konnte am Morgen (11 Uhr) Abnahme des Signals an-
geordnet werden.

Ein anschauliches Bild von diesem Sturm gewähren die zahlreichen
einschlägigen Zeitungsberichte, A'on denen wir hier einige wiedergeben wollen.

31. Dezember. Au^* England wfnlcn Stunn«j<'h.Hileii ^rcineldet. Nach finoiii Tfh-}rmnini aii>

London wütot fitn^r der giuiwii IninA mit gtwtcrn voriuitta); ein hefttf^er i?tunii, der echworeu iSchudeii

an den Tek^Tiiphcn- und Tdephonlinien angeriditet bat Viele Orte Umgv der Küste sind staxk
mitjrt'iionuiicn worden.

Kullei'dnm. den .'tl. Dezember. Der Maasfluß überfluti-to heuU- nm-lil alle niedrig ((degenen
Stadtteile liottcnlain«!. Der ätraltenbahitverkohr wurde lahni|(cl^L Viele Bewuhnor muüten knie-
hfM'h durch ibis Wasser waten oder mit Ruderboriten ihre Wohniuipen erreielien, dt-rcn Parterre-
nitindichkciN'i» iiu ist untrr Waauer atandcii. (imlli ii Si linli ii erlitten die Waren, die in den am
Kai gelejieiKii L:i^erliiiui<<*ni aufstapelt waren, l iu Mitm naflii h%ic sich der Sturiu, und das
Wasser b'ef in den Hafen zuriiek. % iele Bewohner verliraelu' ii die pui/e Nacht niit dem Ijew-
ptimpen der Keller und Parterrewohnungen. Rei der Insel Terschelling strandete der nor^\c<risrbe

Drraraa-ster «Lap , der von Brasilien nach Handjur-r »interw(^ war. Der Steuenuonn ertrank, die
iiliHi^e Mannschaft wurde <.a-reitet. In Vlissin^rt.|, iiln r ilurete ila< Wa.>tfler mdkKfe KeUer. In OlBterwjIe
wurde ein schon fcrti^nestcllter Neubau vom ?>turni uiiigewurfcn.

Brüssel, den ;iO. DezemU-r. Infolge des orkanarti<ren 8tnrnK-j rissen sieh in dem Antwerpener
Lefebrc-Iiassin zwei engliwhe St-geLsehiffe von ihren ifehwiraraenden Bojen Ion, trieben gegen z\v<m

belpsehe BinnenHchiffe und b<»hrten sie in den CSnind, m daft die Be-satzung nur mit Mühe au« dem
WaKser gi-rettet werden komite; <ier Sturm zerstreute daraiit eine Aii/ahi l.eji htersehiffe, die wietler

ocgen zwei englische I)am|)fer triclx>n und letztere in .Stüi-kc fuhn>n. IVi Shaden l>eläuft sieh auf
I MtDion Ouldcn.

Natun^emäß sind die Küsteiinlütze am schwersten von dem Stnnn betroffen worden; nu«s

Heliroland meldet der Tele}rra|»h, daß dort gestern ein aiis-rehender Frarhtdampfer und z^ve^ Lotiwn-
whoner den S< liutz der Düne aufsuchten. .\ui* (ieeslcinihule tel^^aphiert man. daß ilcr Sturm
«lorl viel S.'hiiden annerichtet hat; versehiedeiie tichitle s*ien p^trandet. Der Dampfer Italia lief

dabei auf das ( ieestemünder Bollwerk. Auch dieser hat sehr schwer gelitten. In BrenierliaTm
stand die LJyodhalle, der Wartesaal 1. Klasse ganz, 2. Klasse teilweise imter Wasser. Aus Bremen
wird gemeldet, daß der Rtunn an der Hchknise vormittagn da» hohe fleritst des Neubaues der livit*-

und Handels-,\ktienp'sell>ehaft ninfrcrissen hat, indem er ilie fulldieken Balken wie Streichhölzer
knickte. Nach auswärts waren siimtliehe Fcrnspreehleit unficn mit .Vusnahme derjwjip'ii nach
Bren>erhaven, Brake und Verden jiesiitrt. Im Freiliafcn seldu^r p^tcrn nachmittag ein mit Krz
beladcnes Nieobtuver Bockachift voll Wasser und sank beim WaehtschMf. Aus Osterliols-Sehannbcck.
wird berichtet, daß die Hamme infolge de« Südweststunnes über die üfiT <retn>ten ist.

CHüekstadt. Ein starker Siidweststiirm tobte in der verjran^rcnen Nacht im pmzen (üdiirt

der UnterellH' imd brachte heule morgen einen hohen Witsserstand. Das W atuHiT eiTeichte eine
Höhe vt»n 14' . Fuß. Im I^ufe des Tages tobte der Wind fortwährend au» westlieJier Riehtunp,
liefi jodocli heute nachmtttafc nach und sctxte um 5 Uhr mit orkaoartifcer Heftigkeit nieder ein.

so dafl das Geben auf der otnfie rtdienweiw bei den akderfülMidn Oachzit^'ln U^bensgefährlieh
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war. IHt Wind npriinp narli NnniM-rst um, uml das \\'asM-r enäditB heate abend bd bfldtttar

Tiili' i-iiK- H<ihe \oii 10 Fult, iiiithiii (i Fuß üIht dem iiurmult ii Hocbwameratond.
Itzehoe. iHr vlum in vt-rflosM-iHT Nacht einsetzende \Vwt<*(unn steigerte Hi<ii im Ijiufr

des Tieres fort^etielzt und erreichte seine grüttte Stärke in den Abendstunden. Vou den Uäuäeni
wurden zahlreiche Dadudeftel, Schiefer «nad Fensterflügel auf die Btntlle gesehleodert, so dafi

»•iiweilig die Passanten n^ hf jrffiihrdet waren. Auch an S-honisteinen, Stnißenlafernen, La<len-

feiistcm asw. wurden maiu-herki Schädi n aiif^erii htet. In der Sir>r eni'iehte das Wai»<er, weil

iler Winil inzwiseheii naeli NnrdeM um-pian};. si lmn lauere vor Kintriit des IIiKliwu>*ers eine solche

Hübe, dafl es die Sonunenlächc ül)erflut«ie und die Stömicdenmgen in weiter AwNiehnung in einen

grafiaa äee TcrwaiHidte.

Stade. S^tt vorfrentem wütet hier ein heftij^er Wt-st- un<l Südweststunn, der allerhand Ver-
heemn^i an liiiumen und CtehSuden usw. anpriehtet hat. tJesteni erreicht«! das I nwettcr s^-inen

n<»h''jiunkt. Nachdi in schon ta):süln rdas W'ii-m t eine bttii iilriidr Hr>he i-rreieht liatte, tnit es a))endA

üIkt ilie l'fer und iilNrsehweiumtc die Hafenanlagen vollatändiK und mehrere StraJkn der unteren

i^tedl. tiegen 9 I hr wurden di«i WanrangnwhSme abfct|;dMD, um die Ik-wdhner des »Alten Landes^
vor der drohenden UcK-hwafweiTpcfahr zu wanieii. Erst trcycm Mittemacht Ilaute der Hturm ah. und
M trat Flwtwetter ein. ch-m heute morgen dn leielilcr Sehiu-«'fall folgte. Meldungen üIht J^tunu-

whäden aus der rmgcluin^: lanfrn furiwalirend lin.

Blankenese, III. Dezember. I-ju (irkaiiarti;.'^er Sturm liiachte uns in der letzten Nacht un-
fl^euae Wassermengen lind richtete durch M'ini kiii/eii und lleft^l^ StflOe allerlei Schaden an.
Mehnrp kleine Falu-zeuge wurden voll Waiwcr geschlagen, amlere wunlen vom Wellenst-hlag los-

>r»-ris.-^»n. In den Parkanlagen waren mehrere ßäume gi-kniekt. Mehrere Dächer von alten Stndi-

liäUN-ni erlitien iranz IxTieutendi n Schaden. Selh>t Dachziegel «unl liieferjiUilten waren yi>\\ dm
Ihii'heni ^es« hieiulert. Die elektrische Leitimg erlitt an einigen i:?telien »Störungen. Während gei»teru

HLN-nd ntH-h der SOdwest wrirhe SedQfte braeite, bri»|^ um heute morgen der Nordost iciion FVost
und tächne<s/est<)lN>r.

Uarbarg, 3< t. hezeniUT. FAn orkanartiger Sturm braust s«"ii heute naehnüttag über unsere

und denn Umg«>bung dahin uml tnnbt das Wasner in der Elbe sehr hoch, sn daß man fiist

anoduncn sollte, es vürdeM sich wieder Zeiten enägnen, wie man sie moigen vor öU Jabrai aa der
Käste der Nordsee nnd am Hbstrande erlebte, wo oekanntlieh die letzte profle Bhirmflnt fai mtserer

.

tiegeml stattfand. 1 >a- Tnwetter hat an vn-si-hifxlcnen Stellen in nnserer Stadt Schaden anp-richtet.

In mehreren ."^Intllen wunieii Fensters< luiU n, ja ganze Fenslerthigel w«-ggewebt. An andmn Sielleu

«imleii Planken und Fahnenstangen nietletigeriw'en un<l Bauueriiste arg l)esc!iuili:;i. IVli LTJiphen-

nnd Telephondrähte ttind dem Unwetter in Krofier Zahl zum Opfer gefaUen; auch sind wieder viele

Binme in der Haake ningewdit worden. Der Orkan tobt zur Zeit unvennindcrt weiter.

Ilainhurir,, .'U. DezemlM-r. S« h<)n wiüinMnl des ganzen gi'strigeu Tage»« brauste ein Südwcst-
nturui über Uambuiy dahin, der sich an Stärke niu* mit den Stürmen vom 1. Januar 1805 und vom
12. Februar 1894 vefiTcleiehen Mßt. 1*m 11 llir vonnittaiifi erreiclite der Orkan seine H^flie wShrend
•Ins Tu;.Ts. THmn traten einige Siiiiulcii Ruhe ein; i- \\( tif>' /war Ti(« h lu ftig, aber die BiVn, die

wälirenil -ler .Mittagsstumlen f:elu'ii-s< lit haitt u. waren iiii ht uidii ~<i stark. .Mit Peginn der Dunkelheit
netzte iler Orkann alx-r von neuem ein nnd ra.ste bis tief in dir Na' ht hin<'in mit einer geradezu
<iiaioniM-hef> Gewalt. Hin un«l wieder fuhren über den nachtüchcu Himmel fahle BUtzc hinweg.
£» knatterte und rüttelte an den Fenstern, durch die Tehsphondrlhte pfiff die Windsbrnnt, ran dw
SfruCx-iRcken heulte der Wind uiul ftsrfc hinweg, was ihm im Wi-tre stand. Hüte und Scliinne
wann M'inc iciehttsien Opfer, es fulgteti l'eiisterx lK'ilx n umi 1 »achziesirl. Hjiuine nnil l>alerni-n. ja

»var Krauen und Kinder wurden üIki liie SiraJWii uml freien Plätze licftgt. als seien sie Pauier-
fii/en. Die StrHOenbuhiicn atopjiteii. da die Ixütungen zum Teil geriKsen waren, die Eiaenbahnen
fuhren nüt doppelten Maschinen, nnd die Waggons erzitterten förmlich auf den hohen Dämmen, wo
«liT Wind besouiler?- ankonuncti ki >nitr.\ Fa-t uiiiiiitrrlitrM hrn wan-n «iic Feuerwehrzüge in I>t \v<s.riing.

Vick l'nglückstalle hat derMunu m iiaiiihiiig und rnigegcnd iinttefnlge gehabt; wir rt^gistrieren

duüber dais Folgende:

Aus der inneren Stadt wird gemeldet: Alt> de« Abends der Sturm gauz iHxleutend an
Ibftii^t zunahm, trugen eich leider drei sehwen- rnfällc zu. Im i deiu-n Kinmr und Er>vaehsene
i«chwer verletzt wurden. I'nausgeset/t wurde die Feuer^vehr um Hilfeleistung gelH'ten; von <i bis 11 l'hr

abends hefen weit n\ycr M«» solcln r .Mrldungen ein. Da aber sämtliche diensttuenden Fcuerwehr-
inaonschaften sj-hon nnn rwigs wan-n. mulilen die dienntfmen Matuisc haften tele|»honis( h eiidM rufeu

werden. Diese brauchten aber nicht mehr in Tätigkeit zu treten, weil der Sturm inzwischen an
Stärke nachgdaasen hatte.

Hamburg, Hafen. l>i r Südw-st-innii, der von vorgestern alxnul bis gestern mittag üIht

Uaiubiug hinwtgraste. daini uImt abzuflauen begann, fing Is-reits am Nachmittag schon vor dem
Eintritt der Dunkelheit aufs neue zu blasen an, und dii-smal mit einer solchen Heftigkeit, dalt er

die ente Periode noch bei weitem übertraf. FürchterUche BegenbCien setzten gegen 4 Fhr ein, und
der M^d tobte mit einer solchen Gewalt durch die Straßen, daß die Paasanten an manchen Reken
und fr. it'i lcm-nm Stellen in die (»efahr kamen, weggefegt zu wenlen. Als der Wind abends grgen
H ITir nonlwesthchc Richtung annalun, Ix-gann djis Wajwer der FJIm^ rapitl zu Bt^ügen. imd bereits

nin 1*^2 t^"" — Fluthöhe war erst gegen Mittenmcht zu erwarten — ging das Schießen von
den bignakrtationen Stintfang und Stadtdeich los zum Zeichen, daß der Wasserstand 12 Fuß erreicht

liatte. In kurzen Intervallen folgten die KanonenM^hAme bis 1 1 l'hr r>0 Min., da dra* Wasserstand
niif 11 Fuß 'J Zoll hier den hr« listcn Stand « rri ii lit. . .\n diu \"(irsi l/i n reichte das üImt die l'fer

getretene Wa.sser der KIbe fast i)Ls an diu Schienen der SiralU-nbahn heran, infulgetles,scn die Be-
wohner der niwlrig liegenden Statlttcile durch Drängwaaser s<<}ir zu leiden geiiabt haben; der
tiC Pauli Fischmarkt war teilweise überschwemmt, die Neumühlener Landungitbrücke verüehlte ihm
2»eek vdktindig, weil kein Mensch des hohen Wassers wegen an sie heran kommen konola Viele
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Schuten, .Tollon uimI andere kleine Fahrzeug sind durch die (i^-walt den Winde« von ihn ii Ver-
täuiuigen lort}r*'riHHen »md dein Zufidl preinpeirebrn wf)nleii. Zwischen N luid U l'hr aln-iuls tnlrto

der Stunn am s< li]inuiisteii, tlaiin nahm lii r Wind ntirdi>^tli< he Hichiiinir an. i> trat Kmsi ein. und
naeh und nach wiirde t« dann ruhifer. rntereJlK" Ix^kain bis zur Münduu); Nebel, und zwar
einen Nebel von solcher Güte, dw von gestern aljcnd 9' l'hr bin heute morgen 9 Uhr fcon
Hehiff an die Stadt gelangen konnte Laut Mitteilung von Kapitänen lagen heute morpen beim
1. Feuerschiff minähcmd IJO t^ohiffe zu Atiker. die auf pün8ti>feret* Wetter zum Einlaufen und Ai»-

febm warteten.

Kiderstedt, 1. Januar. Der vorgts-tri^rf Sturm hat viel mehr tächadcn angerichtet, ab
ursnriniijflirh :ui^enoiuiucn wurde. ZahlloM' gn>ß«' Itäunie mnd uiu^weht, and mIv TMle GcUode
lind stark beächfidigt. Bei Büttel wurde ein Hatu volbtändiK al%<^ecku

Apenrad«, 2. Januar. Kne furchtbare Verwüstung hat der Nonlnetstimn hier verwsacfat.

Die Waf*j4crhr»ht' zeij^tc {gestern 2 l'hr inchr ala 2 m Ülx r Niirinal-iainl utu! mir ni niedli^er als

bei <ler (jrtil^cn Sinnnflut an» Iii. November 1872. Beim Steigen «io \S'a«»cn* versuchte man in der
QuanmiaiK^inH^talt das Vieh lo«ziunachen, konnte jedoch wegen des rafuden AnirhwcUens der Flnt
diese Arbeit nicht vollenden und mußte einen Teil des Viehs im Stiche lassen.

Die ganze Straße am ßüdertor mußte geräumt werden. Die Bewohner flüchteten sich zunächst
in die o1>eren (Jemächor, aus denen sie mit \Vii;.'cii und I?<K>ti n abp holr \mikI« n. I K r KIt inhahnhof.

die Gasanstalt, das Zollamt, das Kreishaus stunden unter Wasser. Der kleuibahnverkehr sowie

der Betrid) aof der Gasanstalt wurden einge»itellt. IKe Stnflen lagen toU too Balken. Brettern,

Kisten und Booten. — Um 4 Uhr begiuin das Wasser zn Esllen; es steht jetzt aber noch so hoch,
daS es den Kletnbohnhof noch nmspült. in der (^nnnuitäneanstalt fiteht es noch über 1 m hoch.
Die \'envii8tungen an den vom Wasser h< iiiip->nrhten Stellt n i n\eis<'n >i' h als »^ehr schwer, und
der augmchtcte Schaden ist »ehr groll. Etwa tXJU Stück \'ieh sind teilweise in den Ställen uia-

gdcommen, teilweise lagen die Kadaver auf den Weisen umher. Der Shaden ist sehr bedeutend.

Qestom nmnittag hind man in den Eisenbahnwagen noch 20 Stück Vieh am Leben. Die Häxmer
haben scdnrar gditlen, die KeOer sind voUgelaitfen; Straßen und Binme «nd an vielen Stdlen
schwer beschädigt. Der S hadeti der betroffenen Einwohner und der Stadt ist gniß.

Fknsbnrg, 31. Dezember. Der gestern nachmittag von Südwest nach Nordost umspringende
schwere Sterm hatte ein rasdies Steigen des Wassen im niesigen Hafen znr Folge. Sdt vorraittagH

steht der pitize untere Stadtteil unter Wasser. l>or S-hiffsverkehr und der Verkehr auf der

Eisenbahnsl recke Flensburg— Kiel sind unterbrochen. Der Sturm riehtete sc hweren .S haden an den
FeraqntchleiHingen nn.

KieL 31. Dezember. Das Uochwaiiser, das um 10 Uhr vormittags 2' , m höha* stand als

gew<Shnficb, oreitete mittagB auf die Hauptvericdinstrafle der Stadt, die Hoktenstnifie. und
ebenso auf die am Kleinen Kid gelegenen Strafen aus. Der Fuligänp'rAerkehr i.st gnnzlic'h unniiiglieh.

Die elektrisehc Stnd5<'iil)ahii inuriie tien Wrkehr zumeist eiiisteUcn. Die neuangclegtc Straile

Brückensleig senkte sich infolge des von dem andringenden Wa.s»er verursachten Sielbruchs crhehlieh

und ist teilweise gesperrt. Im Hafen sind zahlreiche Fahrzeuge von den Fluten zenchellt. In Laboe
sind 6 FiseherlMote gesunken; die Besatzungen sind gerettet. Um 1 Uhr kam das Warner zum
StUkrtand, von 3 ITir nh L-iiiu es langsam zurück. Der angeriehlete Srlmdeti ist Ix-ileutend.

LUbe<-k, .31. Dezcnil)cr. Iiis mittags wuehs die W iLsw^rfliit weiter und stitg bl- uui o m
über normal. Der gimzc Küstenstrich an der LülxN-ker Hucht ist meilenweit von einer eisigen hoch-
gehenden See ülMirflutet. Die Traveroünder Bahn liat heute vormittag wegen der Dammübcrflutung
den Betrieb eingestellt. Tn Lübeck stoben alle niedrig gelegenen StraAen unter Wasser; mehrfai*h
sind .Mens<'lit iileiH n iit ( iefahr gewesen. Die Kaitbndeansfiten sind von der See lentfirt; der na-
gerichtete Schaden ist sehr grüß.

Hadendehra, 31. Tktemher. Das Hochwasser, vemntacht durch den heftigen otkanartisien

Sturm, erreichte einen Stand, wie er hier seit 1S7J nicht beobachtet ist. Die nietVrig

gel^^eucn Sta<ltteile sind vollständig unter Wasser gesetzt. Der ^'erkehr auf «ler Kleinbahnstrecke

am Kkinbohnhofe Südcrhrücke mußte dogestelit werden. \'on der Insel Aaroe wird gcmddet, dafl

der untere Teil der Insel vollständig tuter Wasser ist, daß bd weitorem Steigen des Wassels eine
OcMir für den Ort besteht.

Eekernnirde. ül. Dezeiub<T. tle-tern nachmittag und widirend der Xaeht wütete hierein
äul'Ki>t heftiger Westnordwe;*t.«turin. Das Wasser im Hafen stieg crhehlieh: bis gegen Mittag
mußten die am Hafen wohnenden Ix'iite mit Hooten in ihre Wohnungen iH-fonieri werden. Die
Anlagen in Borhy stehen vollständig imtcr Was«er. Das Wasser steigt noch. Die Feuerwehr ist

mr ffilfddstung aufgeboten.

Swinenillnde, 31. DoMmber. Wegen lIo< hwassers wunien in vergan^TMier Nacht eini^
Kellerwutinuiigcn in der Königstrafie iiiul in der Ivot seilst ralle geräumt. Das Familienliad ist halb

furtgerissen; die Stralk-n am IWlwcrk sin<l noch unjKi.s-^ierliar. Das Wasser geht langsam zurück.

(W. T. B.) Seit 1 L'hr nachls wütet ein hehij^es Schneetreiben. Wegen des starlsen Uoch-
iUBDorn mußte um 4 ühr früh die Fenerwdur in Tätigkeit treten. Das Bollwerk und die dort

mflndenden Stra/V-n stchi'n unter Wasser.

Stralsund, ;tl. Dezemljcr. Si-it gc>lern aliend wiii. i hier ein starker Nordoststurm, der

gpgeti Morgen zum Orkan anschwoll. Der giuizc Hafen und die Insel sind ül)ers<'hwemmt. In den
braßen stdit das Wasser fußhoch; der an Waren, Getreide und den Gebäuden angerichtete Schaden

ist sehr groß. Seit Mitlag hemdit heftiger Schneesturm.

tirelfswald, .Hl. Dczeml>er. (W. T. B.) S-it heute nanht wütet an der hiesigen Küste ein

orkaniU"tiger Nordoststurni. verbunden mit Sehnectreiixii. der eine groHe Stiuinliut zur Folge hatte.

In der Stadt wimlen die Stral5cn ül*ers<'hwennut ; an einigen Stellen ist der Danim der Hafenbahn
durchbrochen. Das Dorf Wieck steht unter Wasser und ist von joder Verbindung abgeachnittea

Die KhinV*!« GreibwaM—WoIgMt hat den Betrieb dnstdlen müssen, weil der Bahndamm auf
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l'-«kni iititi'n\:H<'hen tst. Die Fisrhcrilorf<-r haben px)ßi'ii Schaden erlitten; dtS Waner tHÜlBK 80
|il(ibdi(-ii (lai; Tiii'iimiul Zi'it hatte, die boote in >Su-herheit zu bringen.

Iii bei Eldena etünte infolge HochwMMra ein Annenhans ein« wobei diei FVnnen
end vier Kindo^ umkamen.

Kopenhairen, 31. Dearember. Die Fahrten nriecben Qjedwr iind Wamemfinde vntrden nachte
«.-in iltN Stiirnifs nml des Hochwasw-rs nicht aiifl|gefiihrt; die ITlK'rfnhrt ist vorläiilii.' riii;:fst«'llt.

ih.- i Vrfahrt zwi.>#hcn Ma<n«loe und Orehovc*! (Falster-P^oeland) ist. heute niorp-n ein^'i^tt llt. Das
Und nm Koege ist ant eine viertel Meile nünlhrh und < iuc liallM- .M«'ilf siidlith unter Wnsscr ^resetzt.

Der WMwntand in der Koegerbucht ist 10 FuA bübcr als gewöhnlicb. Die Gasanstnit Koege
mnßfp «Vfien F3ndrin)j;etw tod Wamer ihren Betrieb einstellen. Auh verw>hiedenon Crt-^renden «f«
Ijiiiilts wini ^fMM ldct, (laß das lI(M-li«a'<-i r in tlcr \< i;:;iii':rn< ti N'.u lit rlm-u liühmn Stand i iT' i< ht

hat nl^ \m-[ der >rroIW'n Stunnflut lH~t2. Der durch iliLs Witsscr anfrcrichtctc fN-badcn ist sehr
bedaittud.

Malmüi, 31. Dezember. Eiji bcfti(rer Nordoststunn rii-litctc in Südschweden grofien Behaden
aa. Die Kontinentabtatinn von TVellehorp l>cfin<lft sich unter Walser. Viele Orte mncliiberwhweramt
and zahlnnchc Telephonvi rliindunpen ).'< -.!,)it: der Ij-cnlndinvi rkriii i>l mclirfiich unt<Tlir(i< lirn.

Aus Sattnitx htuii'htet man: Der hi utc durch den Stunu hier angcrii-htctc S-liadcn ist sehr
erhiliürli. I>ie Stnndpionienado ist v-nlli^ \vc};geHpült. Das CieUnm' der llafenimlin ist unterspült

uihI zum Ted ire^ggewafichen. Die Tek-graplK'nstanpcn sind unipcstürzt. Im Hafen jnnfi; ein Schiff

Qlltar. wahn^nd zwei andere auf dsi>* Wrack auftrielH-ii. Von dem fülli^cn Postdainpfer aus S<'hwc<ien

Mdt bis jfi/i j»ile Xaehri' ht. < iiyenwarti'/ lu'ilt das S' hnn tirihen an.

Danziir« -H. L>tv,eniber. Infol|^ anballender, mit slarkeu) .N(»ni«)«tstunii verbundener S< hnee-
Terttt-hun^^en ist Dan/i^ von j<tlera Eisenbahnverkehr abt^eechnitten. Die Strecke Danzip—Stettin ist

bttvits bei Oliva ilun-h ritsi^e Schneemass«'n vollständi;; p-^IK'rrt. Die Slnvke Dan/i>r— l>iiv< han
W bis Pranst, wo die Zfijn- im S-hnei- liejrcn, verweht. Bereits der P'rüh.s<'hnellzujr |)anzi'r

—

ilwrlolti-nbur^. der um (i I'hr 4ri .Min. einln ffen solh«-. ist ans^'el)liel)en. - Der kommaiuiii n tide

(ifmnl V. Braunachweig, der Uencraüeutnant v. Mackensen imd die Kommandeure der
Lobhu^renref^enter kdnnen we^en !;^*hneeverwdiungen nieht snm NeujahrwmpfBnK nach
fieifin uhreisen.

Köuiffsbenr, .'tl. DraemU r. I^mi aniiliclier Meldung ist die Strt>eke hhau-i n raimniekcn
•eil 0 I hr früh }rt>i»«>rrt. Die Stonuig wahrt luindi-stens 21 Stunden.

PUlaa, ,11. Dezember. (W. T. B.J Zwei Fischerboote aus Gruß-Kuhnn und zwei Fischer-
boote Mis Kleüi-Ktthmi mit je 5 Mann Beeatnmg, ardche KBeton in See genügen waren, sind bis

bmu> inittai: noch nicht ;rurii(-kp'kehrT. Mwi befOrehtet, dal flie wShicttd des gestrigen, mitSchnee»
tTHhen verl)un<lencn Orkans untcrgejrangcn sind.

Bonn, :t(>. IX>xember. (W.T. ß.i In der Wulzjilalicnfabrik warf liente nachmittag der Stimn
den Giebel einca Neubaues um. Die einstürzenden jStemmaseeu Jüclen auf eine benadifaaile Schreinerei,

in der drei Zimmcrlente getOtet, xwei andere Zimmerieute schwer und zwei Schreiner leicht

verletzt wurden.

Au» Berlin winl unter dem 31. Dezember gemddet: Nach dem starken »Sturm während
der Smtht hernrht aeit !• ^ Uhr liefttgoi Sehne^tUher.

FVaiikfurt n.M.« '!!. l>e/enilHr. Der nrk.-martl^ii- Stnnu. dir iri-lrrn tiaelnnillni^ uml narhts

kter und in der l'mgr'^end wütete, richtete vieliachen bcbuden au liäuiuen, Tek^rapbenleituiigcn usw.
SU. Mdu^ach wunlen ( «ewittereracheinangen booliachtet. Die BahnzQge erlitten infolge der Oleia-

•I«mini;''M vielfach'" Vers|)ntun^:en.

NUuehen, :tl. Deicond>er. Seit heute Irüb 6 L'Ur herrticbt bei beftigt^m Sturm starke»« 8elmee-
irt-iikti. Die Tetephon- und Telegraphenverbindungon erleiden vidCsch Körungen. Ana NOmberg
wild «l.irkes S<-lllii-< IreiUen ifi-ineldet.

Wien. .11. l>ezemUT. in der vergiuigenen .\ucht wütete hier ein orkanartij;er Stunu; ab-

'^*yh*-i\ VOM vcn>inaelten Beachid^^gen an den Hiosem ist bia vormittaip» kein ncnnenaweiter
lofili gcmddeU

Mit dein Eintreten der nortlSstliclien Winde am Dezember trat zuerst
in <]fn ü.mlifheii (lehietsteilen .strenge Kälte ein, wclclio sich rasch ssüdwärts

biä über die Alpengegend hinaus nach Italien ausbreitete. Seit 1870 ist in

der Schweiz und Itdien solche sibirische Kalte nicht vorgekommen. Hierüber
teOen wir folgende Zeitungsnotiz mit:

ZHrieh, Januar. Aus der pmzen Sc hwei/, kommen Nac iirirhten über furchtbare Stünnc
md sibiriiicbeii Frost. Am GotUiardhüHpiz untl auf dem Siiniis wurden bis — '.VA^ notiert. Am
Towin hat ein heftiger Hturmwind in verwbiedcnen Orten \'erhecr«ngen angerichtet. Seit 187o ist

dort keine solrhi- Kalte konstatiert worden. ('haux-de-Fonds hat 22 , im Wsuwlllaml wird die

Kilte nir Kalamiiar. du sie in di«'scr Hefti^rkeif unlK kannt ist und vielfai h Ofen fehlen. Selbst

•U* sitnst waniH .Miiiitreux hatte — 12 . Ijuisiuuic - Iii , St. ("mix 21 , ( hätniuxdeux -2;{-. In

Uenl hat der Stunu nie so gehaust wie am 1. Januar. Heute gewährten die iiudcnstadt und
nonentheh die Kamssels den AnUick von Ruinen. Die Feuerwehr wacht die ganze Nacht, die

RvtfilanijM'n der Montl»lancl)riicke sind wr-|:;.'crissen. Dr .lardin .Vnu'lais ist mit einer zolldicken

Ki>ai«-ke lx'«k'ckt: dais (Jiitcr ist unter der KiMlecke verschwuutlen. \'iele rcrsonen sind von lierab-

WkTideii Kmnincn verletzt oder vom Stiuin am 15<Klen fortgerollt woi-den. Die Kälte hält hier trotz

tlei Abflauens der ürise an. Heute mzeichnete DelAMch — 2r>S Immer —21'', Münster —23°,
KcMnboig — — la«, Davos. St Moritz — 23o, Oflscfaenen —20°, Chur --1»». B9n^ '

ZWrh nnd fichaffhanwn — 16S Buel — IT^. In Chauz de Fonds imrde ein Mann in einem
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^iHnMinlenziinmor erfroren atif^fiindoti. InfoI>;e des koloKsalen Eitigangcs xüid ÜB EMEtriätitoirerk
die Leitiinfrcn iiiit<TbrrK-hrn. Die jranzr (icpend i«t ohne Kraft und LiehU

Rom, :i. Januar. Siit ht-iitc friili >><-hn<-it oifi in NofieL üv IkamlMliiiTaidir eifitt grnfie
Störungen. S<'it IHim hui Nihik-I keinen r^-hnce frehjilit.

Am 1. Januai* sank die Temperatur zu Rum auf — 3°, zu Neapel auf
— 87«% zu Caggiano auf — 10*^, su Potema auf — S% zu Sassari auf — 3Vs^.

rv. Sturm vom 6. auf den 7. Januar 1906.

Kaum war die erste Woche des neuen Jahres vergangen, als wieder ein
neuer orkanartiger Sturm Aber die Unterelbe dahinbrauste, jedoch war seine
Dauer verhältnismSDig nur kurz, indem sich diese nur auf die Nacht vom
6. bis 7. Januar ])osclirankte. Am Abend des hatte das Wetter weni«r den
Anschein, einen schweren Sturm im Gefolge zu haben. Aber kurz vor Mitter-
nacht setzte eine heftige Herren- und Schneeb6e ein, in der pldtzlich der frische
Südwestwind nach Nta-dwest umsprang und nun mit orkanartiger Gewalt
dahinraste. Rasch folgten die schweren Sturmböen aufeinander bis zur frühen
Morgenstunde; erst nach Sonnenaufgang wurden sie selten und weniger heftig.

Gewaltige Wassm-massen wurden unseren Küsten zugetrieben, so daB wieder
allenthalben Sturmfluten eintraten.

Ein Minimum, welches am Vortage nürdlich von Sdiotflnnd erschienen
war, hatte eine südöstliche Bahn eingesclilagen und passierte in der Nacht
vom 6. auf den 7. Dänemark. Die Wetterlage wird durch die nebenstehende
Wetterkarte vom 6. Januar 8 Uhr morgens und aboids veranschaulicht

Einige wenige Zeitungsnotizen mögen hier eine Stelle finden.

liOndon, 0. Januar. Erat jetzt lamm mch die VerwiiKtunp-n tibpmehen, welch« die Fltitwollc
in der XiU'ht vmn Fi"»'it:i;r auf SnniiaKi inl lün^s i]it XnnlMt-kiisli- Knulnnd- aniri'rirliti t )i;it. I

Zen$t(')ruii(;i'n nn Molen, Kais und ( ieliäniien «erden auf w eiiigcteiii* m'liä Miliionai Mark iHv.illert.

Dazu gesellte »ich noch, duß dureh die stjiuen<le Flut alle in db Kocdaee milndeiMkui FIümv-h: in
ihrem unterea Laufe über die Uler traten und aifie Übersehwcmmungen anrichtetan. In den niedrig
^'ele^cnen Teilen der behngemehten Btidte waren überall die ErugcsrhoMie der Hln«er und die
Ki ller «niter Wusht p-setzt; der dtidiurdl angeiichteie S-huden Ik i di r oben genannten Suuime
ni« ht in Heehnunj; gez^)fren. Mhu fürchtet auni, dafi dur«^>h diese i"lx'rs« liwcnimunp^-n die Lt-sundheir-
Uchcii Vcrhältnii«e in den betreffenden Städten eine arm» VerwhliniuHTung erfahn-n und Krank lu-iten
verursachen werden. Am M-hwerntou heüugesucht wuruen wohl Yanuouth luid Scariwroutfh. In der
erxteren 8tadt wivde die pinzc jmiehtvolle .Uarinqirtnncnacle zerrtfirt. Die Well«i npielten. wit- ein
doriifrer Beriehf wi^'t. mit den jrmllen (^uartersteinen mul tonnenscluveren lUiK ken von Mauerwerk
FulShall.. Da« Mtvn-Hwiuiner staute zufileieh <len Flui» G arest) aiy_^an, dall ein ^rolitM" Teil «U-r
Stadt Iiis zum crvitcn Sltx'kwerk hinauf unter Wa>wer gesetzt war. Überall aah man Möbel, \Va>i;en.
FäMcr und alle Arten von Hausgeräten in dem Wasaer treiben, und die von Furcht erfüllen Kin-
wohner des unter WttMer gesetzten Stadtteiles flikhteten durch die Fenaler anf Boote nmdh den
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b>ibt-r ^>legpnrn ^Ui<ltldk'ii. In 2^-arborough Mtid von «i«-r KKKi Fuß langen schöneu Mole mit
üiniii bn-itfu I^omenmlrnwc-pc und Pavillon, die cinoii der Hauptnnzi»'hunp*p>«nkt»' di«^os l)olipbten

.Srhadttirtis Kildcl«-. mir ciwa HkiFuI! stehen ;:>'}ilirl»'ii. Tioi/ (I'T -i.irkin I'j-eiikMii-triikriMii «iiitli-

iIct franz»' lU-st nuxlerjcerihscn uml lii-gt jotzl auf ilnn .Mif ir^-unnnlt' iM^/ralM ii. In einem aiuieren

bdirbtm Badeort, Lowestoft, herm-hfe |u;leiclifall« eine frwHe Ubeix-hwenuniiiifr. In Uroadatain». dem
Liehlinpuiiifojithalt v(»n Charles Diekens. MehUin die Fhit iilicr die Fuß hohen KlipiH'n und riß*

öncn IVil derwÜK'u mit iler dort naeh Westpite fühn'nden 8tniße fort. In WiUton on the Xaze,
wo die Siv K-hon ein jrnilks Stiiek l-tuuli's mit der Kirelie uml dem Kirchhof uiiil einif^cn Kannen
irqg(Ciii)ült hat, ist aueh Ix-i dem AnHtiimien der Flut ein weiterer Teil iler Klippen eingieelüizt.

Ohcnll wunlen aueh kleineif Sehiffe und BadcniaHehinen sowie Kioskn, S^itzbänke. und vran aidi

^vnsf auf (ieni SiniiHle l>efaiid. fortgeriss4 !i. Kifreiili< hmveise sind Ix-i ditsem ftirehtharen mul un-
tmurletcti Sturin und der eindrinjrentieii Flut kaum ir)iend«eli he Meiiselieidelx^n verloren p'>ran>ren.

£a jnl' :iii< h. soweit liislier {•'st^estelh werden kann, von den Fis<herflotten.

BrÜMfLi 7. Januar, tkit gta^teni abend wütet wieder ein hefti^^T Sturm. Im Amielkanal
hemrht hoher Seemnir. Neue ünliUe werden befürchtet.

ITeliroland. 7. .T:mnar. Seit der letzten Nacht wütete hier ein i)rkaii:ntip r Xnrdweststnnn

mit Huehflut. l>ie Ljuidun>;slinieki ist größtenteils wcgge»elUugen, auch die Ihm»- hat whr gehtteu.

Kr Postdampfer i^ilvuna^ l>liei> d<-^ Sturmes halber hier. Ein eehirer havarierter Dampfer pinerte
tbrn Uelgolaiid mit Kurs nach der Elbe.

Beobachtungea von Dämmerungserscheinungen, angestellt auf See.

Von Dr. Jahaama MtUnv Oberlehrer in Elsfleth.

Die schönen Dftromeningserscheinungen, die sich in den letzten Jahren
wieder gezeigt haben, wenn auch nicht in so glänzender Weise wie naeh dem
Ausbruch des Krakatoa, veranlnRten iiiieh, wäiireiid einer fast einjährigen

Seerei.se an Burd des Schulschiffes -Herzogin Sophie Charlotte« einige Beob-
achtungen über ihren Zusammenhang mit der Tiefe der Sonne unter der Kimm
anzustellen, da .sich hieraus Schlüsse auf die Höhe der Luftschichten liehen
lassen, in denen die Ursache dieser ei^r(»ntüniliclion LichterscheiniinLron zu

suchen ist. Im Anschluii hieran machte ich einige Beobachtungen über die

sogenannte bürgerliche und astronomische DSmmerung, hauptsachlich um fcst-

nutellen, ob ein Zusamnienhan;^ ti>it der geogrnphisciK'n Breite bemerkbar
wiire. Selir bedauere ich, daH icli niclit im Besitze der wichtigsten nieteoro-

lo^'iscben Instrumente war, die bei den Beobachtiuigen von Däuimerungs-
phänomenen immer mitbenutzt werden sollten, z. B. eines Feuchtigkeitsmessers,
eines Spektroskops zur Reobachtung der Regenl)änder im Siu ktiinn u. a. m.
Leider wiir«le der größte Teil meiner Zeit durch meine rJei iifspflichten und
durch andere Beobachtungen, über die ich an dieser Stelle und in den
»Astronomischen Nachrichten« noch berichten werde oder schon berichtet

liabe^ so in Anspruch genonmien, daß das über die Dämmerungserscheinungen
gesammelte Material nur sehr o^ering ist. Ich ver<)ffentliche es aber trotzdem,

nicht nur, da es als Ergänzung zu anderen Beobachtungen benutzt werden
könnte, sondern hauptsächlich, um Seeleute zu ähnlichen Beobachtungen, die
so leicht anzustellen sind, anzuregen. Wertvoll können Beobachtungen aua
allen Breiten sein, besf)nders aber solche aus den Tropen, in denen die meteorO>
logischen Institute dünner gesät sind als bei uns.

Meine Aufmerksamkeit wandte sich besonders dem Purpurlichte zu, das
>ich in den letzten Jahren während der Dämmerung wieder besonders stark
;:f>zeigt hat. Ich behalte di<' Bezeichnung »Purpurlicht bei, die sich in der
meteorologischen Literatur festgesetzt hat, mache aber solche Beobachter, die

lieh bisher wenig mit den Dämmerungsfarben befaßt haben, darauf aufmerksam,
diB ontor der Bezeichnung des Purpurlichtes nicht jenes brennende Rot zu
Verstehen ist, rlas sich sehr bald nach Sonnenuntergang im Westen zeigt,

sondern ein zartes Rosa von größerer Ausdehnuni:, das zunächst in der Höhe
zwischen ungefähr 10' und 40 über dem Horizont auftritt und etwa eine

^Ticrtalstonde nach Sonnenuntergang am auffallendsten ist.

Wahrend der ganzen Dauer meiner Reise, vom Sommer 1903 bis zum
Frühjahr 1904, spielte sich die Erscheinung immer in der gleichen Weise
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ab. Etwa eine bis zwei Minuten nach dma Verschwinden des Oberrandes
der Sonnt», der übrigens sein- oft, alur nicht immer, im letzten Moment den
viel erwähnten <,Mnhu'n Strahl /.t'i«i(e, hig auf dem Horizont ein heller Streif,

der sicli rings uui den Hinintei herumzog, im Werten leuchtend gelbrot und
im Norden und Süden mattgrau oder leicht gelblich war und im Osten in
einen etwa 2 ' breiten purpurnen Streifen überging. Dieser Purpurstreif im
Osten wai- duroh eine ungefjihr 1'^, breite blaugrüne Zone vom Horizont
geschieden. Über diesem rings um den Horizont herumlaufenden, im Westen
am hellsten leuchtenden Streifen erhob sich dort, wo die Sonne untergegangen
war, ein goldiger Glanz, der allmählich in einen sehr hellen, weiBblauen, bis
zur Höhe von etwa 20' aufragenden Kreis üV)ergiiiLr. An diesen Kr«^is

schlössen sich nach beiden Seiten hin gelbgrüne, lange, sehr spitzwinklige

Dreiecke an, die mit der Spitze und einer det Langseiten auf äem Horizont
ruhten. Aus untenstehender Skizze ist die Lage dieser Dreiecke gegen den
hellen, weißblauen, runden Fleck und die Klnini ersichtlich. Nach einiiren

Minuten erschien die erste Andeutung einer zwischen ungefähr 10 und 40 -

Höhe liegenden Purpurkuppel im Westen, die von der jetzt mehr ins Gelb*
braune spielenden Farbe des Horizontes durch eine blasse, blaugrüne Farbe
getrennt war, wälireiid sich auf beiden Seiten der Kup])el ein helles, himmel-
blaues Feld bis ungefähr zum Nord- und Südpunkte des Horizontes ausdehnte.
Der Purpur im Osten war inzwischen matter geworden und höher gestiegen,
und der Himmel unter ihm hatte eine stum])fe, blaugraue Farbe angenommen,
die etwas heller war, als die ebenfalls stiiniiif«', dunkelblaue, fast blausehwarze
des übrigen Hinunels. Während nun die Tiefe der Sonne unter dem Horizont

von ;! bis 5 anwuchs, verschwand der Purpur im Osten und nia<'hie einer

matten, bis etwa 22 Höhe aufragenden Gegendämmerung l'latz, die als

schmaler Streif den ganzen Horizont entlanglief. Gleichzeitig wurden die
Pnrj)urkuppel im Westen, deren intensiverer Kern von etwa 1") Breite sieh

leuchtend aus der im Maximum etwa 70 breiten matteren l'ur|)urfarbe

heraushob, und die blaugrünen Töne zwischen Purpm'kuppel und Horizont
und im Nordoi und Süden leuchtender und frischer. Je tiefer sieh nun die
Purpurku])]»'! zum IIojMZtmt hinabsenkte, um so flacher wurde iln'»' Wölbung,
bis sie nur noclj wie eine i)Iankonvexe Linse auf dem H«>rizont ruhte, und
um so leuchtender wurde das fahle (leibbraun des Westhorizontes, während
im Osten unter einem helleren Graublau graue Töne mit einem Stich ins
Braune auftraten. Als der erste l*urj)urschein völlig verschwand, lag an seiner

Stelle ein blaüblaues, nach rechts und links hin in hinnnelblaue Töne über-
gehendes Feld und darunter ein gelbrotes, etwa 4 bis 5 hohes Segment über
dem westlichen Horizont. Die Sonne stand dann im Mittel G'/j^ unter dem
Horiz<int. Ein zweites Purpurlicht, das nicht so hell war wie das erste,

erschien meist bei einer Tiefe der Sonne von T' bis 8 unter dem Horizont.
Zwischen ihm und den gelbroten Horizontfarben zeigten sich blasse, matt-
blaue Farben. Ein himmelblaues Feld, das sich fast immer seitwärts an die
Puri)ui-ku])pel uinl die darunter liegemlen hlal5blauen Fai-ben anschloß, war
merkwürdigerweise immer nur nach einer Seite hin ausgedehnt, während sich

nach der andern Seite hin eine bräunliche Trübung erstreckte. Leider habe
ich nur drei schriftliche Aufzeichnungen über die Lage dieser bräunlichen
Trübung geinacht. Sie lag zwischen dem West- und Südpunkte des IhnMzontes
am 25. Juli auf 42 N-Br., zwischen dem West- und Nordpunkte am S.März
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II S-Br. uiul zwischen dem Ost- und Südpunkte des Horizontes morgeiiB

^ 10. März auf 7 ^ S-Br. Vielleicht verdient auch diese Eracheinuiig weitere
«achtung.

. Die gewöhnliche Dämmerung verläuft fast immer fihnlichi wie die hier
'^^'irichenen Phänomene. Zu den bei klarer Luft regehnftßig zu beob-

'l^'hrvuU'n Erscliciiiiiiifjen jL^eluirt vor allcni die helle weiRblaue oder weiße
A'reiäliücüe im Werten kurz nacli Sunneiiuntergang mit den anschließenden,
in der Skizze angedeuteten Drcdeeken und die beiden sogenannten Purpur-
kuppeln. Auch diese, deren Farbe eher einem zartw Rosa gleicht, als (Umu,

was man in breiteren Volksschichten unter Purpur versteht, j)fU'iren sich dem
aufmerksamen Beobachter zunächst als kreisrunde Scheiben darzustellen, die

nch von einem Gh'unde von noch zarterem Rosa abheben und erst bei größerer
AuiSherung an den Horizont ihre Kreisform verlieren und mit dem umgebenden
Orumlt' verschwimmen. Von den gewohnlichen Diinnnerunj;serseheinunfren unter-

sciieiden sicii die hier beschriebenen Phänomene hauptsächlich nur durch ihre

größere Intensität und vielleicht durch das Auftreten der bräunlichen Trübung
an der einen Seite der zweiten Purpurkuppel,

Ich lasse nun die einzelnen Be<»bachtun<ren fol<^en. Die erste Kolumne
der folgenden Zusammenstellungen gibt das Datum, die zweite die Breite des
Beobachtungsortes, die übrigen den Depreesionswinkel des Sonnenmittelpunktes
bei den am Kopf der Kolunmen verzeichneten Erschein un<ren. Das als erstes

bezeichnete Purpurlicht ist das abends zuerst, mortrens also zuletzt ersciieinende;

die Bemerkungen 'Anfangs und »Ende* beziehen sich ebenfalls auf die Abend-
eneheinungen, müssen also Kr die Morgenbeobachtungen, die durch ein
Sternchen (*) gekennzeichnet sind, umgekehrt werden. Das Entsprechende gilt

für das zweite Puri>urlicht.

Datum
l'.Mi.; iKiM

llrtii.'
Krst er l'ii rpn r Z w«'i 1 er J'ji rpii r

c e 0 0 0

Aug. Ifi. - 4
0 -*

27. —2.'. !.;{

März .'1.
•))

».ti

H. —Ii :w* 13/»

9. —II 3.2* U.2*
10. — K 2.1 «5.4* 1:1.8

10. — 8 2.4» li.S i:>.e»

Mittd 3.2 6.8 7.3 14.3

Folgende Übersicht zeigt die Resultate früherer Beobachter^) und die
«anigen:

Jahr
Krstt r riii|»iir Zwcitcf l'ii I |in r

Helle
1

'•^"•'^ BeguMi
tiitiUk-

Helle
finde

Xecker 18.h:i-is:!:

1841— I.SII

18G:i- is<;i

187Ö—1877
1883—1885
1903—1904

1.1

:j.8

3.1

3.2

.'i.S

l.i
,

tu
4.4 , (U)

4.3 1 0.0

4.0 ( Ö.I

-
1

(i.8

({.8

7.3

0

8J\

0

12.7

in.4

11..-I

10.2

14.3

Erlieblich größere Werte für den Depressionswinkel beim Ende dei-

auUtrordenllichen Abendriite findet Haughton-) im Jahre 1883, nämlich
18-22' für Honolulu, 16 51' für Dunsink übservatory, 14° 15' für Kingstown
und 1.5^ 15' für Old Derrig, und Ricco^ im Jahre 1884, nämlich 9.5^ beim
Ende des ersten and 19.5° beim Ende des zweiten Purpurlichtes.

>) Rifgenb«eli, MeteoroloKMche Zatachr., Jahrg. 188I&, pag. 471.
^1 Zcitsrhr. der öt*terr. (ies. f. Metecnologie XIX, pag. 349.

Ebenda, XX, pag. 2(XK

Digitized by Google



58 Anmden «kr Hytlm^phie und Maritunoi Meteorokigie, Fdmuir 1006.

Für den Dopressionswinkel der Sonne beim Verselnvindon der letzten

Spur himmelblauer Farbe am Himmel ergeben meine Beobachtungen sehr nahe
übereinstimmend den Wert 11.5 '.

Um das Ende der Abenddinunerun^ zu hestinunen, beobachtete ich drei

versclneden(» Phänomene. Teh notiert«' die Zeiten erstens beim Unleserlich-

werden von niittelfjrolier Bleifederschrift, zweiten.s beim Unleserlichwerden

von mittelgroßer Tintenschrift und drittens beim Verschwinden des letzten

hellen Dammerun^sstreifens am Horizont. Selbstverstindlich benutzte idi

immer diej^elben Schriftproben bei der Beobachtunj;.

Die folgende Tafel gibt den I>epressionswinkel der Sonne bei diesen drei

I'liünomenen.

r.M
I HI

o
1 '

1

10. (5
'

1(1.7

11. C.

10.2* :

10.2*

lo.ü

10.6

0

.\npiist '27.

UkUiber H'..

< J'

21.

November 6.

Deaember i'.

März

- !

o

-III

11

9.2-

s.i'

8. (

9^

1K.4

* lt. —11 Hl.tl

Mittel Kl.:»
i

1 :..')

Die Aniraben der Kohiinnon I und II beziehen sieh also auf die s<»-

LTcnannti' bürgerliche, die der Kolumne III auf die sogenannte astronomische
Düinnierung.

Hellmann') fand durch Beobachtungen in Spanien, daß der Depressions»
•vvinkel <h'r Sonne beim Ende der astronomischen Dämmerung mit waehsendei'

Feuchtigkeit abnähme, zwiseiien 15 15' und 1!) .17' variierte und m<)rgens

größer wäre als abends. Die in der ^Meteorologischen Zeitschrift (Jahrg. 1902

pag. 386) veröffentlichten, auf der Bergstemwarte in Arequipa in etwa 2600 m
Höhe und in Vineocaya in 4400 m Höhe angestellten Beobachtungen, für die

ich den Depressionswinkel der Sonne berechnet habe, zei<j:en jedoch trotz der

sehr trockenen Luft, die in jenen Gegenden herrscht, einen Depressionswinkel
von 17^ bis 18° beim Ende der astronomischen D&mmerong.

Die großen Abweicliungen, die die Resultate verschiedener Beobachter
zeigen, lind die wahrscheinlich zum großen Teil auf neclinunir der Ver-

schiedenheit der Luftfeuchtigkeit, der geographischen Breite und der Höhe
über dem Meere zu setzen sind, lassen es als sehr wünschenswert erscheinen,

daß auch diese Phänomene auf Schiffen, di»' auf großen Reisen durch ver-

schiedene Breiten kommen, genauer beobachlet w<'rden. Insonderheit könnten
sich die deutschen Schulschiffe der Handelsmarine, die in Offizieren, Lehrern
und Ärzten geeignete Beobachter an Bord haben, durch Beobachtung dieser
Erscheinungen, genaue Notierung der entsprechenden Zeiten und gleichzeitiges

Bestimmen von Barometerstand, Temperatur und relativer Fetuditigkeit sehr
verdient inachen. Vielleicht könnten auch Vergleichungen der Dämmerungs-
farben mit denen des Spektrums und spektroskopische Beobachtung der so-

genannten Regenbänder im Sonnenspektrum von Nutzen eein. Vielleicht bieten
die Regenl)!inder ein bes^seres Mitte! zur Bestimmung der Feuchtigkeit in

höheren Luftschichten, als die Ablesungen eines Psychrometers, das auf See
inmier ziemlich hohe Angaben liefern wird.

>} ZeitHclur. d. iwicrr. Gcm. für MetcutvK)ij;ic XIX, |Nig. 57.
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Die russischen hydrographischen Forschungen im Nürdlichen Eis-

meere Im Jahre 1903.

X«ch dem Bericht des Oberot F. J)rlidieiik«.'|

Die An^ben der russischen hydrographischen Expedition nach dem
nördlichen Eismeere^) bestanden für das Jahr 1903 in der toilwoisen Neu-
vprnios?iin;r «Ics Fahrwassors der Dwina-Mündun.i:, Fortt'otzunjr dor Vci-inossuny

der Orluwöchen Bänke im Weilien Meere, Vermessung der Indiga-Buclit und
des Indiink-Flussee, üntersnehunfr der Ztifehrten znm Kap Medinsky Saworot,
sowie Vermessung: der Karischen Sti-aHe, der Ostküste der Halbinsel Jafanal

und der Weißen Insel. Falls jcdooli die Kai-ischc Straße diii-rh Eis fzesdilossen

sein sollte, war die weitere Vermessung der Straße Matotschkin Scharr (No-

waja Senilja) und des Fahrwassers nördlich von den Guljajew-BSnken (Pet-

schora-Mündung) in Aussicht genommen. Die Vermessung der Karischen
Stralle, der Hstküste von Jalmal, der Weißen Insel und der Straße Matotsch-
kin Scharr konnte jedoch wegen Eises nicht ausgeführt werden. Leiter der
Expedition war Oberst F. Drishenko, Führer des Expeditionsdampfers ^Pach-
tanow« der KapitSn IL Ranges Stndnitzky.

Vemessungitarbeiten in der Dwina. Der Frühling setzte im Jahn
früher als gewöhnlich ein, so daß das Eis in der Dwina schon am 11. A\)vi\

aufging. Die Vermessuugsai'beiten in der Dwina, die das Fahrwasser vom
Sfidende der Insel Brewennik bis zum Nordende der Insel Tschajatschy und
die Strecke von der Südgrenze des städtischen Fahrwassers bis zur Bahn-
station umfaßten, konnten daher sdion am Mai begonnen worden und
H-urden am 31. Mai beendet. Fegelbeobachtuugun wurden bei der Insel Bre-

vennik ausgeführt. Die Vermessung der Orlowsehen BSnke, zu der der
Dampfer Leutnant Owtsyn« zugezogen wurde, konnte auch in diesem Jahre
wegen ungünstigen Wetters und Maschinenschadens des Dampfers Leutnant
Owtsyn« nicht vollendet werden. Beide Schiffe liefen am 17. Juni wieder
in Archangel ein.

Vermefwong &»r Indfga-Bncht und des ladiga-Flnsses wurde vom Dampfer
»Paehtussow« am 28. Juni begonnen und am 23. Juli beendet. Die Indiga-
Bucht ist nur gegen Winde von WSW über W bis N nicht geschiitzt. Die
Tiefe beträgt auf der Verbindungslinie der beiden Einfahrtshuken, der Kaps
Bannin und Swjatoi Noss, lOL bis IB^j^ m und nimmt nach dem Innern der
Bucht allmählich ab. Die Insel Tinionet's, die 10 Sm südaüdwestlich vom Kap
Swjatoi Noss liegt und eine natürliclie 10 Sm weit sichtbare Landmarke
bildet, liut nur an der Nordseite in weniger als 3 Kblg Entfernung Riffe.

Die Wassertiefe auf der Barre, die sich in der Sudostecke d«r Indiga-Bucht
befindet, beträgt ungefähr bei IIo< hwnsser 4 m, während das Fahrwasser ü])er

die Barre in den Indiga-Fluli 4 m Ix'i Nie diM^rwasser liat. Im Flusse selbst

innerhalb der Barre befinden sich vor allen Winden gut geschützte Anker-
l^tce mit 5 bis 9 m Wasser, Grund Schlick. Weiter flußaufwärts beträgt
die Wassertiefe nur noch 8 m. Der Flui? wurd<' l)is 40 W«M st oberhalb der
Barre untersucht. Da der Tidenhub in der Indiga-Mündun^r 1,.') bis 2,7 m
beträgt, können bei Hochwasser Dampfer bis 0,5 m Tiefgang in den Fluß
einlaufen, sobald das Fahrwasser betonnt oder durch Leitmarken kenntlich
gemacht ist. Die Erschließung des Indiga-Flusses für die Schiffahrt ist be-

sonders für die llolzverschiffung von Wichtigkeif, die hishei" auf dei- Petschora

mit gi'olk;n Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Fetschora-Barre hat bei

') rwporpai^H<iecEia pa6oTu n CiBepHOMii .Ie;ioBHTOiii> Oseaat n 19')3 roAy- Mon^koi

•) Vgl. »Ann. d. Hydr. etc.« 1903, 8. 402.
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Niedrigwasser nur 2,7 m Wasstr, und der Tidenhub beträgt dort 0,:^ bis 0,9 m,

so daü Seodainpfer aulierliall» der Mündung ankern und dort das Holz laden

müssen, das in Leichtern oder Fluiden fluüabwärts gebracht wird. Dazu
kommt noch die gefährliche 40 Sra lange Fahrt durch den seichten Petschora
Liinan, die bei dem vidlach unsichtigen Wetter nur unter kundiger and «it-

sohlossener Führung nusirofülirt werden kann, trotzdem die Vermessungs-

arbeiten im Jahre 1902 schon die größten Schwierigkeiten des Fahrwassera
beseitigt haben. Das Haupthindernte für die Fahrt im Petschora Limas
bildet jedoch das Eis» das die Schiffahrtszeit sehr verkürzt. Der Indiga-Fluß
dagegen wird wegen seiner sudlicheren und westlicheren Lage früher eisfrei,

die breite Mündungsbucht bietet für die Eiusteuerung keine Schwierigkeit,

und die Schiffe können auf den Ankerpifttzen innerhalb der Barre geeehütst

laden. IN besteht auch der Plan, durch eine Eisenbahn den schiffbaren Teil

des Indiga-Flusses mit dem Dorf*- oksina an der Petschora zu verbinden und
so seine liedtaitung noch zu lieben.

Itezeielinung der I'losttkija Kosichki. Auf der Fahrt von der Indiga*

Mündung, die am 23. Juli verlassen wurde, nach der Karischen Straße wurde
eine Bake auf dem Ostende der Plosskija Koschki (Sandbänke vor der Süd-

küste der Insel Kolgujew) errichtet. Diese Bake ist sehr nützlich, da man
vom Osten kommend die schmale Bank w^en der ungleichmäßigen Tiefen

von 27 bis 36 m auf einer Strecke von 20 Sm östlich davon nicht anlöten

kann. Von Kolgujew lief der Dam]ifer Pachtussow nach (Um- Petsdiora-

Bucht, wo die Vermessung der Guljajew-Bänke ergänzt und die y m-Linie an
der Seeseite der östlichen dieser Biiüce bestimmt wurde.

Vemessnng der Kfiste beim Kap He^sky Saworot. Da die Karische
Straße durch dichtes Eis gesperrt war, lief der Expeditionsdarapfer längs der
Westgronze des Packeises an der Westküste von Nowaja Sendja nach Norden,
um in die Straße Matotschkin Scharr einzudringen. Diese war jedoch durch
Eis ebenfalls unzugänglich, und man konnte sieh ihr nur auf 25 Sm Ent-
fernung iiäliern. Auif dem Rückwege nach Süden wurden Lotungen und hydro-
logisclie Beobachtungen') ausgefüln-t. Da der Zugang zur Karischen Stralie

noch immer gesperrt war, wurde eine Strandaufnahme der Küstenstrecke
zwischen d^ Insel Pesjakow und dem Kap Medinsky Saworot vov^enommen.
Lotungen längs dieser Küstenstrecke ergaben in H/.^ bis 3 Sm Entfernung
11 bis l:i m. Die Wassertiefe in l'/jSni Abstand von» Kap wurde zu 9 m
gefunden. Der Ankerplatz im Schutze des Kaps und einiger trockenfallender

Sandbänke ist bei Niedrigwasser für Schiffe bis 4 m Tiefgang zugfingli<di.

Gleichzeitig wurde ein neuer Zugang nach der Jugor-StraHe zwischen dem
Ka]) und der Insel Maly Seienets aufgefunden, der besonders daim von
Kutzen ist, wenn der Weg nördlich von der Insel Matwejew durch . Eis
gesperrt ist.

Venneitsaiig des Anker|>latsee In der lijamtschina-Hucht. Nachdem am 2H.

August die Vermessung drr Dyrowata-Bucht an der Westküste <lei- Insel Wai-
gatsch ergänzt worden war, wurde mit der Vermessung des nördlichen Teiles

der Ljamtoohina-Bucht (Südwestküste von Waigatsch) begonnen, wo guter
Ankerplatz auf 7,9 m nah(> bei einer kleinen Insel gefunden wurde. Die Bucht
ist nur geg»'n Südostwinde ungeschützt und bildet einen guten Zufhuhtsort
mit gleichmäßiger Tide von 9 bis 11 m. Nur auf der Breite der nördlichen
Einfahrtshuk nahe an der Ostküste der Bucht liegen zwei blinde Klippen
mit 0,6 m Wassel , die bei Seegang branden. Einlaufend muI5 nuin sich näher
an der Westseite halten. Am G.September wurde die Ruckreise nach Ar-
changel angetreten.

MereopoJoiHHccsiH ii ru.ipojora4ecKiji Ha6jiii>Aeuiii iipou iiieAcuuu^ jIiumi 11)03 ro^a »kcw*

imfi» Giaepmo Jwnmn Oiess«. Haunsie IiaaiHO rBApuri>a<i>HWcnro yupajuesis. 1904 r.
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Die russischen hydrographischen Arbeiten im Stillen Ozean.

Nach dem Bericht des Obcr»t M. bchdauko.')

Die ersten russisohon liydrojLrraphisehon Forsdnint^pn in Rußlands
Interessengebiet im Stillen O/akiu hojjnnnon im Jahre 171!> unter der Re'rieriini,''

Peters des Großen. Sie bezweckten die Lösung der Frage, ob Amerika mit

Aaieii sasammenbinge. Die Anreiniiig duu hatte Peter I. wShrend Beines

Aufmthalts in Holland durch dortige Gelehrte und auch durch die fran-

zösische Akademie erhalten, die ihn baten eine Expedition zu diosoni Zwecke
auszurüsten. Äußere Kriege und innere Umwälzungen hielten ihn lange von
dem geplanten Unternehmen ab, dessen Endziel schon längst durch den
kühnen Kasaken Deschnew erreicht war, ohne daß allerdings jemand davon
noch wußte.

Deschnew, nach dem die Ostspitze Asiens benannt ist, hatte schon im
Jahre 1654 in einem primitiven Fahrzeuge als erster das Ostende Asiens um-
^<:ch und war durch die Bering-StraHe gokonnnen, die erst 80 Jahre spiter
Von Bering wiedergefunden wurde. Der Bericht Deschnews über seine

Entdeckung an die russische Regierung wurde nicht beachtet, und niemand
bekümmerte sieh nm die Erforschung der Strafie und die Weiterverfolgung
der wichtigen Entdeckung. Erst bei der Kunde von der zweiten Entdeckung
der Straße durch Bering kam der Bericht wieder ans Tageslicht.

Im Jahre 1719 entsandte Peter I. die Geodäten Jewreinow und
Laschin nach dem Osten, die über Land nach Ochotsk reisten und von dort
nach Kamt8<^atka übersetzten. Längs der Kurilen nach Süden fahrend, kamen
sie bis zur sechsten Durchfahrt, wo sie ankerten und spätHi- wieder den Rück-
veg antraten, ohne den eigentlichen Zweck ihrer Reise erreicht zu haben,
ha Jahre 17iS2 überreichte Jewreinow Peter L eine Beschreibung seiner
Reise und eine Karte der Kurilen.

Dieser erste Mißerfolg seines Untcrni'hniens entnuititrte Peter I. nicht;
er sandte im Jahre 1725 eine neue Expedition unter Führung des berühmten
Seefahrers Kapitän Bering aus. Diese, die >Erste Kamtschatka-Expedition«
genannt, loste ihre Aufgabe und stellte das Vorhandensein <>iiier Durchfahrt
twischen Asien und Amerika fest. Bering umsteu<*i-t<' von Süden konimond
die Ostspitze Asiens und drang durch die nach ihm benannte Straße bis zum
Kap Serdze Kamen nach Westen vor, kam aber nicht bis zur amerikanischen
Koste. Um bis zu dieser vorzudring<Mi und zur Erforschung des unbekannten
Meeres ö.stlich von den Kurilen wurde eine zweite gröHoro Expedition wieder
unter seiner Führung ausgerüstet. Diese Expedition bildete nur einen Teil

I) rR.tpor])ait>H«aüa paAmi n Boenraion oieaaft c» 1896 no 1904 roji«, Monkoi Sbomik
1901, lieft >J bin 11.
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der (Iroßon Nördlichen Expedition , die unter der Ke^Merunf,' der Kaiserin

Anna Joauowna im Jaliro 1734 ausgerüstet wurde und ein groUartiges

Unterroluneii darstellte. Sie bestand fast 10 Jahre» von 1734 bis 1743 und steht

wohl in ihrem Umfange und in dem ijleiehzeiti«?en Zusammenarbeiten ihrer

einzelnen Teile in der Geschichte der ^geographischen Forschung einzig da.

Sie bewältigte eine Riesenarbeit, die Vermessung der ganzen NurdJcüste von
Aden, und bestfitigte das Vorhandensein der Diirchfahrt zwischen AsiMi und
Amerika.

Bei der Ausrüstung dieser großen Exi)edition war der leitende Gedanke,
den kürzesten Seeweg vom Weißen Meere nach Kamtschatka, d. h. die nord-
östliche Durchfahrt, zu suchen und gleichzeitig ihre Nordgrenze genau zu
bestimmen. Der von Hering entworfene Plan zur Ausführung dieses Unter-
nehmens wurde von der Kaiserin Anna genehmigt und ohne Rücksicht auf
die Kosten und nnt der größten Umsicht ausgeführt. Von vier verschiedenen
Punkten, aus den Mfindungen der Flüsse Dwina, Ob, Jenissei und Lena liefen

je zwei Schiffe aus, um im Notfalle einander zu helfen und zu unterstützen.

An dieser Expedition nahmen teil: Malygin und Skuratow, Owtsyn und
Minin, Prontschistschew und Tjeljuskin, Lasinius und die Brüder
Laptew. Der fünfte Teil der Expedition unter Führung von Bering selbst,

der gleichzeitig Leiter des ganzen rnternehmens war, lief von Ochotsk aus.

Trotz der schwierigen Verhältnis.se nuichte dieser Teil der Exjiedition viele

wichtige Entdeckungen im Ochotskischen und Bering-Meer, nahm aber ein
trauriges Ende durch Scheitern des Expeditionsschittes und den Tod Beringe
auf der nach ihm benannten Tnsel.

Im Jahre 1743 vermaß Leutnant Chmelewski die Küste des Ochotski-
schen Meeres. In 1764 wurde eine neue Expedition von vier Schiffen aus-
gerüstet zur Vermessung der Aleuten, die durch Bering und russische
Fischer entdeckt worden waren. Diese Expedition unter Führung der Kai)it!in('

Krinitsyn und Lewaschew lief im Oktober 176ti von Ochotsk aus und
arbeitete bis 1769; sie lieferte Karten und eine Beschreibung der Inseln. Im
Jahre 1768 nahm Leutnant Sind die Küste von Kamtschatka bis zur l>ering-

StralU» auf. In 1785 wurde eine Expedition unter Leitung »Iis Ka{>itän-

leutuautö Billings ziu' Erforschung der Nordostküste von Sibirien gebildet.

Billings lief 1788 von Nischne-Kolymsk aus mit der Absicht, durch
die Bering-Straße den StUlen Ozean zu erreichen, muBte aber wegen Eises
umkehren und konnte erst in 1790 von Petropawlowsk aus seine Arbeit he-

ginnen. £r fuhr längs der Aleuten bis zur amerikanischen Küste und kehrte
nach Aufnahme der Inseln Unalasehlra und Kadjak nach Kamtschatka zurück.
Im folgenden Jahre 1791 lief Billings aus ()< Imtsk aus, drang bis zur
Bering-Strafle vor, die er aber durch Eis gisc hlcLssen fand, landete an der
Küste und reiste über Land nach Nischne-Kolymsk.

Von 1789 bis 1793 erforschte Billings Reisegefährte, Kapitin Saryt-
schew, einen großen Teil des Ochotsk isdien Meeres, die Aliuten und die
Käste Amerikas his zur Insel Kajak bei der Mjednaja-Miuulung.

Gleichzeitig erforschte Kapitän Fomiu die Uda-Mündung und die Küste
von dort nach Osten bis zur chinesischen Qroize und nach Nordosten bis zur
Aldona-Mfindung.

Darauf ruhten die russischen Forschungen bis zum Jahre 1829, in dem
Leutnant Kosmin im Auftrage der Kussiscb-Amerikanischen Co. die Er-
forschung der SchantaMnseln begann. Nach der Beendigung dieser Arbeit
in 1830 folgte wieder eine lang(> Pause bis 1850, wo eine Expedition unter
Führung von Newelski zur Erforschung der Anun-nu'indung ausgerüstet
wurde. Ncwelski hatte im Gegensatz zu La Perouse (1787), Broughton
(1797) und Krusenstem (iHOf)) die Ansicht vertreten, daß Sachalin eine IdmI
wäre imd dies auch im Jahre 1849 durch seine Untersuchungen bestätigt ge>
funden. Die Amurexpi'dition unter Xewelski arbeitete (] Jahre von 1850
bis 1855 und erforschte in dieser Zeit auüer dem Anmr und vielen seiner
Nebenflfisse auch den Amur Liman und den Tatarensund und suchte den Ort
für den neuen Hafen Nikolajewsk aus. Die Arbeiten dieser Expedition zu-
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samnien mit den von T.a Perouse sind ^n^indlegeBd für die Karton des
Amur Linian gewesen, die bis 1898 jj^ilti^,' waren.

In 1854 vei*mal5 Kapitänleutnant Unkowski, Kommandant der Fregatte

•Pdlada«, die Osticüste von Korea' bis zur rassischen Qrense und zeichneto

die bis heute allgemein benutzte Kai'te dieser Gegend. Von 1862 bis 1866
war die aus drei Sohiffen liestehende EIxpedition des Obeist Habkin mit der

Vermessung der russischen Küste von der koreanischen Grenze nach I^iorden

bis zum Kap Liohatsohew besch&ltigt In 1666 wurde Leutnant Staritsici
{Der jetzige Kontreadmiral) zur Ausführung hydi'ographischer Arbeiten im
Stillen Ozean kommandiert. Während seiner fünfjährigen Tätigkeit befaßte

er sich besonders mit der astronomischen Ortsbestimmung der Hauptpunkte
rar Herstellung der Seekarten und legte durch seine Llngenbestimmungen
(ItT Haui^ihäfen Japans, des Ochotskischen und dnes Teils des Hering-Meeres
den (h-und für weitere hydrographische Arbeiten. Außerdem wurden mag-
netische Beobachtungen an 20 Stationen von ihm angestellt, 5 Ankerplätze
bd Sachalin wurden angenommen und eine 100 Sm lange Strecke an der
Westküste von Sachalin wurde vermessen. Auf Staritski folgte 1873 Leutnant
Jelagin und auf diesen Leutnant Onatse wil seh, die beide die astro-

noioischen Oi'tsbestimmungen an der russischen Küste fortsetzten. Von 1876,

ab Leutnant Onatsewitsch als Kommandant des Klipperschiffe »Wsadnik« im
Bering-Meer weilte, wurden die hydrographischen Arbeiten im Stillen Ozean
von Leutnant (jetzigem Oenerabnajor) Baron Maydell fortgeführt bis 1880.

Während dieser Zeit wurden auch viele meteorologische, hydrologische und
Strombeobachtungen ausgef&hrt.

Waren die bislu r <<:enannton hydrographischen Arbeite von besonders
dazu aus'j'erüsteten KxiM ilitionen oder einzelnen Personen ausgeführt worden,
SU beteiligten sich vom Anfang des vorigen Jahrhunderts an auch die auf

Weltreisen ausgesandten Schiffe daran, von denen in der Zeit von 1803 bis

1848 im ganzen M solche Reisen machten. Von diesen Schiffen waren 21

Krip^'sschiff(>, wahn-ml die übi'iLr<'n mit einer ATisiiuliine der lUissisch-Anieri-

kanischen Co. gehörten. Die ersten russischen Schiffe auf ^\'elt reisen waren
»Nadjeschda«, Kapitänleutnant Krusenstern und »Newa«, Kapitänleutnant
LiBjanski. Weitw sind an dieser Stelle zunächst Golownin und Kotzebue
zu nennen. Der erster« verinaH mit der Slcxtp Diana in 1811 die Kurilen,

wobei er in japanische Gefangenschaft geriet; der letztere machte in den
Jahren von 1815 bis 1818 mit der Brigg -Rurik« verschiedene Entdeckungen
and erforschte die Bering-Straßc. Von 1817 bis 1819 machte Gk>lownin seine
zweite Reise mit der Sloop Kamtschatka«. Von 18H) bis 1H21 führte

ßellingsh ausen seine berüiimte Fahrt nach dem südlichen Eismeer und den
P'dynesischen Inseln aus. Von 1823 bis 1826 machte Kapitän Kotzebue mit
•ier Sloop «Predprijatie« seine zweite Reise. Von 1826 bis 1828 folgte die
Reise des Barons Wrangel mit dem Transportschiff Krotki und von 1826
bi^ 1829 sammelte Lütke mit der Sloop »Senjawin« eine groüe Menge iiydro-

graphischen Materials.

Als von 1857 an beständig russische Kriegsschiffe in Ostasimi waren
und ein Geschwader dort stationiert wurde, beschäftigten sich viele von diesen

Schiffen mit Vermessungsari)eiten, alle ohne Ausnahme mit meteorologischen
and hydrologischen Beobachtungen. In der Reihe dieser Schiffe ist besonders
<he Korvette »Vitfas«, Kommandant Kapitfin L Ranges Makarow, su nennen,
'l'^-'sen Arbeiten während der Zeit von 1886 bis 1889 rühmlichst bekannt sind.

In iH'jr» nahm Makarow mit dem Flaggschiff Imperator Nikolai I . Ver-
messungen der Küste vom Kap Poworotny bis zur Wladimir-Bucht vor und
fertigte eine neue Karte dieser Küstenstrecke an.

Von den russischen Handelsschiffskapitanen beteiligten sich ebenfalls
^it'Ie nach Möglichkeit an den hydrographischen Arbeiten im Stillen Ozean
ttnd besonders an der Berichtigung und Vervollständigung der Karten der
OstkOste von Kamtschatka.

Auch das Kriegsministt riuin \var bei den Vermossungsarbeiten in den
nusiaehen ostasiatischen Besitzungen beteiligt. Außer den beiden bereits ge-
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nannton Goodaton Jowreinow und Liischin, dio in 1722 die erste Karte der
Kurilen herstellten, wurden in 1745 die Geodäten Jurlow und I'sehakow mit
der Vermessung der Westküste von Kamtschatka beauftragt. In 1859 folgte

Kapitän Jelez mit der Vermessung der Kfiste von der Wladimir-Bucht bis
zur Plastun-Bucht. In 1866 und 1867 vermaß Hauptmann Bjelkin die West-
küste von Sachalin von Dui bis zum Kap Krilon und weiter bis nach Korsa-
kowsk. Endlich in 1875 erfolgte anter Leitung des Oberst Bolschew die
topographische Aufoabme d«r Küste von der Plastnn-Bucht bis zur De
Castries-Buclit.

Die nach den letzteren Vermessungen hergestellten Karten waren jedoch
wegen Mangels einer genügenden Anzahl trigonometrischer Punkte ungenau,
so daß sie nachträglich von der Ende 1897 ausgerüsteten hydrographischen
Expedition berichtigt werden nmfUen.

Mit der Verlegung des Kriegshafens von Nikolajewsk nach Wladiwostok
in 1872 und der darauf in der Bucht Peters des Großen schnell zunehmenden
Schiffahrt machte sich bald ein Mangel an genauen Karten dieser Gegend
sowie überhaupt an der ganzen russischen Küste bis zum Berint.'-M*'<'i- fühlbar.

In 188Ü wurde daher von der hydrographischen Abteilung des russischen Marine-
ministeriums eine genaue Vermessung der Küsten des russischen Stillen Ozean-
Gebiets unter Leitung des Kapt. Stenin eingeleitet, der seine Arbeit mit der
Vermessimg der Buflit Peters des Großen begann. Erst im Jahre 1897 konnte
die Karte dieser Bucht herausgegeben werden. Um die Vermessung der übrigen
Gegenden zu beschleunigen, die in der bisherigen Weise mit vorhergehender
genauer Triangulation noch Jahrzehnte geihtun-t hätte, wurde in 1897 die
VeruK^ssunirstätigkeit anders organisiert. Von der genauen Trian<:ulation im
Anfange der Vermessungsarbeiten sollte in Zukunft abgesehen werden. Man
wollte lAeh mit den zur Herstellung genauer Karten notwendigen astronomisch
bestimmten trigonometrischen Punkten begnügen. Topographische Aufnahmen
und Seevermessungen mit Honten sollten auf Ankerplätze, Buchten, Küstenriffe
und wichtige Landspitzen beschränkt werden.

Ende 1897 wurde eine besondere Expedition unter Leitung des Obetrst
Dschanko zur Vernu ssuiiL: des russischen Gebietes im Stillen Ozean gel)ildet.

Zunächst war als Aufgabe der Expedition nur die Heschaffuuir «Icr nötig:en

Grundlagen zur Herausgabe ncuei' Karten für den Teil des Japanischen Meeres
von der Bucht Peters des Gh-oßen bis zum Ausgang in das Ochotskisehe Meer
vorgesehen. Mit der Besitzeriiroifung der Kwantung-Halbinsel jedoch und der
nahe gelegenen Inseln am 1'). März 18518 erweiterte sieh das Arbeitsfeld (U>r

Expedition beträchtlich, da der Ersatz der vortiandeneu ungenauen Karten
dieses Gebietes durch neue eine Neurermessung desselben erfwderlich machte.
Im Jahre 1898 arbeitete die Expedition ausschließlich im Amur Liman zur
Herstellung' einer genauen Karte des Sachalin-Falirwassers. In 1899 wurden
die Ostküste der Kwantung-Halbinsel und die Inseln in der Nähe nach Osten
bis zur Jabi-Mündung vermessen. Im folgenden Jahre wurden die Arbeiten
im Gelben Meere fortgesetzt und au(5erdeui im Tataren-Sund an der Küste
von der Plastun-Bucht bis zur De Castries- l?ucht trigonometrische Punkte
bestimmt, um die ungenaue Karte dieser Gegend zu berichtigen. In <^ien

folgenden Jahren bis 1904 wurde nur in d<ea Gewissem der Halbinsel Kwantang
gearbeitet, sowohl an der Ost seit e als auch an der Westseite dieser Halbinsel.
Während der ganzen Dauer der Expedition von 1898 bis 1904 wurden Strom-
und Pegelbeobachtungen ausgeführt, Küstenansichten gezeichnet und photo-
graphisch aufgenommen, magnetische, meteorologische und hydrologische
Beobachtungen angestellt. Außerdem wurden noch Segelanweisungen für das
Sachalin-Fahrwasser und für die Jalu-Mündung aufgestellt und nach Möglichkeit
Versuche mit dem Sterneckschen Pendel gemacht.

Die Ergebnisse der astronomischen und magnetischen Beobachtnng-en
der Expedition sind im Nov^berheft des Morskoi Sbornik (1904) ver-
öffentlicht. Von den letzteren sind nachstehend eine Anzaiil für die wichtigsten
Punkte gegeben.
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490 1.7' 140 15.4' 3i: i . « l.V

42« 45.2' 133^ 4. .5' 00 8. « .-)8^ 8'

52« 40.9^ 141« 15.6' 9. C (HP 44'
42« 52.1' 132« 41.4' 1. 10. « 58^ 12'
43^ 7.2' 13F .54 .(i' 26. 4. 1899 :>s^ 49'

30 2 3.9' 123^^ 0.0' 5. 8. 55- 31'

38^ 48.4' 12F 14.0' II. tt. 31'

37« 17.3' 122« 30.5' 6. 1900 550 45'

»0 14a' 122« 31.9' & « 550 50'

Mißwmuug
Wert

*) »O^Hd« ht Ber wie im
Afli. 1 Hjdr. etfln IM, Haft IL

«aimdiaiiKdi ein l^ifauigiiiatiompunlEt.

3
Digitized by Google



66 Annaloi dar Bydvognvliie w»l WwitinMn IfMeoralogit, Februar 1906.

BttObacliLuugtiurt N-Br. 0-L«.
Tag der Bcob-

achtang
IfikliuMioa

JTOn AjLDlIr

lllr« 1 1 IlRUBiniMilHU • • •

38^ 4Ö.9' 121«» 13.5' 2a. ö. 1901
39° 17.3' 1220 30.7' 23. fi. .).)

At^hton • * • * 38'' 59.8' 121° 18.1' 12. 7). < ,Uf^ .».)

39^ 1.2' 121' 7)4.7' 5. 8. « .). » 4«

390 3.©' 1230 9.5' 8. 7.

390 32.9' 1230 2.1' SO. 7. 190S 550 IM'
.TS- 47.:!' 12F 1 J.r 21. !l. 'iT- 1

4'
. ' 1-1

Insel Tsrhant«yiKlo .... ;{M 1.7' 122 4:5.«)' <l. 7». ."»7.^ 2<i'

Bahnhof Wafaudjaml . . . 3«.)- :i7.4' 122 2i\ Kl. 7)»i- 2.')'

390 3.(K 123- 9.5' m. ». 1908 050 29'

H«rizoiitallntonMitilt 1H9H hin i9o:i. l.«il*lyiilit>jlll>t.*i k.11 1 41

1

I It M l/A IUI «1 1111*1 II>II4IV«

0. H
43=* 43.7' 130° 1G.7' ». 6. 18S8

254' 140» 525* 29. 6. « 9 91PRSJSlvCw

Nibolajcwsk K.(V 140C 44.S' 4. d .
9 Ol 10

ImperaJor-IIttfen 1.7' 141» 1.'..4' :{|. t .

Wnmgcl-Bucht 42 4 "..2' i:?;? 4..V 22. 8. 9 RÖ7U
42- 02.1' 132- 41.4' iöi 9. «DOCH/
430 72' I8I0 54.8' SS. 4. im» e.QOl (

'I*hnriitnn-Blicht 39^ 3.9' 123^ o.r.' 7>. K.

Iiist'l 1 )atjichknM:luuido . . . 39° i7.:r 122- :io..-.' 32. 7». 1900 9 Ava* ".

IIS 4t).!»' 121 !:{.'.' 30. 7». 1901 9 U 1 "-iv

Insel DatflchADschaiido . . . 390 17.3' 122- 3Ü.7' 23. ti. c

37» 3.0' 123» a • . c

Signal Ellice 1.2' 121- 7.4.7' 7i. S. 9 V!<t<>0

Insel IMiantsyndo .... 31»- 1.9' 122 4:{.()' U. 7». 1J*02 { (
>>>'>

t>.l

Sigaü Bnrcber 39^ 2fi.9' 12;! :;.(C :!. 2.s7f,:t

Bahnhof Wabadjanii . . .

38" 47.3' 121- 14.1' 17. 9. «. 2.9158
30» 37.4' 122» 0.0' 2a la 2.8S94

122" 3.3' 4. IMS 2.9IW
Thonitou-Bucht 39 = :w 123- 9--)' 9. « 2.9039

Die magnetischen Beobachtungen stimmen im allgemeinen mit den An*
gaben der magnetischen Karten der Seewarte im Atlas zum Segelhandbuch
des Stillen Ozeans und mit den Brit. Karten Nr. 1700 imd 1701 überein. Nur
am Kup ülympiada an der Küste dets >Tartarischen Golfs« (46^ 15.2' M-Br.,

188*^ 6.1' 0-Lg.) wurde eine kleine Abweichung in der Mißweisung gefunden,
statt 7° oder 772° West 9 74** West J. Herrmann.

Die Deviation und deren Kompensation,

geometriüich dar^^cstellt und analysiert auf (irnnd den inagnetittchen Kraftfeldes.

Von F* Laaffer, k. u. k. linienüchüfaleutoant, NautUdchrer der Marine-Akademie in Flame.

I. BinMtoiig.

Viele Zweige der Wissenschaft haben im Laufe ihrer Entwicklung, ihres

Ausbaues die Art der Auffassung und der Untersuchung gewechselt; meist

sind solche Vorgänge, durch den Hang am Althergebrachten verzögert, uui'

ganz albnfthlich vor sich gegangen; wohl nur selten erfolgte ein solcher uber-
gang sprungweise.

Die exakten Untersuchungen basierten z. B. im -Vltertum fast aus-

schließlich auf geometrischen Beweisen, später wurde jedoch das Zahleurechuen
durch Logaritlmien und trigonometrische Funktionen derart erlelditartr dafi

die Geometrie in- den Hintergrund gedrSngt wurde; erst neuerer Zeit hat
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man die vielen Vorteile der zeichnerischen Darstellung in der praktischen
Anwendung wiedererkannt und wendet sie überall dort an, wo an die

ChHumigkeit des Resultates keine allzu hoh«n Aoforderangen gestellt werden.
Der Vorteil der graphischen Methoden liegt In der Übersichtlichkeit und
Sclinelli<rkeit (lei" Konstruktion, welche Fehler insbesondere dann ausschließt,

weun zahlreiche Phasen einer Folge von zusammengehörigen Erscheinui^en
Torli^en und eine Analyse deradben auasafohren ist In der Deviationslelire
treffen alle notwendigen Voraussetzungen au; die graphische Untersuchung
bringt also bt»stiinmt g^roße Vorteile.

Die Lehre vom Magnetismus basierte einst nur auf dem Begriffe der
Magnetpole, welche im grundl^enden ünterrioiite auch heute noch Anwendung
finden. Die Wissensohaft hat für viele Zwecke die Pole unbequem befunden
und stellt die Wirkun<r mafjnetischer Kräfte graphisch durch Kraftlinien dar.

Die Deviationslehre bedarf einer übersichtlichen Darstellung magnetischer
Krifte; dies ist mit Hilfe von Kraftlinien recht gut möglich. (Die Elektro-
toehnik ersetzt bereits die Kraftlinien durch Kraftröhren, den Kraftfluß, doch
kann deren Einführiinjü: der Deviationslohre kaum von wesentlichem Nutzen sein.)

Theorie und Praxis der Deviation und ihrer Kompensation zeigen auch
«Inen allmählichen Obergang von den grundlegenden, vorwiegend mathe-
natisehen Untersuchungen Poissons zu graphischmi Methoden, wobei jedoch
letztere norli niclit vollständig durchdringen konnten, da scheinbar ein un-
günstiger Weg eingeschlagen worden war, indem die neun positiven und
neun negativen Typen weicher Eisenmassen nach Poisson beibehalten blieben;

18 geometrische Konstruktionen sind ebensowenig zu übersehen wie die
Brq>rOnglicb»» TiiathematiHohe Formel.

Die Analyse auf Grund der graphischen Darstellung einer Toilersohoinung
findet sich in der einschlägigen Literatur mehrfach vor, eine einheitliche
graphische Ldsung der DeviationqBrobleme auf elementarem Wege scheint
jedoch noch nicht versucht worden zu sein.

über die geometrische Darstellung obiger Probleme vei-öffentlichte der
Verfasser dieses eine Abhandlung in den Mitteilungen aus dem Gebiete des
Seewesens — Pola«, deren wesentlicher Inhalt in teilweise geftnderter Form
unterWeglassnng der mathematischen Beweise im folgenden wi^ergegeben wird.

TT j^UipamaiiiMi«

Jeder Magnet übt auf Eisenmassen KrSfte aus, deren Bereich das Feld
des Magnets genannt wird. Ideale gewichtslose und frei bewegliche Partikel
von Nordniagnetismus beschreiben in diesem Felde L'esolilossene Bahnen,
Kraftlinien, deren Richtung die jeweilige Lage der wirksamen magnetischen
Kraft angibt, Feldrichtung. Zahlreiche Kraftlinien geben ein anschauliches
Bild des Verlaufes sämtlicher vorhandenen Kräfte und sind daher zur graphische
Darstellung der Feldrichtung besonders geeignet.

Die Anzahl der Kraftlinien wird derart gewühlt, daß auf die Flächen-
eniheit «nes auf die Linien senkrecht«! Querschnittes ebenso viele entfallen,

ih die Maßzahl der jeweiligen Kraft im gewählten Einheitensysteme ausmacht.
{Einer Felddiohte der Erde von z. B. 0,5 absoluten Einiieiten gleich 5 Gausa-
£inheiten entspricht eine halbe Kraftlinie pro cm-, auf die magnetische
Einheit wird'< eine Kraft von 0,5 dyn =^ 0,5 mg ausgeübt.) Die Zahl der
Kraftlinien ist daher das jeweilige Maß der Feldstirke und ebenso wie die
PeMrichtung Veränderungen unterworfen.

In einiger Entfei'uung vom hervorrufenden Magnete werden Feldrichtung
and Stärke innerhalb relativ beschränkter Räume unveränderlich, die l&aft-
linien verlaufen in gleichen Abstanden voneinander geradlinig und parallel,

das Feld ist homogen. Diese Annahme kann l)ezüglich des Erdfeldes auf
den Raum ausgedehnt werden, weichen das größte Schiff einnimmt; gut
aasammengestellte Kompaßrosen sind derart aufgebaut, dafi das Schiffsfeld im
Bereiche der Rosenmagnete gleichfalls als homogen angesehen w^erden kann.

Die einfachste Form eines magnetischen Feldes ergibt sich für einen
Stahistab von kleinem Querschnitte, welcher genau in seiner Längsrichtung

2*
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kräftig magnetisiert wurde. Ein solches Magnetfeld kann, wie jedes Lehrbuch
der Physik zeigt, auf einem Blatt Papf«r mit Hilfe fdnen Eisöifeiliehts ohne
weiteres siditber gemacht werden.

Zwei oder luehi'ere Felder, welche an einem Punkte
zusammentreffen, sind nach den Hegeln des Kräfteparalle;lo-

gramms bezw. Kraftecks zu vereinigen und die Resultierende
wieder in Form eines Feldes darzustellen. Ein honiopenef:,

aufwärts gerichtetes Feld Fj (Fig. 1) treffe mit einem
schwächeren zusammen, so ergibt deren Vereinigung, d. h.

die der gleichbenannten Kräfte, die Resultierende R und daraus
auch das resultierende Feld. Werden die beiden überflüssigen

(punktierten) Seiten des Parallelogramms weggelassen, so

erübrigt das Kraftedi, von welchem in Hinknnll rorwiegend
Gebrauch gemacht wh*d.

Bringt man einen relativ sehr kleinen Ma<rnet in das

Feld eines anderen, eine Kompaürobe in das Erdfeld, so trachtet

ersterer eine derartige Lage einiimduneii, daB die KrafÜinien-
zahl in sdoMn Inntk h das mögUohe Maximvm srreidit. Dies
trifft zu, wenn die Magnetiaierungsrichtiinfr, die magnetische

Achse des kleinen Magnets mit der Feldrichtung zusammenfällt, oder doch
den kleinstmöglichen Winkel einsehliefit Ähnliches gilt auch von einem
ursprünglich unmagnetischen Elsenkörper, welcher t r-t durch das Eindringen
von Kraftlinien in sein Inneres ina^'nctische Eipenschafii'ii annimmt, Induktion.
Hierbei wird das ursprüngliche uuigebende Feld durchweg verändert, vor-

wiegend aber geschwieht, und zwar durch Entsiehen jener Kraftlinien, welche
in den Eisenkörper eingedrungen sind. Die Feldyarinderungen, welche Eisen-

massen abgesehen von ihrem eigenen Mafjnetismus im umfrchmdcn Felde

hervorrufen, ausgeschieden und gesondert durch Kraftlinien dargestellt, bilden

das induzierte Feld der betreffenden Eisenmassen; dieses kann innerhalb der
engen Grenzen der Starke des induzierenden Erdfeldes in der nautischen Praxis
letiterem stets direkt proportional gesetzt werden.

Jede Eisenmasse besitzt im allgemeinen eine gewisse Induktionsfähigkeit,

deren GrOBe y<m der QualitSt wesentlich abhängig, immerhin nennenswerte
Betrage nicht unterschreitet. Von diesem induzierten Magnetismus bleibt

nacli dem Aufhören der Ursache stets nur ein Teil erhalten, dessen Oröl^e

jedoch von erheblichen Werten praktisch auf Null herabsinken kann. In

der Praxis treten der induzierte Magnetismus gleichwie obiger remanenter,
subpermanenter Teil stets in den gleichen EisenteUen^im ^^e.samten mechanisch
und magnetisch eng verbundenen Schiffskörper unpetrennt auf, nur die Theorie

ttetuat die einzelnen Bestandteile zur leichteren Ergründung der Gesetze;

itteales gehärtetes Eisen ist der ausschlieBliche Triger von subpermanoiteni,

ideales weiches Eisen von induziertem Ma<:netismus.

Der gesamte Schiffskörper nimmt während des Hains subpermanenten
Magnetismus an, besitzt also ein individuelles, iimerhalb kürzerer Zeiträume
unveränderliches Feld, welches im groBen und ganxen dem firüher erwähnten
Felde eines Magnetstabes Shnelt Auf Kriegsschiffen kommen später zahlreiche

gehartete Eisenmassen hinzu, welche von ihrer Bearbeitunpsperiode her
Magnetismus mitbringen und das ursprüngliche regelmäßige Schtffsfeld örtlich

stören; an einzelnen Stellen, besonders in der Umgebung gepanzerter Kommando-
türme, kann hierdurch der ursprünglich vorhandene Zusammenhang zwischen
Baukurs und Richtung des subpermanenten Schiffsfeldes zerstört werden.

Am Kompaß-Aufstellungsorte treffen stets drei magnetische Felder
zusammen:

1. Das Erdfeld,

2. das induzierte Feld des Schiffes,

3. das subpermaneute Feld des Schiffes.

Vermöge seiner mechanischen Konstruktion wirken auf den KompaB
stets nur die jewdligeii Horizontal-Komponenten obiger magnetischer Felder,

und worden selbe vorerst für das aufrecht schwimmende Schiff ermittelt und
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in ihrer Wirkun§r vereinigt Die Reenltierende heifit hierbei die Richtkraft
des Kompasses, der Winkel zwischen ihrer Richtung, dem Kompaß-Meridian
und dem magnetischen Meridian die Deviation. Aus einer g^raphischen Dar-
stellung kann die Richtkraft in jedem beliebigen Einheiten-System mittels

ones ICaBstabes gemessen, die Deviation mit Hilfe eines gutem Transporteurs,
oder einer Kompaß-Rose aus Papiw ermittelt worden.

Das induzierte Feld des Schiffes ist Ton der Richtung des induzierenden
Ff-ldes wesentlich ahhän{;i«j: und soll vorerst für drei Hauptstellungen für
einen normal auf Deck installierten Konipaß untersucht werden.

1. Das Schilf im Kurse Nord am magnetischen Äquator, die Total-

intensität der Erde gemde naeh vorne gerichtet; das induzierte Feld hat an-
nähernd die entgegengesetzte Richtung (Pig. 2 S. 70), schwächt also das Erdfeld.

2. Das Schiff im Kurse Ost am magnetischen Ä(H!ator, die Total-

Intensität horizontal quer nach Backbord gerichtet, das induzierte Feld hat auch
iner annibemd die entgegengesetzte Richtung (Fig. 3 S. 70) und ist wegen des
größeren, von Kraftlinien durcbsetzbaren Quersc^ttes erheblieh stirker ahi

du längsinduzierte Feld.

:J. Das Schiff am magnetischen Nordpol, die Total-Intensität wirkt
gerade nach unten, das induzierte Feld ist meist auch nach unten gerichtet,

ctirkt das Erdfeld, kann aber in der Nähe der Schlote und eisernen Masten

Tabelle L

Kraftquelle
GraphijBt'lio

Darstt'llunp
Begtimmurmantücke

{

Komponenten

•
•

•

Tatal*Inleo8it. T
Inklination W
luagn. Kun f

\ ertik. Int \ = T sin ö
Horiz. Int. H=T«» ©
LängH-Koinp.L H ooe ^
Qpter. « Q=—Heinf

J

Tutal Kmft Tp
Inldiiiation i'

S(<Bd.>>K1iikel o'

Vertik. Komp.Vp=Tp uio i'

Horis. € HpasTi>oaBif

lüngB « Lp=Hpoosa'
Quer « Qp= Hp8in«i'

TnUkalf Induktion

(all<> Krftfte

Totai-Knrft vV
Inldimtk»

St-Bd.-Wiiikel tf'

Vertikjil-Komp.

V, . V ^ V m\ i" . V
Uorizontal-Koiup.

(all«- Krlin«"

II rrepertimuü)

Total-Knift

— |.L= lllcfwf

Inklination

BogirinlMl /«

Vertikal-Korap.

— Vj L - 1 sin i • Hcwf
Uorizoiital-Kump.

— ntjL«— looai.Hcoef

({WT-Indiktiott

(•OeErUle
H mtertknO

0 Total-Kroft

(] • Q = qH sin f

rnkliiiation i,

Querwinkd v

Vertikal-Konip.

V3 il =-- <| sin i • H -in C"

Horizoiital-Komp.

_ n »3 Q = q ooe i •H ain

Für mittschiffs aufgestellte Kompasse werden meist

ii. ^* und « gkidk NvlL i"»90o.
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erheblich von der vertikalen Richtung abvtidien (Fig. 4). F&r ndWuMtb
aufgesttillto Kompasse wird obiges Fehl wegen der Symmetrie beider Bord-
seiten kaum aufi der Kielebene abweiclion. i

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

Die nach obigen drei liauptrichtungen induzierten Felder sowie auch
das subpermanente nnd das Erdfeld werden nach Größe and Richtung fest-

gelegt und nach Bedarf in Komponenten zerlegt, SO wie es in der vorstehenden
Tabelle I übersichtlich zusammengeätellt ist.

TDL BldilkMifli und Safvittltoii bsl Mift'wdilAUi flkdiiflli»

Die längs- und querschilfs induzierten Felder des Schiffes sind der

Horixontal-Komponente H des Erdfeldes direkt proportional; wird H als

Krafteinheit angenommen, so worden die Maßzahlen obiger magnetischer Felder
unveränderliche, votn Schiffsorte unabhängige Größen. Weiter sind dieselben

dem Sinus bezw. Kosinus des magnetischen Kurses proportional, unterliegen

dahw harmonischen Schwankungen. Setst man die Horizontal-Komponenten
m,, . L und ra, Q für zahlreiche Kurse graphisch zusammen (Fig. 5), so erhält

man als Diagramm der horizontal induzierten Kraft P eine Ellipse in all-

gemeiner Lage.

F^ 9. Flg. 6.

Diese elliptisch verlaufende Kraft wird nun in zwei konstante gleich-

förmig rotierende Komponenten, wie folgt, zerlegt. Nimmt man zwei beliebige

Ki'äfte c und m, welche (Fig. 6) mit einer festen Kiclitung die Ausgangswinkel

Ol und 2 «2 einschließen^ und läßt beide mit gleicher, aber entgegengesetiter

Geschwindigkeit rotieren, so beschreibt der Endpunkt der 2. Kraft eine Ellipse^

die resultierende Kraft verläuft ellijttisch, kann also mit der horizontalen

induzierten Kraft P gleich gesetzt werden. Vier Resultierende, welche den
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lürtfUagwi Qaeh je 90^ Drehung entsprechen 1, 2, 3, 4 (Fig. 6), bilden konju-

jrierte Duroliniosser, aus welchen sich die Achsen der Elli{)SHn und die T.ü^^en

der rotierenden Kräfte, wie folgt, ergeben; macht man O 2' gleich und senk-

reeht xu O 2 (oder O 4) und halbiert die Grade 1 2' in A, so ist O A c die

eia«^ AI BS m zweite rotierende Kraft, die Halbachsen der Ellipse sind
»ÄC+in, h — c ni. Entsprochen die obigen Kräfte den Kardinalkursen,

so ergibt sich für den magnetischen Kurs Nord jede Kraft in ihrer Grund-
stellung c unter dem Winkel m unter dem Winkel 2 a«. Wie der Figur
entnommen werden kann, rotiert o bei einwn KurBweohsel über steuerbord

Ueh links, ni jedoch nach rechts.

Das Erdfeld rotiert im Schiffe bei obigem Kurswechsel auch nach links,

hat also zur Kraft c eine feste Lage, die Kraft m hingegen dreht gegen das
Erdfeld doppelt so schnell wie iler Kurs, da beidf ^'c^eneiiiander mit der
Geschwindigkeit des Kursweelisels drehen. Das Erdfeld H schließt mit der

Bii|grichtung den mag. Kurs ^ ein (Fig. 7), die Kraft c denselben Winkelj ver-

mehrt tun den Ausgangswert a^, welches aiieh der Winkel zwischen H und e ^
ist; die Kraft m liegt um den Winkel ^ -\- 2 rechts vom Buge, schließt also

mit H den Winkel 2 (c + « , ) ein. Letztere Kraft beschreibt hierbei einen Kreis,

welcher bei einem Kurswechsel durch alle Kurse N-O-S-W-N zweimal voU-
Btindig durchlaufen wird. Der Mittelpunkt des Kreises liegt stets derart, daß
die Riohtkräfte geschwächt werden, der Mittelwert derselben OB - - Rm darf
nicht zu klein sein und wii-d gewöhnlich in Einheiten von 11 gemessen
i' = Rm : H. Im übrigen erleidet die Richtkraft periodische Schwankungen,
deren Terlaof in Fig. 8 zusammengestellt ist

Fig. 7. FSg. a

IMe Deviation hat, wie der Zeichnung entnommen werden kann, den
Mittelwert tJ, = A, um welchen die übrigen Werte gleichmäßig verteilt li^en.
Dem Kurse Xord entspricht eine Lage unter dem Ausgangswinkel 2 a^i hat
also die Gleichung

i«A4-Mbdii2(a,4.n
und besteht aus dem konstanten Teile A und dem quadrantalen Hh ; aufgelöst
ergibt sich

d = A 4- ^Ib ("o« 2 a, nn 2 -{- Mh üiu 2 o, cos 2 ^
Hb OOS 2 a, s D und Ab sin 2 a, = E fowtKi

aboMh » KD« + E», tg2a, = E:D
gibt die gebrineliliche Niherungsform

«J = A4-DMn2{'-fE vm 2

(leren 2. Teil regelmäßige, der S. unr^elmäßige Quadrantaldeviation ge-
nannt wird.
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(Genau ist an Stelle von 2 (a, + O der Wert 2 + ^ + fl*
zu setzen,

der Winkel B^O, Fig. 7.)

Die horteontal« Komponente dee Tertikai indiuierte« Feldet ist der
Größe nach vom Kurse unabhängig und schließt immer den Winkel a" mit
der Kielrichtiuii,'^ «^in. Als Kräftedia^ramm ergibt .sich die Fig. 9; OA — H • Z'

ist das geschwächte Erdfeld, AK — m^V obige Ki-aft unter ihrem Steuerbord-
winkel ci?'. Für einen beliebigen magnetieohoi Kurs muB sie noeb am dessen
Winkelwert ^ nach rechts gedreht werden, das Diagramm für alle Kurse ist

also gleichfalls ein Kreis, welcher jedoch bei einer vo11»mi Drehun«; nur ein-

mal beschi'ieben wird. H = 1 gesetzt, wird die rotierende Kraft V : H
= tg ihre Wirkungen sind also unter sonst gleicben YerhUtnissen der
trigonom. Tangente der Inklination direkt proportional; sie yerschwinden
am magnetischen Äquator und haben beiderseits desselben verschiedenes
Zeichen.

Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

Die Richtkraft erleidet, wie in der Fig. 10 zusaniinongestollt ist, Schwan-
kungen um den mittleren Wert Rm, ohne jedoch diesen im Mittel zu ver-
ändern.

Die Deviation ist vom Winkel ACO=örH-f — ^ = 0" + ^ abhängig
und folgt der Gleichung:

6 = Mv sin (a" - ^"l.

Die horizontale Komponente des subperinanenten Feldes Hp, gleichfalls

vom Kurse unabhängig, zeigt analoge Wirkungen, an Stelle von m|V tritt

Up, an Stelle von a" der Stcuorbordwinkel der subpermanenten Kräfte a'.

Für H ^ 1 ist das Maß der Kraft Up : H dem Erdfelde verkehrt proportional;
gleiches gilt auch für alle W'irkungen.

Vereinigt man die vertikal biduzierten und die subpermanenten Kräfte,

welche sich an einem Orte duroh nichts in ihrer Wirkung unt» rs* lieiden, d. Ii.

auch nicht trennen lassen zu einer Hosulf icnMidcii P unter lUiii Sti'uorl)ord-

winkel a (Fig. 11), so folgt die Sunune dieser semizirkuläi'en Deviationen der
Gleichung:

« » P lin (a 4- £0-

Aufgelöst ergibt sich die fibliche Form
4 B P cfiK o sin i;' -j P sin a 000 ^
J as H sin 4- *MS f
P — 1 H- ~ C^ tjr a = C : R

Beide besprochenen Teile voreinigt, geben die übliche Käherungsgleichung
der Deviation.

< = A+ PMn(a+ f') + Mh9ii»2(a, -]-;')

« = A+ Bnn^-fCc<w^-}-Dflin2£'4-£<»«2f'.
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Ans den vorliegendea Zeiehnongen kann auch ohne weiteres die genaue
Deriationsgleichung herausgelesen werden; seien die richtkraftindernden
Komponenten JitJ^t t die den^iationaenieugendMi z^, x,, so ist für

Rai = 1

•«' = rÄ)-
ZV. EinfluB einer Lageänderung des Schiffes.

^ur Untersuchung des Einflusses, welchen Lageänderuugen auf das
Schiffsfeld ausfiben, mlkMen vorerst die vertikalen Krifte eingeschaltet werden;
die Kräftediagranime werden räumliche Fliehen.

Die Betrachtnntron zu Fii^. 5 jrelten ursprünglich für horizontal indu-

zierte Ki'äfte bei einer Drehung um eine vertikale Achse; das resultierende

dlipüsche Kräftediagramm mit der Yertikalinduktion vereinigt, ergibt als

raumli litvs Diagramm einen Kegel, dem nunmehr als Kraftoinlieit die Total-

intensität T zugrunde gelegt wird. Bei abnehmender Inklination wird die

Basis breiter, die Höhe kleiner, der Kegel also flacher; für zahlreiche Orte
ergibt sich daher ein System von Kegeln mit parallelen elliptischen Grund»
flachen (Flg. 12).

Fig. 12. Fig 13.

Da bezüglich der Form des Schiffes, des induzierten Eisenkörpers im
allgemeinen, keinerlei Voraussetzungen gemacht werden, ergibt sich für jede

beliebige Ebene dasselbe Ergebnis, wenn nur das Schiff um eine Achse senk-
recht darauf gedreht wird, ein System elliptischer Kegel. Die Grundflächen
vor.schiedener Systeme müssen sich stets gegenseitig schneiden, bilden eine

Fläche, welche wegen der allseitig elliptischen Schnitte nur ein Ellipsoid in

allgemeiner Lage sein kann. Die schon früher angeführten Hauptinduktions-
kräfte 1, q und V bilden dessen konjugierte Durchmesser; die Bestinimungs-
winliel ihrer Richtungen sind meist verschwindend klein, ausgenommen i",

können also praktisch vernachlässigt werden. Zui' Erleichterung der Unter-
suchung wird weiter angenommen, daß i'' = 90*^ gemacht wurde, hierdurch
stehen 1, q und v senkrecht aufeinander, sind die drei Halbachsen des
Ellipsoides (Fig. 13), wobei die Längsindnktion 1 stets kleiner als die (^uer-

induktion q ist. Sämtliche Induktionskegel werden gerade und schrumpfen an den
magnetischen Polen zu den Halbachsen + v zusammen; am magnetischen

uiyiu^cü üy Google
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Äquator verflacht sioh der Kegel zu tiner horiioiitaleii Ebene B. Der untere
des Ellipsoides «rilt meist für ma^^notisohe Nord-, der obere für majirne-

tische Südbreiten ; induzierende Totnlintensität beschreibt gleichzeitig auch
analoge Kegel, aber mit kreisförmiger Basis K.

Der induzierende K^l K (Fig. 13) dreht sich bei einer Krftngnng nach
Steuerbord in die Lage K, und verändert hierbei den induzierten Kraft-
kegel e, welcher in der entj^efrengesetzten Rieljtun«; nach e, ausweicht, da die

Neigung der induzierten und induzierenden Kraft sich stets im gleichen Sinne
ändert Die Basiecdlipse «^leidet aufier einer Drehung ihrer Ebem noch
wesentlich eine Verschiebung nach Luv, einerseits um den Betrag oo\ h«>
rührend von der Drehuntr des EUipsoides mit dem Schiffe, anderseits um oo.
durch Verschieben der Kegelbasis im Ellipsoid. Zur Ausschaltung der un-
wirksamen vertikalen Kirfi^ auf eine horisontale Ebene projiziert (Fig. 14),

erhält man e, die Basisellipse in ihrer ursprünglichen Lage, e, aber hei
gekränztem Sdiiffo. Da bei kleinen Neigungswinkeln beide Ellijjsen kongruent
sein werden, kann man, wie die Figur zeigt, die gesamte Ki'äfteänderuug
unabhängig vom Kurse als das Hinzutreten einer neuen Querkraft deuten,
deren Größe mit der Neigung wächst und innerhalb «iger Grenzen derselben
proportional g(>setzt werden kann. Genau genommen, folgt dieser Teil des
Krängungsfehlers den Gesetzen der horizontal induzierten Deviation, erreicht

also schon bei 45^ Neigung sein Maximum und würde bei 90 Neigung wieder
verschwinden; dieser Umstand wird jedoch in der Praxis, welche nur kleine
I&ängungen berücksichtigt, nicht weiter beachtet.

Am magnetischen Ä((nator erleidet die induzierte Ellipse E (PMg. 13)
nur eine Drehung Ej, die Krängungskraft verschwindet für kleine Neigungen.
Für zunehmende Inklinationen nimmt die seitliehe Verschiebung aller Kräfte,
daher auch die Krängungskraft, zu und erreicht am magnetischen Pol ihr
Maxinnnn. Fig. 1:5 umgedreht, gibt die normalen Verhältnisse für die Süd-
Hemisphäre, alle Krängungskräfte wirken nach Lee.

Zu diesen induzierten I&ängungskräften kommt noch der Anteil des
subpermanenten Magnetismus hinzu, dessen Feld im Schiffe bei einer Krängung
einen Kegelmantel beschreibt (Fig. 15), dessen Aelise in die Kielrichtung fällt;

hierbei bleibt die Längskoniponente Lp unverändert, die Querkomponente
Qp wechselt hierbei ihre GrdBe, und zwar tritt, wenn Tp nach abwSrts
gerichtet ist (Bauort auf der Nord-IIemlsphäre), zur ursprünglichen Größe
noch eine stets nacli Luv geriehtete Krängungskraft hinzu, welche bei kleinen
Lageänderungen dem Neigungswinkel de& Schiffes w proportional gesetzt
werden kann. Diese Krängungskraft hat semizirkulären Verlauf bezüglich
der Krängung.

Alle Krängungskräfte addieren sich (in der Regel), wenn das Schiff sich
auf jener Halbkugel der Erde befindet, auf welcher es gebaut wurde; im
Oegenfalle findet ein tcihveiser Ausgleich statt; am magnetischen Atjuator
macht sich nur der unveränderliche subpermanente Teil bemerkbar. Die
Krängungskräfte sind für kleine Neigungswinkel der Krängung w, der in-
duzierte Teil dwselben aufierdem sin S direkt proportional

:

EuiUB.

Kk»v
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IMeie resvltiarende vom Kurse unabhängige Querkraft igt an die Ridit-

knft ansufüg^en,
im Mittel Km = U-Ä ^tcM^Ä

fiir T — 1, Km =^ < « • /l.

Et ergibt eiob also der ^ingungsfeUer ate DeviatiooBänderung Ton
MBiiiirkiiltrer Form

dessen Wert im Kurse Nord bei einem Ghrad Krängung heifit Krängung8<
koeffinent:

Bei Lagenänderung des Schiffes um eine Querachse treten ganz analoge
Erscheinungen auf, wobei an Stelle der Qaerkräfte Längskräfte treten und
sich alle P^iiiktionon dos Kursps um 00 vorschieben. In d<'r Praxis findet

dieser durch Triuiinänderunjj: verursachte und auch bei Staiupfbewegungen
auftretende Fehler keine weitere Berücksiclitigung.

Die Deviation wurde bisher als statisches Problem behandelt, also

tng'enommen, daß das Schiff Kurs, Krängung und Trimm präzise und lan«^e

genug einhält, um die Konipaiirosc vollständig zur RuJie kommen zu lassen,

fai welchem FaUe, von Extremen abgesehen, die Kompensation kdne zwingende
Notwendigkeit wäre. Die einmal bestimmten Deviationen könnten samt der
naTermeidlichen Mißweisung in Rechnung gezogen werden.

Kursschwankungen sind aber, wenn auch inner- Fig. 16i.

halb enger Grenzen, ganz unvermeidUeh, die Roll- und <.(f «•

8tanipn)ewegungen müssen, wenn einmal TOrfaanden, gleich-

fllls mit berücksichtigt werden.

Bei kleinen Kui'sschwankungen zeigt sich, dali bei

nt großer Richtkraft det Kompafi den SchiffB<jh>ehungen

aur teilw^ae folgt, er iat magnetisch träge; Fig. 16 zeigt

dar: DiafH'amm der subpermanenten Kräfte (Steuerbordwinkel
a— ü-, Maximaideviation 30'-') und ergibt für eine Änderung
des magnetischen Kurses von 0 bis 10® eine Schwankung
d«i< Konipaßkurscs von nur 7 ; die Rose wird wegen der
großen Richtkraft die neue Ruhelage zwar rasch einnehmen,
den magnetischen Kurs aber nur ungenau angeben.

Bei kleiner Richtkraft entqnieht ein«* Änd«ning
d(is magnetischoi Kurses von 180 bis 190^ eine Schwankung
de* Komj)aßkurses von 180 bis 199 , also fast um den
doppelten Betrag; die Rose wird aber diese bedeutende
Dr«faang wegen der minimalen Richtkraft nur sehr lang-
•tm auaführen und unverhältnismäßig spit ent zur Ruhe
knmmen, man wird also überhaupt keinen zuverlässi^n-u Schluß auf den
magnetischen Kurs machen können, der Kompaß ist magnetisch unstetig.

Zur Vermeidung dieser ÜbelstSnde, welche einen Kompaß mit großen
Deviationen wegen der nicht direkt wahrnehmbaren zu großen oder zu kleinen
Richtkraft unbrauchbar machen, muß letztere ausgeglichen werden, wobei
gleichzeitig die nennenswerten Deviationsbeträge v(m selbst verschwinden und
dadurch auch das Erreichen des Hauptzweckes erkennen lassen. Ein Kompaß
Biit gleichförmiger Richtkraft, ein kompensierter Kompaß, wird bei Kurs-
wf-r}is> in stets einwandfrei funktionieren, sofern er nur mechanisch richtig
konstruiert ist.

Eine stündige, gleichbleibende Ki'ängung wird in der Regel nur auf
Segelschiffen vorkommen, viel häufiger werden Rollbewegungen ihren Einfluß

') Die duleitenden lietrachtungcn dii»c8 AbtiehnittOB nind wörtlich der diigangs zitiotcn

Attudfamg «m den MUteHoagai »Fola« cntnoniniai.
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auf den KcmipAfi geltend machen. Diese mehr oder minder re^elmäßi<;eii

Oszillationen erzeugen Kräfte, welche mit der gleichen Periode auftauchen,

verschwinden und mit entgegengesetzter Richtung wieder erscheinen; der

Kompuli erhfilt immer neue Impulse, welche die Rose nicht zur Ruhe kommen
lassen. Ihr jeweiliger Bewegungszustand unterliegt natürlich nidit mehr
statischen, sondern dynamischen Oesetzen, deren exakte Untersuchung nicht

gut durchführbar ist. Erfahrungsgemäll werden aber div Schwankungen der

Rose um so lebhafter sein, je mehr sich ihre Schwingungsperiode jener des

Schiffes nShert; da aber die Roaenschwingongen aus mechanisch«! Or&nden
lany:same sein müssen, kann man die Periode nur noch ^n-ößer machen als jene

des Schiffes. Die Unruhe der Kompaßrose bleibt aber zum Teile unter allen

Umständen zurück und verlangt gebieterisch die Aufhebung der wesentlichen

enuraachenden Krifte, also auch des firfingungsfeUera» und swar berrits in

Fällen, bei welchen von einer Kompensation im allgemeinen noch gana gut
abgesehen werden kann.

Ständige Trinunänderungen konunen meist nur in sehr geringer Größe
vor; der hieraus entstehrade Fehler ist auch klein und wird, durch Kompen-
sation des Kringungsfehlers mehr als aufgehoben, überkompensiert. Stampf-

bewe«rungen erfolgen bei seotüohti<ron Schiffen stets viel rascher als die Roll-

bewegungen und sind, im Winkelmuß ausgedrückt, beträchtlich kleiner. Die

auftretenden Krfifte sind daher von vornherein erheblieh kleiner und oszillieren

yiel rascher als die Krän^'ungskrfifte bt-itn Rollen, so daß der wünschenswerte
Asvnchronismus der Perioden von Schiff und Rose schon Yon vomherein
gewälirleistet ist.

Zur Behebung aller störenden Einflüsse, Richtkraftsehwankungen und
Krängungskräfte in erster Linie, muß die Wirkung des Jeweiligen magnetischen
Feldes des Schiffes durch ein gleich starkes, genau entgegengesetzt gerichtetes,

künstlich hervorgerufeueä Feld aufgehoben werden, wobei sich dieses gegen-

Tabelle II.

rfriuaiieiiter Mii^inft

unter dem Komimli
Erzeugtes Feld Enevgte Deviation KoupeneieEte Koetfbcienten

(gubpennaiieiitfT Anteil

von B)

Im Stenerlwrd-

winkel

-i—

'

-Mnn(a-fn
H = +^
mit Uazimal-

Wiilrang für r = dO—

«

Tertlkal

1

nuch Lee

Kp nach Luv pro 1**

Krängung
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seitige Verhältnis durch Kurswechsel nicht -wesontlich ändorn darf; das ^deiolie

ist für Änderungen des Schiffsortes wohl wünschenswert, aber nur umständlich
durchführbar.

Das silbpermanente Feld kannte durch einen einzigen Magnet in all-

gemeiner Lage aufgehoben worden; der einfacheren DurrlifOhrbarkeit wegen
kompensiert man mindestens die Yertikalkomponente Vp für sich durchweinen
Tertikaien Magnet.

Di» exakte Koiiip«iuatioii des indnsierton Feldes «tbxtdiaet «An Indnktkms-
EUlpeoid von gleicher Größe, aber entgegengesetzter Wirkung. Jedes Induktions-
Ellipsoid stärkt aber das Erdfeld nur in einer Hanptrichtung, schwächt es

in den beiden anderen; obige Bedingung ist daher durch einen Körper über-
haupt unerfBllbar. Man begnügt sich, Körper ansubringen, welobe das Mög-
lichste leisten, die Richtkraftschwankungen ausgleichen und die Deviationen
aufheben; hierzu braucht nur die algebraische Differenz der Längs- und
Qncrinduktion vun Schiff und Kuuipensator die gleiche zu sein,

Schiff — 1 — (— q) = — 1^ — (+ Qi) Kompensator,

Nach Airy macht man 1^
— 0, q( 2 ni.

Nach Thomson « « 21j —
(j,, qj i n\-

Letztere wirken also bei gleiciier Induktionsmögiichkeit kräftiger als erstere.

Die wiehtigsten Kompensationsmittel sind in den beistehmideii Tabellen II

and in übersichtUoh lusammengestellt

Tabelle IQ.

KUtper otu

wckhemEisen
Im Schiff

erzeugtes

Feld

Ktifte.

Diifsnunm
Erzeugte Deviation

Kompennerte

Koeffinenten

Kugeln

(üMassai)

MitwSrti

W

s

1

4 ^ - n sin 2

lüclitknitt-

vennelurung

c, « im,
angmihert

+ I>

•

Qnrisafcaie

Stanfen

(Alrj)

seitwArtü

Dona;*

vennehrung

C| =
4-D

Tertikaie

Htanre

(FUnders)

aeUer
(VOtM)

>
Ül

NOTd-HemigphHre vertik. irui.

Anteil von B

Zur Kompensation von E verdrehe man die Quadrantai-Korrektoren um

den Winkel (tg 2 /3 = ^ fSr + E nach rechts, — E nach links, und gebe

denselben die Kraft =^ y + E«.
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Über Höhenprobleme.
Von Xa\TgationH-<>lKTlohper PreaD in Elwfleth.

Die Methode von Marcq St. Hilaire, aiiA der Vergleichung von berechneten

und beobachteten Höhen die Position des Scbiifes zu finden, hat in den
letzten Jahren an Ausdehnung unter den Nautikern außerordentlich zu-

genoinmen. Und dies mit g^tem Grunde, da sie bei richtiger Anwendung
niemals versagt, was man von der Längenmethode, Breitenniethodo, Pacrolschen

Berichtigung usw. nicht behaupten kann. Es handelt sich, meines Erachtens,

aber nocli um eine bequeme Weise, die Schlußreclmung auszuführen, nament-
lich um eine solche, welche «i^ auf drei mehr H^Himi unrendbar iel^

damit dem praktischen Nnutiker Qber die Bestimmung seines SchiiCsortes nicht
allzuviel Zeit verloren geht.

Die einfachste Weise zur Bestimmung des Schiffsortes bietet das Zwei-
höhenproblem, da die Auflöeung desselben die gesuchte Position als Durch«
Schnittspunkt zweier Standlinien gibt. Das Zweihdhenproblem ist zugleich

die Grundla^^e des Mehl höhenproblems, da letzteres nur eine mehrfache Wieder-
holung des ersteren ist.

Um die Lösung des Zweihdhenproblems auf den einfachsten Ausdruck
zu bringen, glaube ich, genügt folgende Überlegung, deren Anwendung auf
kompliziertere Probleme verhältnismäßig leicht ist, was in unten folgenden
Beispielen erläutert werden soll.

Man bezeichne, wie fiblicb, den gegißten Sohiffsort mit G und den ver-

besserten mit S, den Unterschied zwischen der beobachteten und der berech-
notcn Höhe h,» h, mit u ln'zw. U, wobei u U angenommen werden soll;

ferner den Winkel zwischen der Richtung von u und GS mit a, den Winkel
zwischen GS und U mit j^, so daß a ß gleich dem Aximutalunters4^ed swiadien
u und U ist, so wird man haben

1« 6S = nsecai=iUfleci9

od«r, hieraus folgend
u 008a

Ü "~
eÖB^'

Addiert und subtrahiert man diese Gleichung auf beiden Seiten zu
bezw. Yon 1 und dividiert das letztere Resultat durch das erstere^ so kommt

woraus man zieht
r — u

«. . . . tanir \(a — ß) = j
• «>» M« -4"

Aus dieser Gleichung in Verbindung mit der Bedingung, daß a -j- ß
gleich dem Azimutalunterschied zwischen u und U ist, gelangt man zu. der
Kenntnis von a und ß und hat dann niclit allein die Richtung, sondern aotA
nacli Gleichung 1. die Größe der Strecke GS. Der Winkel a liegt stets an

dem kleineren Höhenunterschied u und zwar im Drehungssinne nach U hin,

wfthroid /9 an U liegt, aber nicht immer im Ihrehungssinne nach u hin, da ß
einem Zeichenweehsel unterliegt. In bezug auf die Größe der Strecke GS
ist dieser Wechsel natCirlich ohne Bedeutung. Ein paar Beispiele werden
dies erläutern.

Es sei gefunden u = 5' in S 58 O und U = 8' in S 40°W; so hat man
folgende Rechnung:

u = 8 svw)^w|j|+;^_^^
U — u = :{ log = 0^77
ü 4- u = 13 cd = 8.886

I (o -f /?) = 49° log cot = 9.939

l (g — ii\
— ll .no log famg _ i) f^y2

i^^^ao ß =~37Jö-

M DiBM Rfriinnngwirt vermeidet die Enmttlnngr eine« HUbwinkdB «. Yd. »Ann. d.

Hydr. efes.« 1904, & 17a
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Da a stets von u naob ü bin aazubriiigeik ist, nm die Riebtniig OS zn
erhalten, so ist

GS = S 5800 - 6O.30 =* S2.30W.

Die Dietanz ist = U • sec ß, also hier = 8 • sec 37.7^ 10.1 Sm. Man
hat also voran 6 zu koppeln 8 2.3^W 10.1 Sm = 10.1 S und 0.4'^ W.

Zur Kontrollo kann man die lincaro OröHe der Strecke OS auch mit
u sec a, also, in unserem Falle, mit 5 • see (50. :^ aur; der Gradtafel entnehmen.
Man wolle noch bemerken, daii u stets gröller sein nmß als ß.

lat der Azimutaluntersohied zwischen u und U spitz» so kann ß negativ
werden. Aber dieser T^mstand hat auf den Drehungssinn, in welchem a von
a nach U hin anzubringen ist, Iceinen Einfluß, wie folgendes Beispiel zeigt:

H r= 1.3 in S 640 01 aao
U = 2. i iii !S28' OJ ^

V — u = ~U log = 0.041

l' 4- u 3.7 col 9.432

l (a 4- ^) -= 18= lojr 11.488

lia — ß) =^ 42.4<^ loR tanp ^ '.•.'Jf,!

a = rm- ,i = — 24.4'-
_^

ÜÖ = Ö 3.6'>0 MC 24.4« . 2.4 = 2^6 Öiii.

"

Hier geht a über die Richtung v<>n r hinaus und ß muß in demselben
Sinno ang'ewandt werden. In beiden Fälh-n nmli für GS natürlich dieselbe

Richtung herauskommen. Das Zeichen von ß ist auch ohne EinfluU auf die

Bestimmung der Strecke GS, da seo eines negativen Winkels derselbe is^ wie
der eines gleiclmroHen positiven.

Die Methode Marcq St. Hilnire ist die Methode der neueren Geo-
metrie, wovon ich mir ausführlichen Nachweis für später vorbehalte. Schon
die Beetinmuing des berichtigten Schiffsortea 8 nach dem gegißten G, ans
mehreren Höhen, gibt unter der Voraussetzung absoluter Genauigkeit einem
Strahlensystem zweiter Ordnung den Fi-sprung, dessen Träger die Punkte G
und S bilden,^) und dessen zugeordnete Strahlen sich unter rechten Winkeln
auf einem Kreise schneiden, von welchem die Strecke GS ein Durchmesser ist.

Der entstehende Kreis ist der geometrische Ort aller jener Näherungspunkte,
welche der Erfinder der Methode ])oints rapproches nennt. Alle liegen nänüich
dem berichtigten Scliiffsorte S näher als (ier ge^ilUe Punkt G.

Man wird indes bemerken, dalJ das Zweihülienproblem nicht völlig ein-

wandfirei ist und daß die Genauigkeit der Bestimmung von 8 zu wünschen
übrig läßt, wenn sich die Höhenunterschiede u unter zu spitzen bezw. zu
stumpfen Winkeln schneiden. Es kommt doch häufig darauf an, einen Peoh-
aehtungspunkt möglichst genau festzulegen, besonders bei einer Tiefseelotung

oder Ermittlung der zu wählenden Lage eines Telegraphenkabels, besonders
wo die Benutzung einer Land|)eilung vollständig ausgeschlossen ist.

In diesem Falle empfiehlt sich das Dreihöhenproblem, dessen Auflösung
auch dem oben für das Zweihöhenprübiem gegebenen Verfaliren sehr leicht

ist. Man erhält hierbei im allgemeinen drei toichtigte Punkte, welche S,,

S, und S, heißen mögen, und welche die Ecken eines Dreiecks bilden, in dessen
Schwerpunkt S der wahrscheinliche Schiffsort zu suchen ist. Dieser ist nicht

schwer zu finden, wenn mau berücksichtigt, daß die Koordinaten desselben
das arithmetische Mittel aus den Koordinaten der Eckpunkte des Dreiecks

8, Sj Sj sind.

Verteilen sich die Azinuite der beobachteten Ibihen — also auch die

gefundenen u — über dem ganzen Horizont, so liegt auch noch G innerhalb
des Näherungsdreiecks, sobald die u dasselbe Zeichen haben. Liegen aber die

Azimute nur innerhalb eines Halbkreises, so Hegt G außerhalb des Dreiecks
SqSj S,. Hei gleicher Größe der u ist (» entweder Mittelpunkt des dem Drei-

eck Sq einbeschriebenen oder Mittelpunkt eines an beschriebenen

>) V^ >AaB. d. Hydr. etc.« 190i, 8, 28.
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Die folgendi'ii Hoispiolo geben hierzu die nötigen Nacliweise.

In 38^ N und 40 W ist gefunden:
= 4 84800 1 «,= 4 «4ft«>0l u, — 5 S44 \V\

— u, s 1 lor CB OrtJO Uj — u, = 3 log= U^77 u, — u, =«2 1ok«rI).-)01

Ui4-u, =9 oolas9.01(t «, -}-u„ = ll ool=:8.959 u, -f =s 12 ürt= S.921

I (g 4- ^) ^ \€P log cot = !l.!>K5 i(«+;3) = fil° jf^rooj <)J4_l 4 (« f
"

i(o-- /?) = n-lontjuip = ".».< KU

«« = -'^ = J«'^

08, = 6>4b-Ü— 52 =04 W
und 4. «ee-^o oder
5. BW 40° = fi.r> Sin

Man hat zu koppeln an Q:

n
M

r(a_ ^)-r: S.»V l<it,'tanK=- ;».iso 4 (a— ß) = a^loRtaiiK = 8.707

«i ^ O'.i.O

(52«)

h 69.6«' = «8, = N60-Wetc2<X5«*m
Stuid 11.48m

an Q:
Sm N 8 O W= 840W . . . 6.5 — 6.5

11.4 .-).! J0.1

= .\ m- w . . 20.5 10.3

15.7 6.5 10.1 18.8

6.5 UM
Die Siuunie «Ur K(»inliiiiii' ii ist 9.2N h.2 W

dividiert durch 3)

and die Koontinaten des ächwecpunktes .... 3.1N 2.7 W

(d. h. von G nn in Hrpit.-l'nt. 3.1 und Abw.
2.7. — In Lg. Unk = 3u>' W.)

G üegt auf 38° O'N 4u O'W
und der Schwerpunkt 8 auf 3.1'N 40P a.5'W,

welches die Lage des wahrscheinlichen Schiffsortes ist

Die Bostpckversetzung ist also OS = N 42 4.1 Sm. Da in diesem Bei-

spiele die Htihcnunterscliiede über den ganzen Horizont verteilt sind, so liegt

G innerhalb des Dreieckes S,
Besondere Erwfilinung verdient der Fall, daß ein oder zwei u = Null

sind. Am Orte des vorigen Beispiels (d8^N und 40°W) sei gefunden

Uo =0 4S- O
I

n,. 0 P 1 ,220 U, =0 S 44 W)
u,=~0 t^44-\V

i 14 = N 10-0
j u 5 «5 X 10 - O

I

Oi+Ufl— 0 rolrr-f^oo 11, -f-u, =.1 col) u, -fii,— :> «-olf

\(a-\-ß)=- 40° log vot ^ t).9b5
J

'^a -}- /»J
« UF luKwt ».744 Ho-J-^i^^ra- log cot = 9.4^

|(a-/?)= 44oiogtM>g»».9e5 |(a— jl)«2»oTägtan|f ».744 — jg) 17oT5^üüig =9^
a,«»90o ^0=2° a, ^IhT a,=9(y jl,=:50^

N Ö O W
OSo=0 inS42oW
GSj =:..5)Sn> ., X 11? n \.\ - 4.0

GS, = y.O „ „ X 40- W Ü.3 — — 6.6

3)-
107 II 23"

3.6 N 09 W
1.1'W

G :38o 0.0'N 4<F 0.(yW

8 : 38° 3.6'N 40«» l.l'W.

Wie schon ohen bemerkt, liegt der gegiBte Sohiffeort 6 außerhalb des
Naherungsdreiecks S„ Sj Sj, wenn die Richtungen nach den beobachteten Ge-
stirnen innerhalb eines Halbkreises liegen. Dies soll folgendes Beispiel
erläutern.

Auf 69<> 68' N und 6<> S'O ist gefunden:
7.2 in B 780W = 12.0 in 8 18«W u, = 12.7 fai 8 60^0.

u, — = 4.8 log = O.tiSl u, — u, = 5.5 log — 0.740 Uj — Uj *= 0.7 log - O.s»'»

u, -fUo = 19.2 col = 8.717 u, + u. = 19.7 col = a706 u, +u. =»24.7 coi= 8.007
\(a^ß)=.9Xy> cot= 0239 | 2L = _oot=9^ ^ 2L = 39° cot =0.092
|(a — ^ = 23.50 tang= 9.637 60 tong = 9.030 29 tmg= a54i

— ß,, 6.50 o, = T.»)» ßj g, ^ 41° =r

Gbo = fc> 24.50W 12 bm G«i = S30W 27.9^m GS, = 823»0 li).U Öm.
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Niniiiit man von diesen Abständen gleich den dritten Teil und koppelt,
80 erhält man für den Schwerpunkt S

17.S'S imil 0.2'

W

G ; 590 58' y 3.0^ O
8 : 590 402' N «° 2.8' O.

Zum Schlüsse gebe idt noch zwei, gleichsam historLsche, Beispiele von
Kapitän I)inkla«re, welche er an den anj^ejirebenen Orten durch Beobachtung
gewonnen hat und welche er mir vor Jahren schon zur Verfügung stellte.*)

Die Beobachtungen waren am 80. Dezember 1874 gemacht, als Dinklage
dlB Schiff »Charlotte von der Elsflether Reederei de.s Herrn Ad. Schiff fuhr.

Nach Gissuig befand er sich auf 32°S und 77^W und beobachtete:

Denebola ho - 10" 51' in N(5|00
Achenuur . . . . ho = 28^^ Ity „ SST^W
Aldebonn h« 250 39' „ N48oW.

Die berechneten Höhen hr sind der Reihe nach:

DeneboU hr = 10» 49.0', Adienuur hr » 28« 16^, AldebAnm hr 2öo 37.4^.

Man hat

«•

«t

= 1.4inN64oO
= 1.0 S:i7-AV1'-

1.4 inN(Vl- Ol,|Ao
l.t; „X48^W)"'^

= 1.0m837oWl „-0^ i.r> ,. N4«l0Wf

1 i'a -

«i
»1

= 0.4

= 2.4
70.'»-

log ^
col =
<-ot

'j.r)*)2

9.02O
(t.HSÖ

iij -1-

1 in -1

Uo
Uo =
ß)

-

0.2 "log - 9.301

3.0 col ^ (»..123

:,(; (•()< -= 9.S29 i («

- "l
- »1

^ 0.0 lo« = 9.778
= 2.0 ort = 9.."»h:>

47.5^ cot O.iXVi

ÜirJL 2.4^ llUIg 8.G02 i (a - 2.0- taug b.ü53 12° tang 9.:{2.>

«6 = 790 /»0 = 740 «1 = 58.6° ^1=53.4° = 59J)° = 35.50

Nimmt man gleich von den Distanzen GS den dritten Teil, so hat man
ai koppehi:

Sm N S 0 W
8 420O ... 1.7 — 1.3 l.l ^
N .') O . , . OA UM — ai -
N850W . . 0.7 0.1 - 0.7

~
1.0 1.3" 1.2 0.7

ojys o.s'o = o.e^o
"

(; : 32^ O.O'S 77Q O.O'W

5S ; :i2 ^ O^i'S TÖ«- 59.4'W.

Das fol<r('n(le Beispiel mit vier Standlinien «rlangte Dinklage am
6. September lö73 auf 18 N und 136°W.

1. Fomalhaut ho 22 2S' in 8 450W
2. Ripd ho = 3'.^^ 0' „ 86300
3. I)cneb ho - 10 6' N470W
4. CspeÜÄ ho = 450 .^3' „ N 41oO.

Die bweehneten H(Uien waren dw Reihe nach:

1. hr = 220 20jy 2. hr = 39« 7.8' 3. hr = I60 7.7' 4. hr = 46o 65'.

Simtttehe Höhen waren zu kidn beobachtet, daher sind die Azimute
^tgegmgesetzt zu nehmen.

1. U = 2.5 N4.^o()
I ,.«0

2. u =^ IJÖ N03°\Vj
U — B = 0.7 log » 9.846 a = 610 ^ = 470

U _| „ =^ 4.3 = 9..3fi7 1. GS = N20W 3.7 8m
|(a -H ^) = .W^ cot ^ 9.8Ö2

[(m — ß)= 7« iMg = 9.074

Hiebe »Hansa«, JwSag^ 1870, B. 18^ and »Ann. d. Hydr. «to.€, Jahi|fc 1877, & 95
)i l^i^picle rind za jcnor Zeit mder von Dinklage nodi von mir nadi der HShen-UTid '.Ii;. I)jf

ffleUlOlie verw ertet.

Aul d. Ujdr. etc, 1906v Ueft II. 3
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1. U = 2J3 N 45001 fiöo
3. u =8 1.7 847<>Of

^
V — u = o.s - i».«03 a ,/ :\r

U + u = 4.2 (Ol 9.377 2. Liii = N 7b- O 3.U tim

^(<i4.D=>44o cot = 0.01'»

_ i (« — ^) " II** taag 9m
2. II IM sm\v\ -,,

4. U ^ 2.0 ?i41 \V I

'

'

IJ - u = 0.2 log = 9.H01 o = 42<^ ß = 34-

U 4- u = 3>4 col = 9.420 3. GS a 8 75°W 2.4 8m
I (a • :{s- cot — 0.107

\ (a ,U ^ 4 tiuifr ^ 8.828

3. tt = 1.7 047001 ßao
4. U = 2.0 841»W
ü — U = 0.3 loj: ^ '.U77 a - 4!» ,i -

U ^ u = 3.7 coi = 0.432 4. G8 = 82^W 2.Ü Sm
^ (a -f ^) ^ 440 eot = 0/)15 _
i(a — ß)^ 50 tang = 8.024

Für den wahrscheinlichen Schiffsort S hat man das Mittel aus den vier

vorstehend beBtimmten*) nach folgender Rechnung:

Siu N 8 O W
1. G8 = N20W. . . 3.7 3.7 — — 0.1

2. „ = N 780O . . 3.0 0.« — 2J9 —
3. „ = S 75 W . . 2.4 — o.«) — 2.3

4. „ =Ö2"W . 2.6 - 2.B — 0.1

4.3 3.2 2J9 2J
1.1 y 0.4 O
as X 0.1 (für 18" BraUe)

= 0.1'

O= 18«> 0.0'X 1 3«)" o.<yw
8 = 18« 0.3'X la')" .-»9.9' W.

Kleinere Mitteilungen.

1. Einfluß des Windes auf die Dichte und die Bewegung dee Meer-
wssisiii. In Nr. 18 der »PubUoations de circonstance«, herausgegeben vom
Consoil permanent international pour Texplnration de la mer, nuu'ht J. W. Sand-
ström-Stockliolin Mitteiluii<j von Boobarhtun;:on und daraus abiicleitoten

Folgerungen über den Einilull des Windes auf die Dichte und die Bewegung
des Meerwaasers. Der Lihalt der Sehrift möge kurz folgen. Verfasser geht
aus von dem an der Westküste Schwedens liegenden Oullmar-Fjord, der von
NO nacii SW gerichtet ist. Hier wurden Beobachtungen über die Wasserfarbe
gemacht. An windstillen Tagen ist das Wasser in dem inneren Ende des
etwa 80 km langen Fjordes grfin oder gelb, am äußeren Ende abw blau
gefärbt. Dieses ist das s])ezifisch scliwerere Salzwasser, jenes das aus Bächen
und Flüssen stammend»« leichtere Süßwasser. Die Farbeverteilung entspricht
hier also der Dichteverteilung.

Bei NO-Wind, der vom inneren zum äußeren Ende des Fjordes gerichtet

ist, wird das grüne Wasser hinausgetrieben und durch blaues ersetzt. Das
grüne Wasser flielU aber immer nur bis etwa zur Mitte des Fjordes, je nach
der Stärke des Windes, bleibt hier stehen und kehrt nach Aufhören des ^'O*

Windes zurück. Dies Bestreben, den früheren Zustand wieder herzusteüen,
erklärt Sandström durch die Wirkung einer Kraft, die er Reaktionskraft gegen
den Wind nennt. Das durch den Wind in die Mitte des Fjordes getriebene

(Jbglddi vier Stsndlmicn ndi in led» Pankton scluieidm, fo mÜMen dooh wmi Punkte
nnberückBiohtigt Udben, wdl in diesen nch die BtandHniwi unter euMm zu qpitm Winikd begegnen.
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Ifiohtere Wasser, das durch sclnvoreres ersetzt ist, sucht sich über das
schwerere auszubreiten und so die nt)rmale Dichleverteilung wieder herbei-

infQhren. Diese Reaktionskraft kann nur in stabilen Oewässem, d. h. in
solchen, wo die Dichte mit der Tiefe zunimmt, «itstehen. Der Wind ruft hier

eine Dichtevert<>ilunir Iu>rvor, welclie eine den Einfluß des Windes kom-
p«n8ierende Keaktiunskraft erzeugt.

Da der Wind leichteres Oberflächenwasser vor sich aufstaut, schwereres
hinter sich aufsaugt, übt er eine äuBere mechanische Kraft, wie z. B. auch
(lit Ki(hirehung, auf die Dichteverteilunj:^ aus. Hierbei erU'idet die Dichte

der einzelnen Partikeln keine Änderung. Eine Einzelünderung der Moleküle
wird durch Änderung in bezug auf Temperatur und Salzgehalt hervorgebracht.

Es {/ibt also zwei Arten von Ursachen für die DichteVerteilung im Meer»
d'w meoliaiiisclien und die physisclien Kräfte. Die äußeren mechanischen
Kräfte können im stabilen Wasser keine permaiu^nte liorizontale und eine nur
sehr beschränkte vertikale Bewej^un^' hervorrufen. Denn jede Partikel ist

auf ihre entsprechende Dichtefläehe angewiesen. Die Reaktionskraft führt
sie iinin«'r zurriek. sobald die äußere Kraft aufhört. In der Fläche selbst kann
die Partikel sieii nur bewe«,'en, wenn hierdurch kein .Vnstau lierbeiiieführt

wird. Physische Ursachen der Dichteänderung, wie z. B. Erwärmung, haben
dagegen vertikale Strömungen zur Folge und bedingen dadurch die große
ozeanische Zirkulation.

Die Wirkung;, die der Wind auf die Strömun<r selbst ausübt, ist nach
Saiulström nun folgende: Der Wind versetzt immer das Wasser so viel,

daB eine Dichteverteilung entsteht, die den Einflufl des Windes auf die Wasser-
bewegung kompensiert. Die Versetzung; des Wassers, welche beim Entstellen

des Windes stattfindet, ^^eht zurück, sol)ald der Wind aufhört. Durch ein
Beispiel am Golfstrom sucht Sandström dies zu erklären.

Bei starkem Nordwind wird der Oolfetrom zunichst gehemmt. Dadurch
wild der Diehteunter.schied am Pol und Äquator, den der Ctolfstrom aus-

gleichen soll, ver^'^röHert und so ^n'oM, daß er den (Jolfstrom ffopen den Wind
treiben kann. Wenn der Gegenwind aufhört, wird der Widerstand ausgeschaltet,

der Strom beschleunigt und dadurch der große Dichteunterschied zwischen
Pol tuid Äquator ausgeglichen. Dichteunterschied und Geschwindigkeit nehmen
wieder den gewöhnlichen Betrag an. Umgekehrt wirkt ein starker Südwind,
der zunächst die Geschwindigkeit der Strömung erhöht. Er verringert so
den Dichteunterschied und vermindert dadurch die durch den starken Wind
hervorgerufene Strombeschleunigung auf das normale Maß.

Die Ursache des Golfstromes soll nach Sandström also ausstddieRlich in

der Veränderung der Dichte der individuellen Partikeln und der dadurch
notwendig gewordenen Ausgleichströmung zu suchen sein; wenn man von den
znrfieklanfenden Versetzungen absieht, habe der Wind auf den Golfstrom an
and für sich keinen Einfluß.

Diese Sätze, theoretisch irewonnen aus der Verall<:enieinerung der Ver-
hältnisse im GuUmar-Fjord, dürfen nicht ohne Einwurf bleiben. Zweifellos
wird die Reaktionskraft gegen den Wind, wie Sandstr5m sie bezeichnet, im
Oullmar-Fjord die ihr zugeschriebene Wirkung vollbringen können. Wie groß
die Dichteunterschiede in diesem Fjord genau sind, gibt der Verfasser leider

nicht an. Aber verhältnismäßig groß sind sie jedenfalls. Im inneren Winkel
befindet sich fast reines Süßwasser, im äußeren Teile das durch die norwegische
Rinne eindringende ozeanisehe Wasser. EHe Wasserverteilung wechselt nach
Pettersson und Ekman mit der Jahreszeit staik, der Salzgehalt l)eträgt

aber stets über 'M^^^. Die durch solche Differenzen bewirkten Wasser-
hewegungen mögen den Einfluß des Windes kompensieren können.

Anders liegen die Verhältnisse aber beim Golfstrom. Es ist längst
durch Zöppritz nachgewiestMi, daß die in Betracht konnuenden Differenzen
der Dichte zu klein, die Entfernung zwischen den Orten verschiedener Dichte
zu groß sind, um im offenen Ozean nennenswerte Strömungen herrorzurufen.
Man darf also die in kleineren Meeresräumen durch .•j:rofle lokale Dichte-

ttotersehiede Terursaehten Bewegungen nicht auch als Erklärung für die Ent-
3»
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stehung der großen ozeanischen Ol)erflachen-Stromimgen verwenden. Ferner
dürfen wir die Reaktionskraft nicht als eine Kraft ansehen, die heim Golfstrom

imstande ist, dio Wii'kung starker Winde zu kunipensieren. Mohn berechnete,

daß eine Windgeschwindigkeit von Beaufort 3.9 eine Strfinrang von 15 Sm im
Etnial erzeugt Denken wir nns einen stärmlBchen SW-Wind längere Zeit auf

die (}olfstrr»inung einwirken, so entsteht, wenn das Ochiet dieses Windes L-^rnß

genug ist| eine solche Beschleunigung, dali die Reaktionskraft nicht imstande

ist, den Einfluß des Windes anf^nhe^n, selbst wenn wir mit Samdström durch
draselben Wind vergröHerte Dichteunters« hicde annehmen. Diese Unterschiede
werden immer verhältnismäßig zu geriuL^rügig hleiheii, um im größeren Mali-

stabe einerseits als hemmende, anderseits als stromerzeugende Kraft in Betraciit

zu kommen. Als Grundursache der Entstehung der ozeanischen Strömungen
mflssen wir nach wie vor nur den Wind anseh«i.

Lütgens.

2. Seebebatt im Arabischen Meer. Der Hansa-Dampfer - Liebenfelsc,

Kaptän E. Breitung, befand sieh auf einer Heise von Suez nach Rangun am
2. Oktober 1904 mittags in 13,3 N-Br., 54,1 O-Lg. nördlich von Sokotra. Bei
leichter östlicher Brise wurde rw. S 74- O gesteuert und am 3. mittags nach
astronomischen Beobachtungen 12,2° N-Br., 68^6^ O-Lg. erreicht Der 2. Offizier,

Herr B. Hagedorn, berichtet über ein Seebeben am Morgen des 3. Oktober
wie folgt:

»Am Morgen des 3. Oktober 1904 auf 12 19' N-Br. und 57 56' 0-L.g.

bei schönem Wetter und leichter Dünung aus SO bis S erfolgte um 71» 8
eine heftige Erschütterung in horizontaler Richtung. In der Annahme, daß
es sich um einen Schaden in der Maschine handelte, stoppten wir sofort die
Maschine. Nach ungefähr lö"*'* Erschütterung trat eine Ruhepause von etwa
10*9^ ein, dann folgte eine abermalige Erschütterung, welche etwa 20*^ dauerte.
Nachdem alles ülterholt war und wir gefunden liatten, daß das Schiff keinen
Schaden erlitten, dampften wir weiter. Während wir gestoppt lagen, wollen
mehrere Mann der Besatzung zweimal eine leichte Erschütterung wahr-
genommen haben.

Um 74 53'"i° bestinmiten wir die Deviation und fanden, daß sie dieselbe
war wie sonst. Jedoch sagt«' der Paulersmann aus, dnl^ schon kurze Zeit vor
der Erschütterung der Steuerkumpali ins Schwanken geraten sei, wohl di*ei

Strich nach jeder Seite, und wahrend der Erschütterung voUstfindig herum-
gedreht wäre. Um 24'"i" V. ei folgte wieder eine Erschütterung, jedoch
nicht .so lieftig wie das erste Mal. Wii- stoppten wieder, loteten 220 m (1-*^ Fad.)
Wassertieie (kein Grund), dampften dann zurück nach derselben Stelle und
loteten wieder, hatten auch keinen Grund.

Nach unserer Annahme- nmß es sich um ein Seebeben geliandelt haben.
Die Kompasse blieben d:is zweib' Mal ruhig. Der Stand des Barometers war
normal. Um 9'j 3U'"j" V. bemerkten wir wieder eine ganz leichte Erschütterung.
Die See war währenddem ruhig.«

3. Über die firühere Kenntnis der Mißweisung. Diese Frage be-
handelt Herr Dr. August Wolkenhauer in den Münchener geographischen
Blattern unter dem Titel: Beiträge zur Geschichte der Kartographie und
Nautik des 15. bis 17. Jahrhunderts (mit 5 Tafeln und 12 Figuren im Text.
Dazu ein Nachtrag mit zwei Abbildungen).

Kein Geringerer als Kolumbus hat seit geraumer Zeit als der Entdecker
der Mifiweisung der Magnetnadel gegolten. Alexander von Humboldt,
d'Avezao und Geleich allerdings wollten dem Entdecker Amerikas nur das
Verdienst zuerkennen, als erster die örtliche Verschiedenheit der Miß-
weisung beobachtet, insbesondere als erster die Nullisogone überschritten zu
haben; dennoch fohlte jedes überzeugende und jedes handschriftliche Doku-
ment für die Bekann tsehaft der abendländischen Welt mit der Abweichung der
Magnetnadel in vorkulumbianischer Zeit.

Anläfilich der Ylerhundertjahrfeier der Entdeckung Amerikas hat dann
ein Italiener, der Pater Berteiii, noch einmal den Yarsnch gemacht, für
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Kolambns das Verdienst der Entdeckimg der Mißweisung ganz und ungeteilt

in Anspruch su nehmen. Da sieh seinen Ausfühi ungcii namhafte Foraoher
nnsi-lildsaen, so schien die strittige Frage hiernach als erledigt angesehen zu
werden.

Durch das Studium der Geschichte der Kartographie im 16. Jahrhundert
wurde der Verfasser der uns vorliegenden Abhandlung auf Xacliforschungen
über die Ktnupasse der dainnü^/cii Zeit geführt. Die ^^)rln, in der die Miß-
weißung im ganzen 16. Jahrhundert als etwas allgemein Bekanntes erwähnt
wird, legte den Gedanken nahe, daß die Kenntnis von ihr weit über die Au-
flage des 16. Jahrhunderts, also in die Zeit vor Kolumbus, zur&okreiche.

So hat denn Wolkenliauer die Streitfrage noch ciniiial aufgenommen
und es ist ihm gelungen, unwiderlegliche Beweise für die Kenntnis
der Mißweisung schon um diu Mitte des 15. Jahrhunderts zu er-
bringen.

Das erste Kapitel der Abhandlung beschäftigt sich mit der nochmaligen
Diskussion der auf das Abweichen der Kompasse bezüglichen Stellen in

Kolumbud' Tagebüchern. An einer Stelle wird da z. B. erwähnt, daß die

»Ilamindischen Rosen um Strich wMtlicher zeigten, als die genuesischen.«
Nun ist aus dem 16. Jahrhundert verbürgt, daß die in Genua angefertigten
Kompaßrosen die Nadel rocht parallel zur Xordsüdlinie hatten, während man
in Flandern das Nordende entsprechend der dort zu jener Zeit gültigen Miß-
weisung ^/^ Strich nach Ost yerschob. So hatte denn d'Avezao jene Tagebuch-
stelle für einen handgreiflichen Beweis für das Bekanntsein der Ifißweisung
erklärt, denn wenn wirklich die flamändischen Rosen schon zu jener Zeit für

Mißweisung »verbessert« waren, so schließt das eben das Bekanntsein der
Ifißweisung ein. Berteiii hat die Abweichungen zwischen den Rosen aus der
Mangelhaftigkeit der damaligen Kompasse erklären zu können geglaubt.

Die Erörterung dieser wie der anderen hier in Frage kommenden
Tagebuchstellen führt den Verfasser zu dem Schluß, daß das Für und Wider
sich nicht auf Grund dieser Reiseberichte entscheiden läßt, daß aber sicher

nichts in ihnen dagegen spricht, daß die Kenntnis der Mißweisung weiter zurück
zu datieren ist. In den folgenden Kapiteln zeigt der Verfasser, wie viel

dafür spricht.

Als erster ürund wird der schon im 15. Jaludiundert ausgebreitete Ge-
braueh der Sonnenkompasse hingestellt Es sind das kleine in der Tasche
zu tragende Sonnenuhren, die mit Hilfe eines darauf befestigten Kompasses
im Meridian orientiert wurden. Über die Verbreitung und die Fabrikation
dieser Instrumente macht der Verfasser interessante Mitteilungen. Die Haupt-
ttrspmngsstStte war Nürnberg. Die schon vielberedeten Nürnberger
•Kompaßmacher^ machten also Sonnenkompasse, nicht, wie man früher an-

nahm Schiff.skompasse und erst recht keine Zirkel, für welche Beschäftigung
Breusing sie in Anspruch nehmen zu müssen glaubte. — Die enge Ver-
bhidnng, in der beim Sonnenkompaß das astronomische Instrument mit dem
magnetischen steht, macht es äußerst wahrscheinlich, daß bei seinem
''•hraucli die Abweichung des magnetischen vom wahr«i Nord bemerkt
werden mußte.

Der Verfasser hat auf Reisekarten aus dem Ende des 15. und dem
Anfang «hs If;. .Jahrhunderts Abbildungen von Sonnenkompassen mit
mißweisend gf'zcichneter Rose gefnuilcn. Dadurch ist die HeÜH' il-'i- ersten

Mißweisungsangaben auf Karten ein gut Stück rückwärts ergänzt; wenn sie

auch noch nicht über Kolumbus zurückreicht, so ist docli gezeigt, daß die

Bekanntschaft mit der Mißweisung schon um inoo weit verbreitet war.

Im folgenden Kapitel wendet sich (1er Verfasser dem Schiffskompaß
zu, insbesondere der Verschiebung der Nadel unter dem Ro.senblatte. ^) Auch
hierbei läßt die Art, wie dieser Gebrauch schon Anfang des 16. Jahrhunderts
als etwas allgonein Bekanntes und Althergebrachtes erwähnt wird, auf ein

Umgeres Bekanntsein der Mißweisung schließen.

>) OberdiaeaIUI Minor UalenttchuniKn beriditet der VerfMaer tdbst in »Ann. d. Hydr. etc..-

1906, 8. 28ft
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Wenn auch alle bisher an^'cführton Gründe die Kenntnis tier Mißweisung
vor Kolumbus wahrscbeinlioii machen, so steht doch der eigentliche Beweis
noch MO. Ihn zn erbringen, ist dem Vertmatr nach Drucklegung der Arbeit
gelungen. Im Nachtrag berichtet er filier die Auffindung mehrerer Sonnen-
kompasse 7.. T. ans der Mitte des 15. Jahrhunderts, insbesondere eines Inns-

brucker Exemplare« aus dem Jahre 1451, von dem eine schöne Abbildung ge-

g«ben wird.

Auf allen diesen Kompassen ist die Mil5weisung durch eine
eingravierte Marke angegeben, und damit ist der alte Streit über
die Kenntnis der Hifiweisung vor Kolumbus endgQltig entschieden.

Durchaus ist dem Verfasser beizustimmen wenn er sagt: »Man kann
eigentlich überhaupt kaum von einer ,Entdeckung' der Abweichung reden»
sondern nur von ^ner ,ersten Beachtung* derselben. Man ist nur ganz
allmählich dazu gekommen, der Abweichung der Nadel eine größere Bedeutung
beizulegen.' In der Geschichte der Deviation des Kompasses würde sich
hierzu eine genaue Parallele ziehen lassen!

Zum Schluß sei noch auf das letzte Kapitel der Wolkenhauerschen
Arbeit hiiiLrewiesen, indem an eini<-'en instruktiven Hcisjiieh'n erläutert wird,
welchem Einfluß vielfach die Nichtbeachtung der Mißweisung auf die Orien-
tierung und auf die Stellung der Breitowkalen der Seekarten gehabt hat.
Auf firund melirerer angehängtci- Karten wird insliesondere gezeigt, welche
Verwirrung in den Karten und damit in der Navigation enstehen mußte, als
die Seefahrer anfingen, mit doi für die Mißweisung ihrer Heimat »ver*
beiMerten« Kompassen ferne Länder aufsusuchen.

Dr. H. Meidau.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausf&hrliohe Inhaltsangaben.

Hantische Tafeln für die Nord- und Ostsee und den Englischen Kanal
nebst Asimnt-Tabellen von E. Matthies, Navigutionslehrer in Altona.
Dritte Ausgabe. 8^ XII u. 265 S. Emden und Borkum. Verlag von
W. Haynel. 1905.

Diudi die VoniehnifliKi die die Anfonknuigm an die Uochsoctisclwr durch die neuen
FlrBfoninvorachriften crfiducn ntben, ist eine bedeutende Erwcitenmir dieser in den Kreioen der
.'V'hiffcr auf kh-iner Fahrt wuhllM kaniiii ti iiaiUi'-rJicn Tafi'lstimmhinp notwondip powonli u. I >ii«

IiotciÜL'^trti Knntte worden dein Htrrn \'i'rfiwwr dankbftr acin, daJ) er ihnen so.scbudl «n aut ihre
\ < rlialiiii><s*< zugeacluiitlene» Tfifdweric ZOT VerfOguog itdlt« die ihnen «en^rteM snm Teil ein alter
Bekannter itit.

Die eisten 13 Tafeln eind nur i-in ntivenindcrtcr Abdruck der früheren Auflafn-. dii- be-
kanntlich nur zur AufKinnig der Aufgaben der icrrcBtriaclien Navigation sowie der Mcridianbrette
diente. Die Tafebi 14 bis 21 amd neu; sie enthalten allea, ww sur Befitiinnnui|i^ des Btundenwmkds
(der Liiun^ and dei Aanurtei eriiaiderlich ist

Dre TftMn 14 und \ft enthahen die Lofrarithmen der triponometrischen Funktionen mit
AuBnahnic der Tiiiirciitr iinil dir Kiitnn^'i-titi', du- Imi den in Fra^rc imnirndt'ii .VnfpdH'ii iiiclit

^rehrnncht wcnli ii. I »ii rilirij.'i n I- iiiikiiunt ii sinil anui iirdiifl wie in der TiiteiMinuiüung von Htirn
l>r. Koltr. nur i'h]' <!:' i iMT-^hrift in der Kosfkanlt'ii-'i'alte, m doA eOWOhl beim EingMIg VOD obcil,
wie l)eim llinpinj; von unten zwei r^|iallen ohnt' i"l«T->< hrift nind.

Offenbar hat eich der Herr Verfasser bei der Waid dietJer Anordnuiu; von dem im uU-
gemeiuen gewiß richtigen (iedaokai leiten laaeeo, die Tafel in der Form mödi^t an eine der be-
kannten Tafein anacnlehncn. Ob indenen dieaer Wunedi im voriiegenden FaUe bererhtigt war, mag;
«IsliisgerteUt bleiben. Hier, wo es sich um eine Tafel handelt., die eigendich nur zur Liisung einer
«nzigen Formd verwandt werden aoU, hier wäre metnoe Erachteim eine berandere Tabuheniog am
llatzc prowcsen, bei der dsi KrapCaugenmerk anf die Rinftedihrit und Obewiehfiicblceit der Tafdn
liejfcn niulii«'.

Wie d[i' l'an^t'nt«' und die Knlun;.'t'iitr. >r) war auch *li i K^>^inus ZU entbehren. Die Tafeln
würden ohne dii'x- Funktion da>well)e Imien wir in ilirvr jetzigen (iestalt, da aich j« auch iln»
Hdbenaziniut ^i^ar iM-quenier — mittel« de» SctuiversuH iH-rccbnen läßt, wobä, wie bei der Be-
rechntuu dea btuiult invinkeb, niu- die Kekante und der Üinm gebraucht werden.

^»rb mcinent Dafürbalten wäre c« in diesem Falle das Becmemate gewesen, die drei Funktiont^
Sdtante, Sinus und tiemiTennis jede fiitar ach zu tabulieren. Der Kediner hätte dann stets — sowohl
hd der Beredmung dea fltandenwinkdi wie des Höhcnaämutea — bei Zugrundelegung des
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Ewrthnlichen Recht-tiHchetiiaH die orntcn bddai Fnnktionen (bSekanten) aus der enteo Taffel, die

idcii letzten Fiinktiono» (Sirmu) lum der zweiten Tafel zu entnehmen gehabt, iim dann mit der

Mi::iiii- <!<T vii-r LoLMritliiiicii an:, li.r lintt^-n T:ilVl da'- Ki-Hiillat zu etitni-hiiifii. Pii'sc Tiifelii

«ärtii nicht nur einfacher und lilKTsii'hlliclit r p-\M>rii, suiul. iii liatten auch /«Im his lniit/. liii Scifi n

naiffT Raum ein^rnonimen.

Wollte man die Funktionen ni«ht trciuien, sh hatfc man sii aii<h neUneinniider Hieilen

künocii. am besten wieder in der Keihenfulge: Sxkauti . Sinus. S niiversuH. Man hätte dano

nmflrikh dm uotcrai tSnjmng UUea laoeen imd doi oberen bis äO-' duFchfttbno miueen. Aueh in

dner Form wire die Tdd zur BereehniuiK der beiden in FVage kommenden Aolgabcn recht

beilüen) L'i wrsen. inrleni die erste i^{mlte die beiden ersten Loglridlinai, die zweite Spalte die beiden

ieutm L/ipunthnieii und die dritte 8|)altc das Ketiultat cigdMi UUte. Einfachheit der Bedien-

ütii^nt ist alx r i>ei dem Miingel uuithematiadien VflntindniaBeB in den hier in Betncht kommend«
Kim-n vor allen Dingen anzuHtrelx^n.

Die Tafeln 16biii2<J cntlialien kleine Tafeln vnii nntergcordnelt r Iktleutunji. dagegen ist

Tiifel 21 wiwler von proßer Wichtigkeit. Es iwl eine volle ^Vzijuuttafcl für oÜe in lietraebt

kiiuuneuden Bnäten, iiämlieh von 18- hin 72°. Die Anordnung und der Umfang duMMT Tafel Hind

dieiett» wie in «kr tpk'!"n»f*' Tafel von Ebsen. Sie untencneidet sich von dieser nur dadurch,

del das Aärant auf volle Grade angegel>en ist, wodurch sie im Gelwwiche yiel b8i|aenier wird.

Dlfi eiiif ( !enaui|:ki it auf ptnze (inidi m liiht-indij; vr<""''Kt. wird wohl von lEciner Seite bezweifelt

wenkn. Die Ham)(-A/.iniiittaft l enihali die A/.itnuii' aller ( iotime, deren Abweichung kleiner als 3<J-;

drei an>.aMngte kleine Taft-ln enthalten milit nlein die Aziniu»! i'< r Fixsterne: Oapdla, Wega und
Deoel), die als die helli>teu ZirkunipularsJerne für die Navitraiinn in den nönlliehen Meeren haiipt-

«rldieh in Frage kommen.
Die Tiiein füUai latsächlieh etnc Lüeke in unserer nauiiacheu Literatur aus.

Fulat

ZMvaartkundiffe Tafialeii vor Circtua-BKeridiaan-Waarneixiiiigen inet toe-

passing op de Plaatsbepaling door Hoogtelijnen. (Breedte 0°—75°, deoU-

llÄti«0 78 , uurhoek 0" 2", a/.imutli 0 :u; ) door P. Bossen, b-ruiir

aan de Kweekschool voor de zeevaart te Amaterdant, en D. Mars, leraar

bij liet middelbaar onderwijs te Amsterdam. B°. YUL u. 199 P. Noord-
hoff, Groningen 1904.

Wer in den lelztrii .laliren ilie holländisehe nautisi ln- l.i'i latur. be^mders (lii> l'ublikationen

in luuitixheii Z<'itp-<-hriften. verfdlgt hat, dem wini er. ni< hl eiil^'anjren M in, dali darin die Neln-n-

U"n<liaiibn>ile eine ganz hervonagende Rolle gi^pitlt hat. Ks mag das innsom<lir iilM-rraschen,

Iii- dieselbe Aufgabe von versi-hiedenen ileutM lien .Viunnn als s<•^h^t;in(li>;r .VufgaU' vollständig

Wwfea worden ist. Dieser (i«yensatz in der Auffa.>wtnig int ailßcrfrdintli'h intm^sant, um ho

jiHfimiiiitfr, als bei beiden Parteieu die 8tandlinien doi AuBgnngsPuukt der Deduktionen bildeten.

Als vor einigen Jahren in den nautischen Krtasen I^utscnlands die IWeisterung für die

HtHH'fHiiethfKlc ihien Höhenpunkt errei<'ht hatte, ging man teilweise so weit« die Hfiheiuneulode war
I'niversahuethfxie der nautischen .\sironniuie zu erheben; die Gemnfligt«««!« erkannten der Neben-
liM-riilianlin-ite keiiif I'.\i-r, M/brn-<lilipiui^ niclir /u. dir Radikalen woilttn mIIi-I für di<> Chrono-
ntcti-rliinj.'e keine iiocimli ri' I'unm l mrlir jiclim la>si-ii. .Mlgi-meint i /ustininuuig hat bieh biMher

ikfiiic dieser AnwhaiMinv^'H /u i rfifnen ijehalit; das hrkljip'n--« erte Uesultjit dieaer Strömungen ist

nur eine größere l'ngleiehtiiriiii^;ki it in dni .Melho«lt n mehrerer Sihiftsoffiaera

In Holland bat, vii> aia h in l'.ngland. die Huheimtethixle wenig Anhänger gefunden. Hier
beilieh man die Vorliebe für die alten Methoden bei und suchte sie den neuen Hilfsmitteln der

Naadk ansansaen. So sind zur Bestimmong der Sfudünien in diesen beiden Lfindcm fast ani-

idiliefilich die Längen- und Breitcnuietliode im t icbnuclu In England tritt sogar die BieiteB*

nfthode «ehr in den Hinlergniml. wittleni dort da« Pagelm-he Verfahren durrh A.C.Johnson
N-kannt gewonlen ist. In Holland hat man eingorhen. dal! ilie Ureitennu-thocle (gewij/igde Su inner)
fiiie notwendige Ergänzung der Längeimiethode (.Sumuer) ist, und hat sieh daher genötigt gu«ehen,

zu uiit< rMtehen. wie sicb «ue altoi Methoden der Nebennwridianbieiten den Anforderungen der Stand»
Knien anttassen.

DieM" I niersuehiingen wurden in erster Linie von dem Mithcrausgelxr den oben an-

gdSndiglcn Werkes, des Hemi D. Mars, eäffihrt, der den Nachweis führte, dafi der Gültigkeitit-

Mcipb der gew6hnlirlien Nebenmeridianbrciten-Methodcn vid griJOer ist, ab gewahnBclk angegeben,
'{d.t> es <iich um die Aufplje handelt, eine Standlinie damit zu bercehnen,^ weQ ja in diflaem Falle

«n Fehler im 8tunden»inke] (infolge fehlerhafter IJinge) ohne Hedeutnng ist»

\>\' Stanilartniethod« / ir Itereehnung der Ureite ans rmer XelM'nmeridianhiihe in Holland
ist die I5<rtxhniuig mittels ihr Kidniiiuilionssekiuiden. Die hierzu nötigen Tafeln sind al>er alle

auf den friiher angenonmienen ( iültigkeitsl»ereieh zugoxhnitten. so da0 pnüttiacll eine Kebemnflridian-
Rr> iti itlx-^tiiumung über die alten (irenzen hinaus umuögheb war.

IKe vorliegende Tafel von UosHen und Mars will diesem Übclstande abhelfen, ohne die

Itcdtode idbat zu indenu Die eigentliche Xebenmcridianbroiten-Tafel ist nichts andevea als eine

Tafd der KohnimHawidcunden ««bat den tugdiiiirigen HiUrtaldn. Wegen der firwdtatuig der
j

Grenzen und um eine Interpobtion 011001% SU niadwn, ist die Tafd aber veientüch von den
(sebniaehUehcn Tafeln verschieden.

Der Anadruek ffir die Kulminationweknnden ist

tang f — tang «J*
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' Eb ist abo l lang y tan^r S

C '~
1,9«35

Die Tafel V jribt min dio Werte von 1^"^ °
. su ilal5 man aus ihr dun-h z\v( in)!iliir<-> Ein-

1 ,lM>.lvJ

gehtMi (niii der Hrcite und der Abweirhunpt und Bubtnktioa da* erhaltenen firöften den Wert von

•V erhjUr. Die Tafel VI eiiiliäll iit'lM.n jeileni Werte von ^,
den entfprobenden Wert von ('. l'm

die Multiplikation dieses Werte«« mit dem Quadrat des Stundeuvinkds zu erldchtem, ist Tafel VII
iKwhiu-t. die ffir die Arjrunionte (' und t da.« F'nxlukt Ct' erhält.

Da die Metbmle der Kubiiinutinns^ckiiiMleii für irrort»- W- tii ,!,•»; Stundenwinkeb Uiiirenaiio

Keaultate der ll^xlukUun auf den Meridiaii ertnbt. s« ist für dnse Kalle eine zweite Kom>ktion
erfordcriich. die aus Tafel VIII mit den Arpmienien Hr>he und Erste Korn>kiii>ii entnommen wird.

E-ä fdl^t hirrauf, ilaR zur l?<Nlukti(>ti einer Nelx'iuueridiaidiühe auf den Meridian stets ein
viermalij^es, hei j^nillereii Stiindmw iiiki Iii sogar ein füidnialip-s Einjrebeii in die Tafel erforderlich

ist, und zwar in Tafeln, die znsaninien Hl Seiten in Anspnirh nehmen. l?e<Ietikl man ntieh. daß
beim Gebrauche dieser Tafeln auch noch verachiedene N'orzeichenruKeln zu beachten sind, m muß
man rieh fingen, ob dieae TaSdn wiritKcfa eftie Erlcichtenmtr der Berechnung einer Nebcnmeriüian-
biette schaffen können. Mir will «chcinen. als ob eiiif l?< re<-hnniipr der entapnsrhenden Aufgabe
mittels der in Detitwhland j{ehr!uii hii< ln-n Fonneln. z. B. der Eomu-l

u 8 'f- m
sin ^ Beni l • oo« q> • oo« <J «wcc —^— (ni - f - - 6\.

mindestens ebenao achnell möf^lich ist. wobei diese Art der Berechnung noch den groflen Vorteil
gewährt, daß sie keine Ixfondea^ Tafel erfordert.

Dil- weiteren Tafehi <ler Saimnlun>^ «iieiii n ila/n. ila.s .Vzimni in der Nähe des ^feridiainsi

zu finden. Diuäc BcBtimmung geschieht in der Weise, dali man zuiiäckst mit C uud t die Breiteu-
änderung lOr V IJb^seaindmutg und dann mit dieser Breiteninderung und der Breite des Azimut
entninunt.

Die letzten Tafeln dienen zur R<-rivhmu)|; einer Stiuxllinie aus einer Höhe des X«xi-
stems, die für ims in 1 h'iiti^-ldand s<'h<>n det^halb von Ki>ring«*r Ik-deutung ist, ab mifler deotachea
NantisctieB Jahrbuch viel boi|ueuierü Tafeln für diesen Zweck hat.

Nadi alledem glaube ich der — übrigens sdir gut auBgostatteten — IViffel wenigatens in

DeatseUand keine croAe VohratunR in Aoasidit atdkn zu kOnnen.
Dr. O. Fulst.

Reichs->[:u ine-Amt. Etegelhandbuoli fBr den Engliachen Kanal, H. Teil: XUe
Nordküste Frankreichs. Dritto Aufla<;e, 1905. 8*', 6;};') S. Mit 193 Küsten-
ansichten im Text. In Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn. Berlin.

Die dritte .Vuflajre des vnrliein'nden ^N'^^elhandhuehs. fla.« die Xonlkuste Frankrochs von der
fadjpaehen (Irenze bis zur In-i I ()ii<->-.ant uml die Kanal-Inseln beschreibt, ist vollständig um-
gearbeitet worden, üei den UafeubcMcluvibungeii »ind Hafeminkosten, l>ot,<entaxe. Prdse von
Sdül^iisrüfttunfr nnd Sdufibverfcehr nicht mdir g^ben. Die staatlielien Hafenabi^bt>n und die
sonstigen fiir :il!e fninz/isisehen Häfen jrilti^ren ficbühren fimlen sieh im I. .\l)sehniit l)ei den übrijren

allgemeinen AnL;al)i ii. Die .\n{^ilK>n üIht Wind und Wetter. iuapni tis< he Elemente und t iezi-iten

fiir den Englisdien Kanal sind im 1. Al>sehnitt di>** elx-nfalls vor km-zem neu anfp-le^rten ei>.ten

Ttils dieses ^foreUuiudbuchs gq;ebai und wenieu daher hier nicht wiederholt. Die Zahl der Küj«ti-n-

ansiditeD im Text ist lun 105 rermeltrt nnd um eine T<aaltete verringert worden. Als Crnindla)>:r

für die TV'«rl)eitunjc der dritten Auflat;e sind die neuesten friuizrtsisehen und etifrli-sehen S-^rt-lhund-

bücher äowie zahlreiche Fragebogen und lleriehte deuti^eher Konsidn und Kapitäne der Uandel)<-

marine benutzt worden. J. Hr.

Portolano delle coate d'Italia. Fase. 1 . Da VuntinügUa a Monte Circeo
induse le iflole dell'Arcliipelago Tosoano e Pontine. Genua 1904. 339 S

Das vorli(^nde Werk ist der erste Band einer Bethe von vier Binden, in denen vom
HydrirTaithi-( heu Institut in ricnna die <:e-amte italieniselie Küste einer einziehenden R^pre^ htutg
unterzogen «erden S4tll. Wie der zweite !>aiid, der die ln>el J^ardinien Viehandelt und l)ereiui im
vorigen Jahre herausf:e^ebeii wurde, so bringt auch der vorlie-jrende eine bis ins einzelne gehende
Boschreibung de» Küüiungebict» und der U&fen, für große und kleine ^schiffe besondere
Segelanweisuiifren, deren Verständnis durch 82 Vertonunfjen im Text bedeutend erleichtert wird,

ferner au-tiilii liehe An;ralM,'n iiix'r Tyolsenw"<"sen. Selile|i]Ml;iinpfer. I>it;-ent;elil, ^^ehle{>]»l(^hn, Siirruil-

wci$en, Handelsverkehr, Dockaidagen, KeiMualnr«erksiaUen, llafeiiunkiKten. während die Jxnieht-

angalH'ii nnr sehr dürftig sind, was hereehtigt ist. ila alljährlich iK^Miidere lieuchtfeuer-

vcrzeielmisse heraus^re'reben wenlen. die auch reiehliche .Vbbildunjreii der Leuchttürme siowie

ein Verzeifhnis sämtlieher Tonnen bringen. Da die letzte Au-Sfralw^ der britischen Segelanweifiung

für das i)etreffenth' ( Jebiet verpiften ist und die Anfallen fiir die ra eh aiifliliiheiiden Häfen ver-

altet sind, eo werden die in jenen (Jcgendeu vcrkelirenden deul^ehen S liift.sführer in dem vor-

liegenden Werke einen «ehätzlmren Fülirer linden. Bemerkt werden nuige noch, daß in dem deni-

naehst erscheinenden denl^ehen Küstenhandhii<h für die italieniselie Küst»' die Anpaben dt^

iLalieuischen Werkes bcnulzl sind. I'jn sehr auKtühiliebe-, übersieb tliehei* Register und Namea-
enseichnb aind dm Worke beigegdien. A. Wd.
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Ooste de Mo^amblqne. Guia de Navegagäo por Leotte do Rego, Offidal da
Armada. 599 S. Lissabon, Imprensa Nacional, 1904.

\oa dnem portllgi««iHC'.hen Morineoffiner vorfaßt, der hiugt- Jahie un der KÜHte von

Ho(ambique «tatiookrt war und doti dltiich seine Tätkkeit und durch dgeoe VennesBungw genaue
Kenntiiis dnes Teik dieses Gebiete erlangte und der ferner sidi der ÜHteratOteung aJilmeher orls-

knndlger Kamenwlen prfn-iitc i-n z. ]\. <U>s fhpmali^'cii < 4i)i!vrrncnrs der Provinz MofainbiqiiP

Konteradmiral Aupasto de l.'astilhoi. bildet das vorliep ud"' Wt rk « inen wertvolU-n Führer für die

S'hiffidirt in den Ciewässem von Portngicsi»ch-( ).stAfrika. Iis Ix^rhriiiikt sich nicht auf die rein

sachlichen Angaben, die im aUymeinen den Text der ä^i;eUiandbücher bilden, sondern geht veit

über die einfache Köstenbesehreibnng und die nIStigen Anweisungen für die Na^ernng hinaus,

wodurch die ( txTsichtliehkeit idlerdiiifrs etwas verliert und ilcr sdindJe Gebmueh behindert winl.

Interessante KtMchieht liehe und handclsstatistische Daten K'-beti ein Bild von dtr Ktitwieklung und
Verwakung der Kolonif und ihrer Hauptorte, j^TOpT-aphisclu-, eLlin«)f;nip!ii~' In klim:i1oloi;ische und
andere Anjjraben machen den <loilhin koiiiniaiidterten Seeidfi/ier mit Land und Iicuten bekannt und
od wohl fti-eiirnet. auch das Intcicsse von Kaufleuten, Reinenden un«l Kolonialbearaten zu fesseln.

Daneben koninit jeiiix h kt iueswejrs die eigenüiehe KiLstenb<'-i lireilmnp; xu kurz, -ir ist eher für

uns, die wir eine knaptK', auf das für die J^hiffahrt Nolwenilige Ix-sehräiikte Dai-siellunj; lieben,

etwas roeihlich ausführlieh. Iktonders bei den Hafenheschreibungen sind die Angaben über die

^^tädtc so eingehend l'< lialtin. w-'w man <!<• vielleicht im Meyei-sehen KeLsehandbuche, falls ein» von

dieser Gegend vorhandm näre, linden wurde. NelHMi den für den Sehiffwführer und Reeder
wiehtigen Angaben üUt iKM-kaidaien. RcjJoraturwiTkstättcii, Sliiffsan-ni-Innir und ihre l'reisi',

Uafenunlcosten, wichtige Beeünunungen usw. sind Uandelshäuecr, üankeo, Handwerker, Ciasthöfe,

Verkdusmittel, BanwetlEe u. a. m. au^resiählt

Das \\'crk srhiießt mit knrzi-n I{«rr;ulitim<ren üImt Wind und Strom, mit Anwei«un>reu

fiir die Fahrt lüng» der Kilste .sowie mit ailgemeiueu klituatologLi<.-hen ^\jigabcn und Rat,s< hl:if:<'n.

mn don Einflnase des steUenwdse mardecisehen Klimas bdm Aufenthalt ao Land em;:eL'. n^u-
J. Ur.

B. VeoMto BradMinnngan Im Bmlidi dar BettHilii ti und der
•owl* «Bf vwwaadtaii CWbtotaii.

a. Werke.
Wittemn^kiinde.
Walker, Gilbert T.: Copies of monxooti forecaats suhniitted io OovemmeHt in Jtme,

August, and Sejitetnber iiKi4 and- a romjmrison loith the tu^ual rainAilL Fol.

16 4- 13 4- 7 p. Öinda IDOl. CJovem. Centr. l'rint. Uff.

Klement, Leo Edler von: Mond und OewUter. Ein Beitrag zur Kenntni>< dieser Hcziehung
auf (inmd f)« tjfihri^^er IVeoba<-htungeii (1803 faü 1902) dcT meteorologischen Station Schwerin.

Inaug.-DLS8. K<\ j.S S. Rostm-k IIHU.

Dext« r. Kdwin tSraut: Weather Inf/uences. An empirial study of the menUd and physiologieul

trffecto of definite meteorological conditions. With iiistmctiöus by Cleveland Abbe, ti**,

XXXI a. 386 p. New York and London 1904. Macmillan.
Westman. .1.: Aurnres Unreales. ( )bs«'r\-ations et niesures de l'aurore bon^ale faites en 1899

et en IIMK) a la l»aie de Treurenberg, Spitzberg. 4», 12U 8., 2 Ul., 7 Taf. !?toekhohu 1904.

Meeres- nnd Gewässerknnde.
Tin't Hoff, J. H.: Zur Bilduutj der ozeanLtr/ien Sa!z>ihfn</erungent 1. Heft. S», VI,

bö S. m. 34 Abb. Braunschweig r.>iC). F. Vieweg & t^ohn.

U. 8.Coast and OeodeCic Survey: Manual of tide«« part IV B. Coiidal lines of the world.
br Rollin A. If ar den. Appendix Nr. 5 — Beport for 19(H. 49, 85 p., 36pL Washington
l'.Hil. (kireni. rrint. Off.

Brit. Admiralty: Tidal streams round the lirithh Tsles. 1.15], T^.ndun IO<»l. .7. D. Potter.

Ergebnisge der in dem AüantUehen Ozean von Miite Juli bis Anfang November lüsy

amgeführten Ftemkton-^epediHon der Humboldt - SUfhirnj. Herg. von Prof. Vict
Bensen. 1", II Ril. M. f. HS S.. ;! Taf.. III lid. L. f. (t 1 S. m. Abb., 1 Tab. u. 12 Tuf..

niBd. L. h. Ü2 S. m. 8 TaL u. iV Iki. X. •2 mit 7 Tat. Kiel 1904, Lipsius & Ti.seher.

Reisen und Expeditionen.
Wc_'i rn r. I'r. (ico: Ifrise/t Im irestindischeu Mitteliiieer; Fahrten u. Studien in den

Antillen, Colombia, ranama u. Costarica im Jahre lOOU. Mit Abb. nach Aufnahmen
dn Vert «. 4 KaitensUzzen. 2. Aufl. 8», \^I und 302 8. Beifin 10(W. AUgem. Ver. t
!"iif-:»-]i. T,iti'r:i>i!r.

Hiiivluyi, Kii iianl The jtrincijiat nuvigatinns, roi/aijes, tn/ffifpies and disrorcries of

the English Xafion. Vols ^1, in, 11." 8<*. Maeli hnse (( das^rowi.

Danslow, ö. iL »öd Jones, Ii. J.: The Commi»8ion of H. M. S. Eelipsc (L«ig S^iit-s). 8",

140 p. Weetminster Press.

Xobhs, F. F... and Reru'or, T.: Tfie Cminni^^ion of II. M. & »Fox* Eoai Indiea
Station 19OI—04 (lx>g S-rieH). S". :JI2 p. \\ (>lniinster Pres^.

Watts, W. H.: The Commission of H. M. S. Retribution North American and Weet
Indies etatum 1902—04 (Log äeries Nr. 17). 8«, 193 p. Westminster Prees.

Phytfik.

ClenenU, Hagh: MoffneUe aiomu. How they are pvoduced and how they may piedieled.

8*. Anthor.
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U. S. Coast and Gcodctic Survcy: R&tuli» ofmagneHc obtenaHon* madc bij the CoaUand
Oeodetic Sumey between July l, 1908 and Jmu 90^ 1904, hj L. A. Bauer. 8*.

Washington 1!«V1. Govem. IVint. Off.

Tanakadate. A.: A niaynetic surret/ of Japan rednrrd (a (he epoch IH'jö.O and the sea
level earried ant by order of Üie Earthquake Investiaaiion Commütee (Journal ot

the College of Seicnoe, Imperial Unifenily of TobTO» VoL XIV). XII a. 347 p. XCVHI pL
Tokyo 1904. Univenity.

Navigation.

Miremont, Conite de: Practical methods in modern navigeUton. For the readv Solution

ot daily probleiitt tA am. 8», 116 p^ 0. Philippe.
CouBin. A.: RAumi praüqus de navigatiou. Long ooun, phieaitne, cabolage. 12*.

("hallanu'I.

Küsten- und Hufeube.sihreibuugen.

Hydro(;r. Amt d.k.ii.k.KriegBmari]ie: Vwxie^nü d«rLeuehtfeuertmd SemaphaniaHonen
im Adrinfischen Meen für dtu Jahr 1905. V. Aufl. 8<», 168 8., 2 Tai Fola 190S.
Jos. Kuinpotii.

XedcrI. Mini)<terie van .Marine: Lichtenlijst imn het Konitiyrijk der NtdeHoindtn em de
Kolonien 1906, Ö^12t}& 's-GiaTenhagc. Gebr. Giunta d'AlbanL .

— : Besckrijmnff der Nederlandtche Zeegaten, Deel VL Ben» en FVieeisdie Zeegat. Denk
Driik. S". Vin n. 7m S. ^ ( ;r:iv. iduige Hw T). H. L. Sniiti«.

Brit. Adniiralty: Eastern Arrhij/e/aao, Part II (Western Part) coinpri.-iitt<i the sotUh-east
coast of Sumatra, Java, Islands eaat of Java, south and east coaste of BomeOf
and Celebee Island. 2d ed. 1904. 8«, -tOSp. i ch. London 19Ü4. J. i). FoUer.

I^psotzjrcbunff.

Neue deut.'iche Seemannsordnumj vom 2. VI. J902, nebst eimchläyigen Gesetze» u. amt-
lichen Beknnntmaekumfen. Ausgabe f. d. GraBherzogtmn Oldenbturg. B<*, 70 S.
Ol.l.-iihur;: r>"l. r.. Stitliing's Verlag.

K. K. IlaiMli lsniiniHtri ium: <jr,srtzf und Vrr(rä(/( i/hcr Post- H. Schiffahrtslinien in den
Sei'stuatrn der Erde. Ht-rans^'. vom [luiustrie- und LandvirtachaAaratk I. Teil. Lex. 8",

VI u. 141*4 !<. \Vic5n IIMM. Il<»f- und sjtaai»druclierei.

Marineordnnng. Militärisphe Erganzungebeslinunungcn zur dentBch^ Wcbrardiumg. Xeuabdrucfc
mit« r TkTi'K-ksirbtiguni; der h\< /um 1. lY. 1904 eingetretenen Änderungen. 8*^, X u. 351 &
Uirliu liMtl. K. S. .Mittler Ä tSohn.

SrhiffMeinrivlitungen.

Kgl. Danfik. Landbrugerainisteriet: Bsretningom detdanskeRedningsvaesens Virkeamked
i Aaref fra den iste April 1908 Hl den Site Marie 1904. 80, 19 & n. 1 Karte.
Kjnl)enhavn l'.Hi,'.. J. \\. Schultz.

Lloyd » Book of House Flau» and Funnels of the prineipal Steanuship Lines of the
World and the Home Flagn of various Linee ofSaüing Vessele. Spottiswoode.

Handelsgoograpliio und Stntistik.

Kais. ütat. Amt: Die Seeschiffahrt im Jahre 1903 (Statut, d. l>t;ut. liuiches, B. lO.» I(. Eruter
TeU. Bestand der <Ieut^elien Seeecfatffe (KaufEihrteiBdiiffo). 4», 17 o. 54 8. Beilin 1901.
I'uttkaniiucr k Mühlbreeht.

Verkehrs-Ühersicht im Hafen zu Geestemünde pro 1904. 1 Blatt.

Jahrestterieht über die Entwiekelutuj der ilnit^elien Sr)iufz<jebiete in Afrika und der
Südsee im Jahre l'.Ht;i 1904 mit einem Bande Aniai/en. lk'ila^;e z>un iK*ut.>iclien

Kolonialblatt 1%:.. Fd.. 114 u. 41»4 S. Berlin UK»."). E. S. Mittler & Sohn.
Denksehriff, betreffend die Entunekelnng des Kiautsehou-frehiets in der Zeit vorn Ok-

tober 1903 bis Oktober 1904. Fol., f/J Ü. in. 12 Tai. u. Karten. BcrUn IIMJ.'.. Dietrich
Reimer.

*

Ver}*ohieden<»»*.

Ncderl. Miiiisterie van Marine: Cataloijus van Kaarten en Boekwerken uif</ere)/ dnor de
Afdeeiin<f Hudro<fr<iphie. :MS. u. ;i Karten. iravenhage 1*J<».'». (Jebr. (iiuntad .Vlbani.

Hamburf/er Xa utiseher Kalender für das Jahr 190S. 18. Jahig. KL 8», 1 16 8. Hamburg 1904.
Eckardt & MesstoriL

Fremantle, Sir. R R.: The Navy as T have known it 1840—1899. With PcNtndt. 8^,

iSSp. (':ts.<(!l.

Selections from the eorrespondence of Admiral John Markham during the years 1801—04
and iHm—07. Kdit. br Sir Clements Markham (Navy Recorda Society PubUcatioaa
VoL 28). 80, XX a. 451 p. Society.

b. AbhantHungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

WittcmngHkunde.
Present problenis of wetcorology. K. Lawrence Rotch. »f'cience« 1904, 23. Decembcr.
Draelienrnifstii fie zu wis.-^ensehafflicheti Zwecken. Gaea- 19(V», H. 2.

Sulla inversione della temperatura. Filipo Eredia. »Atti Accad. d. Lincei 19(34. 13, 10.
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Liiiiliin f(i(i imiinrtj. l'.Hil W. Xutiirc . 12. Jan. 1!H'C>.

Ihr <jro/k' Staubfall am 22. Februar 1903. Beob«ditungeu zu Bidefeld. Julius Wilbranil.
is. Jahresber. d. hbt. Ver. f. d. Ondsch. Raveasbenr zn BideMdc. 1904.

Die Wirksamkeit des fitnrmv'nrnuitifAtrpsens an der deutschen Küste. ^HiuiKa« HKi.'), \r. 3.

De teeen'oorspelliny inet behulj) van locale waarnetningen. Chr. A. ('. Neil. Hemd en
Daiiipkriiig^. Jannori UMi").

De teleamUvfehe rerbinding met Bsland en de weervoor^/eUingen, Autwoord atan S.
»Hemel en ]>)iiu|>krin^ . Januar 1905.

Die Wifierungseerhältnisse auf (fem Nordoilantltehen Ouau im Fritruor 1905,
E. Herrmaiin. -^Hansa« IlKjö, Nr. :t.

UiirekuU uU Met«orologi$ehe Jaumaleiu »De Zee< 1905, Kr. 1.

N«eres* wid GewfoMrkimde.
Carte fmUt^fmitrique generale de l'ocean. J. Thouk t. Hull. Mus. Oe»''iui. Monaco« Nr. 21.

Rapport rar Ut thmton, de» €unstant§ Hydrograph«» ä Copenhague et »ur le$ m^hode»
d'anatffse en ueage dam leg laborawire» du eon»eU intemalional pemtaneni pour
ler])I(>ralion de la »irr. I,. S;ilu nii. I?ull. Mus. ( >< (';in. Monaco Nr.

Oeniiddelde uitkomsteii van waarncininyen omlrent (cuijteratuur en zoutuehalte van het
zeewater in het Marsdiej) en de Zuiderzee oeer de tienjare» 1894 tot en met 1909,
U. ('. Redckc. »Mcided. ur. Viagcherij^, l)e«9uber liHM.

ÄtnuMnheric and Oeeanie Carbon Dioxide. A. Harden. Nature«:. January 19. 1905.

2He llerkunft drs Mrerwnssers. (iaea . ItHC,. Ht-ft 2.

7%e abnormal fidrs of .lanuary 7. »Natiire». 12. Jaii. I90ö.
Flanktononderzoekiiitjt ii in de Nwrdeee (ervolg). P. J. v«n Breemen. »Meded. ovw

Visw-herij. DitoinlR-r l!t«)i.

Eisberge. Ilt itirich Binder. Die Flotu- . lOUÖ. Nr. 1.

Reisen und Kxpeditionen.

Zur Frage über den sibirisehen Seeweq nach Osten. L. Breit fuß. Petcnn. Mitt.« 1904. XII.
Vin thr'CapetoIndid. W. II. H.MMt. Nanti.-. .Mat:. 1 '.•'»:,. Nr. 1.

Bericht de.s Bezirksaut/nianns Sen/tt über eine Reise nach deti PalaU'Inseln voit^lft. Juli
bis 22. AufjK.st llKhi. l)ent.><-h. Koloiiialbl.« 1905. Nr. 2.

The Scottish yational Antarctic Er/xtlition. Seoond Antarotir Voyage of thc Scolin'.

J. U. Uarvey Pirie und R. N. KudnioKe Brown. ^k'ütu (.iei)gr. 3£ag.< Jaiiuary lüOr*.

Ph}>ik.

über Wirbelbilduny im Widerstandsniechunismus und die Wirkung der Schiffs-

»chraube. F. Ahlhorn. »Phys. Ztschr.« 6. Jehrg, Nr. 1.

Astmonische Nantik.

Atimuih sondir /inn.//r. .1. l'osthuimi.-^. !»<' Z<v . lOdf». Nr. 1.
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l^tvadier 1904.
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bflmiieatea- ud Apparatenkmide.
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Mo^^kui SlK.riJik . 1904. Heft 12.

»elf-recordinq raingauges. Kiohard Strachau. lirit. HoroL Joum.« January 1905.
Über Drachen. ^Lta. y\. WoUvYn it (Russiseh.) .M«.rskoi Sltomik . 1904. 1^112.
Die mvellitische Prüfvn(f der selbsttätiqen Ajtparate des Peqelsysteins Seibt-Fueß.

Seiht. Z.Titrhl. d. liaiivrr. 1 Nr. I.

areil pour mesurer la vilesse de rotalion de la lerre. »liev. Chronooi.« Ddc. 1904.
iur Bestimmung der Sextantenfehler an Bord. Ltn. J. Defnbre. (Rnwiadi.) »Monikoi

r^lxjmik-- 1!H>1. Heft 12.

Über die Ausgleiehunq von Uhrgängen. U. Wanach. "AHtroii. Nai-hr.«, Btl. 167, Nr. 5.

BinfluJ} des Luftdrucks auf den Qong der Chronometer. »AUgem. Joun. d. Uhimacher-
kunst^ 1905, Nr. 2.

Aipra im nuovo supposto primo ineentore della frunoto naiutiea, Timoteo Berteiii.
Rov. («-.^graf. Ital. 19<'>4.

Gduidseinen nnder water. »De Zee« 1905, Nr. 1.

Draadlooze te/egraj)hie lang» de Amerikooiuehe Kvet ten tUenete der echeeptaxtrU
»De Zee« 1905 Nr, 1.

Omt draadlooee ieägrafU. »Mwinebhd«, IS. JimuHi 1906.
Sxktro- mechanischer ümdrdi»ing»MiMer. Ins. Leikov. (Kueeiach.) »Honkoi Sbotnik«

\m. Heft 12.
TT <»
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ötV Hafenanlagen von Swansea. (Jünthf r. Zentrbl. d. lijiuverw. IIK».'). Nr. 7.
If Unee di eabottagio nel Mar Roseo. I a lim

a

diu. -BoD- Soc. Afrie. d'It.s Deoenafare 19ü4.
Iber die Schiffahrt auf dem Amur und seinen JfebenfUieten. »ZentrbL d. fiaufcnr.« 1905.

Nr. 7.
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Schifflian und -EinrichtmiKeii.

J}ie BaurorKchriffni des Englische» Lloyd. Künfzip .Jahre der EntwidEBlaog des
H liitfliaiKti. Carl Kielht)rn. S'hiffUiii , VI. .lahrp.. Xr. (5.

Konstruktion eines Xotrnders. SH-falnt . l'.io.'i, Xr. 1.

Ein Piusagierdampfer ohne Stampfen und Rollen, Marineiiigeiiieur K. Tenniion. (Kaauach.)

»Moracoi Bbornik«. 1904. Heft 12.

Metkodt of estimaHng tke eoal enduranee of a Nawü Vetttl. •Proe. ü. B. Nav. ImI'
Deceiuber \\m.

The vietorimut turbine. 'Xaiitio. Map.» 190.'.. Nr. i.

Motore» d gas y petröleo. Durand-Viel. >Bev. Gen. Mar. Madridc. Enoro liHJ5.

7%« sitfninmnee of overerowding. Henry O. Beyer. »Pioc. U. 8. N«t. Iiwt.c Dec. 1901.

British Sfifi'fii/r Compnnies. Robert Mac Fiitvrf. Xaiitir. H>'>."). Xr. 1.

The saviny of the 'Sarah SandS'. A liL'ht witli fin-. Xautic. .Ma;;:. 19«.».'). Xr. 1.

Invoering van het gewigttgde Boerconimiindo Inj de Marine. >I>e Zee«. lix>.'i. Xr. 1.

Opinions on the German Emperor's New Helm Order. »Nautic. Kag.€ 1905. Xr. 1.

Handelsgeograplüe und 8tatiMtik.

Schiffbau und Schiffahrt im Zeitalter der Kartelle und Trusts. MarineOberiNinnit Schwarz.
Arariiit-Iviiri(K'linii . l'.in'. 1. Urft

Vi'ikihr ili'iitsfhcr ScJiiffe im Jahre l'.MKJ: I-i Valciic i.MjUta), Xowonissiisk. SwansiM, Buhia

lUaiica. ( ialvotiiii, Maii/^inillo, llobart (Tasmanien). Deutsch. Hand. Arch.'^ 19«4. Dezember.

Sehinsverkehr im Jahre 190S: Cartagena, Singapur, Tampioo, Lyttelton, in den Hifen voa
NeiMÜdwalcs. »DeutBch. Ibnd. Arch.' 19(h. Dexembeir.

Le derrldjijirinrnt de la tnnrini' ilrs /^/<ifs-T'nis. \.r Va'lit . ;;!. n.^\ r.'nl.

De zeevisscherij en de visschersharen te JJmuiden in December 1904. Meded. ov.

ViMcfaerij«. December 1904.

Verschiedenes.
The present Problems of geography. Hugh K. MilL »Geogr. Joom.« Januaiy lUOö.

Oeography and «dueaHtm, »Qeogr. Joiini.c Janoaiy 1905.

Die Witterung an der deutschen Küste im Dezember 1904.
Mittel, Summen und Kxtreme

aus den meteorologischen Aiifzeiohniin(;on der Xorinal-Hoobachtoiigsstationeii

der StH'wartf an der deut.sohen Küste.

Stationt-Name
und Poi'höhe

des Barometers

1. 11 f I «I r II . k. 7»»»Mnin -

.Min« 1 Monate-Extreme

r. ,l auf Al.w I
^d- MN u. 450Br.

MN'ii viiiii ^
4:< IJi. Mittoi .Ma.\. Dat. Min. Dat.

Lufttenqwcatar, ^CL

i'
Ahw

Mittdl vom
I

Mltti>l

Sahlder

f

(XilL(]ftt.

Borkum . . . !<>. | m ,.!).:$ < ).0 :(>..') r.i.2( ». :\:.9 30. 4.8 O.D .-».2 Ö.I

Wilhelmshaven s..") .'>!».ü — 1.0 7 <..,-. 20. ;{7.M 30. .u; .'>.3 4.3 4.2

Kiiiuui . . . 11.:! .^s.;{ 0.",) 7.">.7 20. 3:^.8 30. 5.0 4.3 4.5

iiambutg . . 2U.U :>'.)." 1.2 7ti.O 20. :w.4 30. 3.1 1.1
•> -

3.(5

Kiel 47.2 l.f, 7.'..II 20. 3n. 3.0 1.2 3.J 3.4

Wustrow . . 7.0 .".7..S 2.:. 7:t.7 2< K ;!i.u ;!< 1.
> .)

• 1.... 3,4 3.4

Swinemünde. lO.O.'i - 2.r» 71.0 2( 1. itO.l» 3« ). -j.t; 3.2 3.1

Rügenwaldena.4 .0 :):2 72.r. 20. 32.0 30. 2.b 3.(; 3.2 3.1

Neufahrwasser 4.5 .'»7.0 - l.O 71.3 20. 3,3.7 30. 1.8 2.(1 2.1 2.0

5.5.8 -4.6 69^ 20. 34.r> 1

.

0.3 0.9 0.3 0.4

2.ti

: 2.<^

,2.4
n 2.7

4-2.«
4-2.5
-V 1.:

2 1

7 : 1

3
1

1

9 2

9, 2
6

I

1

8 2

"
;

1

12 3

12 5

TemiH-ratm -Extreme
IVmpcratur-

Aiuloniii^r
reiu'hti^'ktil Rewölliung

Stat.
ÄDtÜ. la-l .\bs(»]utes m<iiiati. \iinTa;:/irrajr .\I>S<1-

liit.'.
K«'lative, % 2kN Mltt

Abv.
TM
MMdMax. Min. Max. Tag Min. Tag «b V,2i« N 8h X Mittl.

mm <" N

Bork. 0.7 3.8 9.3 4. 5. — 2.6 28. 1.8 ..0 1.9 \9 89 H7 SS 7.8 7» IUI tJ -4X2
Wilh. t>.4 2.5 11.0 17. .-».7 28. 2.5 2.3 2.:. .'..'.» 91 'M) 91 s.fi 8.1 7.7 8.1

Keil. (i.5 2.9 9.1 4. 27. 2.3 2.1 2.2 0.1 94 95 95 9.0 8.3 7.5 8.2 h
Ham (5.2 1.0 10.6 6.17. - O.b 28. 2A 2.3 2jß 5.4 90 8H SS 8.9 8.0 aa

Kiel 1.9 [)JS 17. -6.0 28. 2.6 2.1 2.3 92 !U 91 8.3 -V. 1 S.0 8.2
-U3
-fO.3

WUB. .'>..") 1.2 9.0 0. — 7.Ö 31. 2.2 1.9 2.3 1 91 91 93 8Ü .s.l S.5 8.6

Swin r ' •

.»..» 1.3 9.8 17. -3.2 28. 2!4 2.3 2.:. 87 84 80 8.5 8.1 8.6 8.4

Rüg. .').4 1.9 8.7 6. -0.6 31. 2.2 1.0 2.1 5.1 88 SO 90 8.3 8.4 8^ 8.2 -4^.1

Neut 4.3 0.3 9.8 18. 9.0 31. 2.3 2.9 I.S K8 81 88 8.5 SJÜ 7^ SjO -AI
Mem. 2.9 -1.0 7.0 18. l.'i.ö 31. 3.1 3.1 3.0 1.0 91 88 91 SJA 8JS SA a»
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Der Monat Dezember charakterisierte sich an der deutschen Küste in

Minen meteorolctgischeii Mittelwerten durch ostwIrts abnehmenden, im Westen
mnfihornd normalen, im Osten um etwa 5 mm zu niodrifion Luftdruck, eine

ziemlich gleichmäßig um etwa 273^ (Memel iVa^) Mittelwert liegende
Mitteltemperatur, meirt etwas im hohe Bewölkung und, soweit vieljährige

Mittelwerte vorliegen, ostwärts bis Swinemündo überwiegend durch etwas ni
geringe Werte der registrierten Windgeschwindigkeit ,

ostwärts bis zur Oder
blieben die monatlichen Niederschläge bis auf Borkum uiu müßige Beträge
geiren die vieljährigen sorflek, während die ostdeutsche Kflste erheblich zu
^n- >['M. Niederschlagnnengen, an Übarsohnfi nach Osten hin zunehmend, auf-

zuweisen hatte.

Von den zu Zeiten der Terminbeobaehtungen notierten Windrichtungen
üIk rwogf'ii an Häufigkeit bedeutend die Winde des Südwestquadranten und
aeben diesen stellenweise noch benachbarte Richtungen des l^ordwest-

q^Mbrantra, während die Wfaide von NNW bis OSO yerhäHnismäBig selten

beobachtet wcnrden dnd.
Steife und ftftnnlsche Winde traten Ober ausgedehnten Gebieten auf am

S. und IS. ostwärts bis Mecklenburg aus dem SW-Quadranten, meist nur steif,

aus der gleieben Richtung in der folgenden Nacht fast über dem ganzen
Gebiet zum vollen Sturm anwadisend und noch am 7. an der Ostsee im

Die regiBtriertcn WiruIgciichwindiKkeiten und Sturmnonnen erBcheinen seit .Januar diwof*

Jakct it^oloB aiäerer Berachaanasiireiee UBtner als früher (TÖniL die Eriiuteraageo der Jaauar-
TaMe, »Se 142).

^

- Drr Ko^rnmeasar von Bwineaiinde lag am 31. im OberadiwfiminimfflgeMet, so daS er
lucht XU erreicluui wur.

, *\ Der Aaeniograph von ISorkuui fuuküonierte nicht seit 4^ N. am 30., da daa BdialeD-
taou vom 8tnm heranteigeHchlendcrt wonkn war; in Keitum fehlten die Bcsiatriemogen toom Bitli«i am 1& bk 1% mittag am 27.
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Westen mit der Starke 7 und im Osten mit der Stärke 10 andauernd; am 12.

aus dem Sf)-Quadranten Bteif an der westlichen Ostsee; überwiegend aus dem
NW-Quadranten an der pommerschen und preuliiaclien Küste am 19. meist in

der Stärke 8/9, am 28. meist bis Stärice a, am 84. vnd 25. meist bis Stirke 9

und darüber, am 26. und 27. meist bis 7/8 und am 28. meist Stärke 8 er-

reichend; am 20. aus westlichen Richtungen an der ganzen Küste, meist bis

Stärke 9 anwachsend. Der »tärk^te Stariu traf die Nordsee am <iU. und die

Ostsee am 80. und 81., der an der Ostseeküste eine verheerende Stnnnflvt

1km bt'ifiilii tr, über den hier weiterhin berichtet werden soll. Nach dieser

Aufzählung hat die Ostsee wieder eine ganze Reihe von Sturmtagen gehabt,

die bei ruhigem Wetter an der Westküste auftraten, dabei handelte es sich

um die bekannte Art von Stürmen, deren häufiges Vorkommen die erheblich
gr(")ßere Sturinhiufigkeit an der östlichen Ostsee im Vergleich mit der Nordsee
zur Fnluc hat.

Die Morgenteuipcratui-eo lagen fast durchweg über den normalen Werten,
ausgenommen an den beiden ersten Tagen an der prenfiischen Küste, dem 9.

bis 14. an der westdeutschen Küste und dem 27., 28. und 31. an der ganzen
Küste; positive Abweichungen bis 8 und mehr traten niehrfadi auf am .5.

bis 7., 17. bis 19. und am 30., während entsprechend gro/ie negative -\])-

weichungen nur an der preußischen Küste am 2^ 27. und 31. beobachtet
worden sind, und negative Abweichungen bis zu b° nur an den beiden letzt-

genannten Tagen über dem übrigen Gebiete zu verzeidinen gewesen sind.

Die höchsten Nachiuittngsteinperatnren zei^rtcn in ihrem Verlauf von Tag
zu Tag zienjlich übereinstimmend nach einem Ansteigen bis zum 6. ein Sinken
bis zum 10. und nach geringer Änderung wieder ein starkes Ansteigen bis
zum 18.; hierauf erfolgte ein n»ehr f>der weniger stetiger Rückgang der
Temperatur, der besonders um den 25. durch eine vorübergehende Zunahme
gestört erschien, bis zum 27., worauf meist ein starker Anstieg bis zum 29.

eintrat, dem ein meist erheblicher Temperatursturz am letzten Tage nach»
folgte. Die Temperatur schwankte an der Küste zwischen der höchsten 11.0^

von Wilhelmshaven und der ni«'drigstiMi l't.'y^ von Memel, also um 26.5
,

während die kleinste Schwankung in Borkum gleich 11.9 und die größte in

Mraiel gleich 22.5° beobachtet wurde. Gegenüber zwei bis drei Frosttagen
auf den Nordseeinseln hatte die preußische Küste deren zwölf zu verzeiclm^;
hier ])etrug die Anzahl der Elstaffe, an denen die höchste Tagestemperatur
unter 0

' blieb, drei bis fünf, während die übrige Küste ziemlich gleichmäßig
deren nur ein bis zwei aufzuweisen gehabt hat Nur am 31. herrschte Frost
über dem ganzen Gebiete.

Die aus <len .Änderungen der Temperatur von Tag zu Tag ohne Rück-
sicht auf deren Vorzeichen als arithmetische Mittel für die drei Beobachtungs-
termine berechneten Werte der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur
(I. T. V.) lagen mit ihren größten Werten zwischen 2.0^ (Borkum) und 3.6^

(Memel); der kleinste der je drei Werte am Tage fiel weit überwiegend auf
den Nachmittag, während der größte Wert etwa gleich häufig auf die beiden
anderen Termine entfiel.

Die menaüichen Niedersohlagsaeagen zeigten vielfach bedeutende Ver-
schiedenheiten auf benachbarten Stationen. Die größten, meist 50 mm über-
steigenden Heträge hatten die schleswig-holsteinische, ponunersche und preußische
Küste, die kleinsten, unter 30 mm bleibenden Beträge die mecklenburgisclie
Küste und nur wenig größere die Stationen an der Weser und Elbe. Gegen
23 mm in Wismar und 25 mm in Wustrow hatten Wyk auf Fohr 88 mm und
Memel 10<5 mm aufzuweisen. Länt man den Niederschlagstag um 8'» V. M. E. Z.

des gleichnamigen Kalendertages beginnen, und sieht man von vereinzelten

und TOn geringfügigen Niederschlägen ab, so fielen diese im Dezember am L
von Elbe bis Oder, 2. ostwärts bis Pommern, 8. bis s, an der ganzen Küste,
am 9. von der Elbe ostwärts mit Ausschluß der westlichen Ostsee, 10. ostwärts
bis zur Kieler Fcihrde, 11. mehr vereinzelt von der Elbe ostwärts, 1:2. ostwärts
bis Medcenburg, 14. an dar westlidien Votdaee, über Rügen und Pinnmeni,
15. von der Elbe ostwärts, 16. ostwärts bis Mecklenburg, 18. an der ganzen
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Koste, 21. an der ostdeutschen Küste, 22. von der Elbe ostwSrts, 28. bis 86.
mehr vorcinzflt und mit bpsondorpm Ausschluß von Rügen und Uinj/cbun','

an der ganzen Küste, 27. an der preußischen Küste, 2H. bis 80. an der ganzen
Küste sowie am St. an der westUehen Nordsee und der Ostsee ostwärts bis

Westprenßen. Sehr orRiebiKe. in 24 Stuiuien 20.0 mm erreichende Niedersehlftge
fiolon am 11. in Wyk a. Föhr (31) und Flensburg (21) s<iwi(> am .'11. in Ahl-
beck (27). Elektrische Erscheinnn^en wurden nur vereinzelt während der
Stürme in der Nacht vom 0. zum 7. und derjenigen der letzten Tage be-

obaelitet. Nebel trat in größerer Verbreitung auf am 1. an der Noriteee^ 8.

zwischen Jade und Elbe und über Rügen, <t. weit verbreitet an der Nordsee
und st«'llenweise an der Ostsee, *.K westlich der Elbe und an der westlichen
Ostseeküste, 12. ostwärts bis Rügen, 14. an der ganzen Küste mit Ausnahme
cm Rflgen und Pmnmern, IS. oetwSrte bis Hecidenburg, 16. ostwftrts bis
sor Oder, sowie am 88. und 88. an der Nordsee.

Als heitere Ta^je, an denen die nach der Skale 0 bis 10 geschätzte
Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Beobachtungen am Tage
kleiner als 2 war, charakterisierten sich über ausgedehnten Gebieten der 19.

ostwärts bis Mecklenburg, der 80. über Rügen und Pommern und dar 87. ost-

wärts bis Rfigen.

Die Küste lag bis zum IH. fast andauernd im Bereiche von Depressionen
Ober Nordwest- und Nt»rdeuropa; Minima zogen ül>er dem Ozean nordwestlicli
von äehottland heran und im hohen Norden Europas vorüber und entwickelten
Ausläufer und Teilminima, die längs der Küste forteehritten. Nachdem zu-
nächst ein am 2. über der Biskayasee erschienener Ausläufer bis zum 4. nach
WestruHland geschritten war, zeigte die Depression über Nordwesteuropa eine
sehr bedeutende Zunahme an Tiefe, und ein tiefes Teilminimum drang am 6.

und 7. über den Süden der Nord- und Ostsee nach Finnland, das in der Naeht
ostwärts bis Pommern und am 7. an der ostdeutschen Küste Südweststum
hervorrief. Bei fast anhaltend südwestlichen Wimlen war die Temperatur
meist in diesen Tagen gestiegen, so daß am 4. bis G. vielfach die höchsten
Temperaturen eintraten; dann aber sank die Temperatur, als die Winde im
Rücken des genannten Minimums nach Nordwesten drehten. Diese wurden
lurbeigeführt durch einen dem nächsten Minimum vorausgehenden, ostwärts
vorrückenden, nordwärts gerichteten Ausläufer des Hochdruckgebiets über
Sfideuropa. Bei dem Herannahen des neuen, am 9. und 10. vom Ozean bis
zum Kanal vordringenden Minimums hörte die Zuführ von Luit nordwest-
licher Herkunft auf, es traten alier zunächst W^inde kontinentaler Herkunft
ein, so daf5 die Temperatur bei trübem Himmel bis zum In. wenig Änderung
erfuhr. Auf jenes Minimum, das vom 10. bis 12. vom Kanal nach dem Süden
der Ostsee vordrang, folgten ein anderes, am 18. und 18. von Schottland nach
der südlichen Nordsee dringendes Minimum und weitere flache Ausläufer,
die ostwärts über Norddeutscldand liinschritten; in ihrem Gefolge stellten sich

bei zunelimendem Luftdruck über der Biskayasee und über Kontinentaleuropa
wieder ozeanische Winde an der Küste ein, die am 17. und 18. sehr milde
Witterung herbeiführten. Abgesehen vom 13. und 17., hatte die Küste bis zu
diesem Tage täglich ausgebreitete Niederschläge.

Kine vom 19. bis 27. reichende Periode wesentlicli anderen Wetter-
charaklers wurde am 18. durch das Vordringen eines Hochdruckgebietes von
der Biskayasee her eingeleitet Hoher Luftdruck erhielt sich andauernd vom
Westen Kontinentaleuropas über die Britischen Inseln ausgebreitet, während
in steter Folge Ausläufer niedrigen Drucks und Teilminima in südöstlicher
Richtung über Nordskandinavien nach Westrußland schritten. Anhaltend
itriwestliche Winde, die an der ostdeutschen Küste in dem angegebenen Um-
fang seit dem 88. täglich stamÜBch wehten, führten einen sehr starken Rüok-
L'ang der Temperatur herbei; wie diese Wetterlage den Westen durch das
Fehlen stürmischer Winde begünstigte, so traten im Westen auch .seltener

IRederschläge auf, nur am 22. bis 26, während der Osten seit dem 21. solche
tilglich aufzuweisen hatte.
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Naelidem am 21. ein Ilochdruckj^obiet mit einem Maximuni über Jüt-

land fast ganz Europa bedeckt hatte, trat äehr starke Abnahme des Luftdrucks

über Nordeuropa ein; auf ein in der Naelit zum 28. im hohen Norden vor-

übersclireitendes Minimum folgte bereits an die.sem Ta^'e nördlich von Schott-

land das Herannahen eines neuen Minimums, so daii die nordwestlichen Winde
zui'ückdrehteu und damit bereits am 28. ein Steigen der Temperatur eintrat

Ein am 29. von der nördlichen Nordsee über die sfidliebe Ostoee nach W«8t-

ruBland schreitendes tiefes Minimum hatte an der ganzen Küste steife bis

stürmische südwesthCho und vielfach nach dem NW-Quadranten drehenrii'

Winde, im Westen von der Stärke 7 bis 8, im Osten überall bis zur Starke H

Ms 9 im Gefolge. Einen sehr sdnraren Stnm brachte aber ein tiefes Minimum,
das in der Nacht sum 80. nordwestlich von Sehottland her nach der Mitte

der Nordsee vorfjedrungen war Und *u dieser Zeit l)ereits an der Nor<lsef-

küste stürmische Südwestwinde berTorrief, wälirend die Winde im Osten nach

Entfernung des voraufgehenden Sturmwirbels abgeflaut waren. Auf seiner

südostwirts gerichteten Bahn lag der neue Sturmwirbel naclmiittags 2 Uhr
über den Dänischen Inseln, alN ivIs S riit- nii der Odermündung und am 31.

mor«rens über Polen und Galizieii. Verliäu^uisvoll für die Küste wurde es,

daii der Luftdruck nicht allein im Rücken des Wirbels stai'k stieg, wie dies

häufig beobachtet wird, sondern daß auch eine außergewöhnlich starke Luft*

druckzunahme über Skandinavien stattfand, wo ein Hochdruckgebiet südwärts
vordrän<;te. An der Xordseeküsle erreichten die Winde zunächst ans dem
Öüdwestquudi'anten wehend die Stärke b bis 9 und nahmen nach dem Abend
hin aus nordwestlichen Richtungen überall bis Stärke 10 und stellenweise bis

11 zu, um dann bei weiterem Reehtdrehen im Laufe der Nacht abzuflauen

und am 31, nur noch vereinzelt Stärke 7 bis 8 zu besitzen. An der Ostsoe-

küste hatte der Westen die gleiche Drehung der Winde, doch nahm die Stärke

der südwestlichen Winde ostwärts hin ab, während die der späteren nord-

östlichen anwuchs. In der weiteren Umgebung der Odennünduntr fol<rti' auf

steife Südwestwinde ein rascher Eintritt von Nordoststürmen, wählend weiter

ostwärts zunächst stürmische Winde von der Stärke 8 bis 9 aus dem SO-

Quadranten eintraten und die Winde dann unter starker Zunahme in der

Nacht über Ost nach Nordost drehten. In der Nacht zum ;n. erreichten die

Nordostwiiidc au der Ostsee fast ül>ci'all die Stärke K» iiihI vielfneh tl. zumal

im Osten, und noch am folgenden Tage hatte die Ustseeküste ostwärts bi»

Rügen Nordostwinde von der Starke 8 bis 9 und weiter ostwärts lang an- I

haltende Stürme meist von der Stärke 10 bis n. Dieser schwere Nordoststurm
an der Ostsee rief eine sehr schwere Sturmflut hervor, die zu der stärksten

je beobachteten gehört und viel schweres Leid für die Bevölkerung herbei-

geführt hat. Mit den Xordostwinden trat ein starker Teiiipcratur^tnrz ein, so

daß die Küste am 81., zum ersten Male in diesem Winter, über dem ganzen
Gebiete Frostwetter hatte, und <'s fol^Me jetzt iiu Pereiche hohen Luftdrucks

zu Beuinn des neuen Jahres nach den milden und niederschlagsreichen Tagen
eine kurze Periode mit überwiegend trockenem Frostwetter.

i

Gedruckt und in V«Ttrifl) hei K. S. Mittler & i^ohn
KOnigliclik! Hofbuctihaudlung und norbttcbdrnckerei

Berlin 8W, Kmdwtnto 68-71
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Das Wetter auf dem Nordatlantischen Ozean vom 25. September

bi$ zum 13. Oktober 1903.

Von Fkal Bartk, Hil&adbdter der Deataduo Beewarte.

(HkamTaMH.)

BialeitaiiK. Sehr stürmische WitterungsverhSItnisse für den Kord-
atlantischen Ozean brachton die letzten Tage des September und die ersten
Wochen des Oktober 1903, die zum Teil den Schiffen, von denen BeohaolitunjL'on

bei der Deutschen Seewarte eingingen, in ihrem Fortgange hindeflich waren,
verschiedentlich aber auch schwere Schäden und sogar Totalvei lu ti «ranzer

Schiffe verursachten. So wurden am 2fi. Oktober dos genannten Jahres auf

43,5 X-Br. und 24,5 W-Lg. Wrackstücke des Hamburger Seglers »Thalia«,

Kapt. Meyer, der Reed«:d B. Wencke, Söhne gehörend, vom Hambui^rw
S<%'elschiffe Reinbek-, Kapt. Tli icsscn, aufgefunden, und e.s unterliegt kaum
einem Zweifel, daü das genaimtu Schiff in jenen Tagen geblieben ist und daU
die gesamte Besatzung Opfer ihres Berufes geworden ist. Veraohiedene andore
Schiffe wurden zu Wracks gemacht und andere hatten schwor an Sohi^
Takelage und Besatzung /u leiden.

Am 27. und 28. September wütete südlich von und auf den Bermudas
schwerer Orkan, am 4. Oktober hatten einige Dampfer auf etwa 32*^ N-Br.

und .')7^ W-T>g. einen selir schweren Orkan zu best(>li(Mi und wioderuni einige

Tage später, am B. und lü. Oktober herrschten äulierst schwere Stürme in der
Umgebung der Azoren. Diese Aufeinanderfolge von Stfirmen in der kurzen
Ztit und in beinahe westöstlicher Richtung liell den Schluß zu, daß es sich

hier möglicherweise um ein und dieselbe Depression handeln könnte. Um
dieses genauer feststellen zu können, wtirden Karten in Form der »Täglichen
Synoptischen Wetterkarten für den Nordatlantischen Ozean« cntworf^ an
Hand derer (Tafel 3) nun nachzuweisen ist, daß es sich um mehrere ver-
schiedene Erscheinungen liandelte.

1. T4>il.

Sto Wattorlag« nad Laftdrackveiitailnair

läßt sich in drei unter sicli verschiedene Zeiträume zerlegen und zwar in die
Zeiten vom 25. bis 30. September; 1. Im-- 7 Oktober und 8. bis 1;!. Oktober.

Die erste Periode vom 25. bis 30. September zeigt im allgemeinen ziem-
lich regelmäßige Form insoweit, als in der Passatzone keinerlei Störungen
i«ich zeigen und der Iloohdruekgüi-tel der Kalmengebiete sich als langgestreckte
Brücke von der amerikanischen Kü.ste zur südeuropäischen und afrikanischen
hinzieht. Nur am 25. September wird dieser (lürtcl durch eine Einbuelitung
niedrigeren Druckes an der amerikanisdien Küste zerrissen und am 28. Sep-
tember bricht ein (Jebiet sehr tiefen Druckes nach North'U durch den (Hirtel

durcli, der sich aber nach dem Passieren des Mininmms alsbald wieder schließt.

Die Rihnen der barometrischen Minima halten sich mit Ausnahme des einen
Vom 2r>. bis 28. September nördlich von 35 N-Br. und folgen einander in meist
derselben Breite und Richtung. In betreff der Lage und Tiefe der Zentren
and der Ausdehnung der Depreesionsgebiete geben die Beobachtungen dieser
Tage nur ungenaue Auskuirft und die Windstärke nimmt kaum s^rmiachen

An. 4. BKr. «tc, igiCk H«ft lU. 1 ^ ,
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Charakitr au. Das Tiefdruckgebiet, das sich am 27. September über den
amerikanischen Seen entwickelt und in raschem Laufe der Labradorküste zueilt,

kann nnr am 28. noch mit Sicherheit wieder erkannt werden und läßt die Fr^ge
offen, oh seine Bahn nach Süden abgelenkt wirrl, (i<ler ob <»s sicli in fb in lanir-

sani nach Cysten weitersehreitenden Tiefdruckgebiet V. (Tafel :}) wiederfinden läiU.

Das gufäiiriichste Sturmfeid dieser Tage ist das wohl aus den Tropen stuniineiule

T. n. Dieses Tiefdruekgebiet verschwindet aber ebenso schnell, wie es ge-
kommen; es zeigt am 27. September noch einen tiefsten Luftdruck von 721 mm,
am 28. einen solchen von nur 7:{8 mm und ist am 29. ganz versehwundon.
Die Ausdehnung des Sturmfeldes ist sicher keine gruüe gewesen, doch muß die
Kraftentfaltnng eine ganz enorme gewesen sein, nach den Yerheemngen zu
rechnen, die dies Unwetter angerichtet hat. Die Richtung, die am 27. September
meist iKirdlich gewesen ist, geht am 28. eben südlich der Hermudas in eine melir
und mehr östliche über; die Sturmbahn dürfte eine mehr oder weniger para-
bolische Form gehabt haben.

Die sweite yoni 1. bis 7. Oktober wfthrende Periode zeigt sehr viel Ähnlich-
keit mit der vorhergelienden insofern, als auch hier in der Passatzone keinerlei

oder doch nur geringe Störungen vorliegen und die Brücke hohen Druckes,
in den Kalmengebieten von der amerikanischen zur südeuropiischen und
afrikanischen Küste sich hinziehend, ebenfalls sti ts vorhanden ist. Am Ii. Oktober
wird dieser Mürtel unweit der amerikanischen Küste von zwei sieh nähernden
Tiefdruckgebieten zusammengeschnürt und am 4. Oktober auch zerrisseil, zieht
sich aber nach dem Passieren des mit YL bezeichneten Minimums wieder in
einer langgestreckten Brücke quer über den Ozean. Auch die Bahnen der
Tiefdruckgebiete stimmen sehr mit denen der ersten Periode überein, <la sie

si( Ii ebenfalls meist in Breiten über 35 N-Br. westostlich fortbewegen und
einander folgen. Auch hier sind die Lagen und Tiefen der Zentren, die Aus-
dehnung der Depressionsgebiete nur ungenau zu bestimmen und von eigentlich
seliworiMu stürmischem Wetter kann auch hier kaum die Rede sein. Nur bei dem
wahrscheinlich wieder aus den Tropen stannnenden Tiefdrueki:ebiete vom 4.

und 5, Oktober, das wiederum bei nur zieudich gei inger Ausdehnung eine
starke Intensität annimmt, kann der orkanartige Charakter nachgewiesen werden,
und es liegen hier auch Beobachtungen von schwerem Wetter und genaue C^ts-
bestimmungen v(»r.

Wesentlich anders ist die ganze Lage in den Tagen vom 8. bis 13. Oktober,
der letsteu Periede dieses Berichtes, aber auch wesentlich interessanter und
gef&hrlieher ; denn ist bisher der Verlauf dee einzelnen Perioden wenigstens
in zonalei' Beziehung ein sehr regelmäßiger gewesen, so erscheint in die-^er

letzteren alles zerrissen und verzerrt. Bis in die Pasüatgebiete hinein reichen
die Störungen allerdings nicht, aber Gebiete tiefen und tiefaten Luftdruckes nnd
von gewaltiger Ausdehnung beherrschen fast den ganzen Ozean von 30 X-Br.
ab nordwärts. Die iirudlieli vom Passat liegende n(>elidru<*kbrüoke läßt si<^h

nur am 13. Oktober in ihrer ganzen Ausdehnung bezeichnen. An den Ta^i^en

Tom 8. bis 11. Oktober wird ein Gebiet hohen Druckes an der Labradorküste
durch die davor gela;i< i ten Tiefdruckgebiete festgehalten und erst dann ihm
gestattet, sirli mit dem im Kalmengebiet nr>i-dli<^li des Passats liegenden Hocli-
druekgebiete zu vereinigen, so daH wir am 11. und 12. Oktober zwar wieder
eine Brücke, aber mit der veränderten Lage Labrador—Westafrika haben,
also eine quer durch die Hauptschiffahrtssone laufende. Bedingt wird diese
Lage durcli ein sieh von Si'iden her an der amerikanischen Küste herauf-
schiebendes Tiefdruekgehiet, wt lclies auch am 12. Oktober das llochdrviek-

gebiet von der Labradorküste wegdrängt. Am 13. Oktober liegt aber an der
Stelle, an der früher das Minimum gelegen hat, also eben nördlich der West-
indischen Inseln, wieder ein Hochdruckgebiet, das hiermit die Verbindung der
amerikanischen mit (h'u gegenüberliegenden Festlandsküsten wieder herstellt

und den liochdruckgürtel vervollständigt. Ein Oebiet tiefen Luftdruckes, das
am 8. Oktober noch quer über den Ozean nördlich von 45° N-Br. Hegt, dessen
Ausdehnung sowie Lage und Tiefe seines Zentrums unbestimmt, da zu nördlich
liegend, ist, zieht sich schnell zusammen imd bringt am 9. und 10. Oktober der
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Nordsee und den FlußmÜndniigen an derselben niederen Druck nnd stflmiisohes

Wetter, verachwindet aber am darauffolgenden Tage in ostlicher Richtung.
Eine andere Depression, die schon am 6, und 7. (vielleicht als das frühere

T. VL) vermutet werden muß, tritt am ^. Qktober nordöstlich von dem West-
indiscbra Inselland mit schnell zunehmender Stftrke auf und scheint sich hier

in zwei getrennt fortschreitende zyklonale Erscheinungen, die schon am 7. Oktober
erkennbar sind, zu teilen, von denen die eine von großer Ausdehnung und ge-

ringerer Stärke sich mit sehr kleiner Geschwindigkeit in N-Richtung fortbewegt,

wihrend die andere, östlicher liegende, von sehr großer Intensität in NO-Richtung
mit großer Geschwindigkeit vorwärts schreitet und in ihrem Bereiche unheil-

volle Zerstörungen anrichtet. Die beiden Depressionen bleiben noch am 0.

und lU. Oktober durch ein Gebiet tiefen Druckes verbunden, und diese Ver-
bindung wird erst am 11. von dem von der Labradorküste nach SO vor-
dringend* n Hochdruckgebiet zerrissen. Bei dem westlichen Depressionsgebiet
nimmt die Vertiefung nach innen nur sehr langsam zu, auch scheint die

größte Intensität der Erscheinung in ihrem nördlichen Teile zu liegen, wie es

die hier näher zusammenliegenden Isobaren und die größeren Windstärken
andeuten ; doch fiihrt dieses Tiefdruckgebiet wirklich schwere Stürme nirgends
mit sich. Sich nach und nacli vci-fhichend erscheint am 13. Oktober diese

Depression nur noch als sehr unl)cdeutond. Anders <las zweite Tiefdruckgebiet.

Bei diesem ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit am 8. und 9. Oktober außer-
ordentlich grofi and erst nach zwei weiteren Tagen nimmt seine Fortpflansungs*
geschwindigkeit, Ausdehnung und Intensität ab. Der Luftdruck in der Mitte

der Depression, also das Minimum, nimmt aber wäliren<l der ganzen Dauer
des Stui'uies nicht zu, denn zeigte am 9. Oktober das Burumeter als Minimum
733 mm, so wurden am 12. nnd 13. Oktober in Sfldengland und Irland auch
noch 734 und sogar nur 730 mm beobachtet. Mit der zunehmenden Aus-
dehnung des Gebietes nimmt die große Intensität des Orkans aber merklich
ab ximi am 12. und 13. Oktober wurden Windstärken über 10 nicht mehr
beobachtet

Bemerkenswert sind noch einige Beobachtungen von Schiffen, so am
0. Oktober diej^igen der in :]8,r) N-Br. Stehenden Schiffe Pangani« und
Prinzeß Irene , die durch steif<'n S- bezw. SSO-Wind darauf hinweisen, daß

nördlich von ihnen sich wahrscheinlich ein Gebiet niederen Luftdrucks befindet.

Ebenso zeigen Beobachtungen des Dampfers »Valdivia«, der am 10. Oktober
niorgens 21; von Windstille, also der Mitte der Depression, pa88i(n*f wird, daß
sich wahrscheinlich innerhalb der grollen Depression noch eine zweite Teil-

depression befunden hat. Der Dampfer beobachtet nämlich nach dem Passieren
des Minimums und der Windstille schweren Orkan aus der Gegenrichtung
(hier aus W), der bald abnimmt und unstetig wird. Daraufhin fällt das
Barometer wieder, der Wind dreht zurück und wird wieder zum Sturm und
zeipt, daß das Scliiff von einem Tiefdruckgebiet soeben verlassen, von einem
zweiten überiiolt wird.

Nachfolgende Tabelle, sowie die Übersichtskarte zeigen Richtung und
Schnelligkeit der Fortbewegung der einzelnen Druckgebiete, und es sei hier
besonders darauf hingewiesen, daß die Tiefdruckgebiete II., VI. und VII. aus-

geprägt tropische Stürme zu sein scheinen und daß das Tiefdruckgebiet VI,

sehr wahrscheinlich in vorliegender Form in T. VIII. übergeht. Int(»re8sant

ist auch die Nachricht des *Journal of the Meteor. Society of Japan, die be-
sagt, daB am 23. September in 86° N-Br., 137*^ O-Lg, ein schwerer Taifun
herrschte, und läiU die Vermutung einer gewissen Analogie auf verschiedenen
Teilen des Erdballs zu.
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Btrtb. F.: Dw WeUer auf dun Nonbthnt. Oaean vom 25. Segi. U» jntni 13» Okt. 1903. loi

n. Vell.

Dto BMtahto d«r Miffc Ja hmng md «to «lasdaMi 0«pnh1obm.

Von dem Tiefdruckgebiet T. f. berichtet kein ScMtt irgendwelchen
stürmischen Wind. T. II. Iiin^egen hat mit furchtbarer Gewalt geiwütet und
auf seinem kurzen Wej^e viel Unheil an<rerichtet. Der Konmiandnnt von
S. M. S. Vineta

,
Kapt. zur See Scheeler, Chef der westindischen Kreuzer-

division, sandte an seine vorgesetzte Behörde Berichte über diesen Orkan ein,

< I i D'-iitsehen Seewarte zur Verfügung gestellt wurden und die hier jetst

IIa Wi»rtluut folgen.

Während des Aufenthaltes von S. M. S. »Vineta« im Hafen von Charlotte-

Amalie (St. Tliumas) traf dort die französische Bark >Craioca mit Xottakelage
ein und übergab S. M. S. Vineta folgenden Sturniberielit, der mit dem später

folgenden Bericht von S. M. S. - Vineta » selbst eine üulJerst interessante Ver-
fblgong des ganxen Orkans zulieB:

,^ie französische Bark Craioca (Heiniat.shafen Nantes) ^ing mit einer

Ladung Farbholz am 16, September von Kap Haitien — Insel Haiti — nach
Havre in See, Unter Benutzung der vorherrschenden östlichen Winde segelte

die Bark mit nördlichem Kui-s bis zur Passatgrenze. Das Mittagsbesteck am
26. September war: HO N-Br. und 68-' 5' W-Lg. Der Passat liatt»' nun auf-

gehört, es traten Windstilleu ein und später nördiiclie Winde, die es dem
Schiff ermöglichten, mit NO-Kurs nach Europa hinüberznliegen. Am 26.Sep-
tt-inbcr 2'' X, wiii- der Wind N'W Stärke '\ das Pru-ometer zeigte 7(55 nmi. Der
Wind drehte nun langsam über N und war ubends um 6^ NO, so daß die

Bark sfidöstlidi steuern mufite; das Barometer fiel langsam und stetig, der
Wind blieb NO und nahm an Starke zu.

27. Sept. 2k V. Wind NO stürmiach; Barom.: 757 mm
S»»V. „ NO Sturm; „ : 768 „

10* V, „ NO starker Sturm; „ : 747 „
12«> V. „ NO sehr starker Sturm „ : 729 „

Mittagsbesteck am 27. September war 28 48' N-Br. und 07 45' W-L.g.

Um dem Zentrum auszuweichen, lenzte die Bark mit südlichem Kurse
vor Wind und schwerer See, jedoch nicht lange, denn um 4'» N. waren bereits

alle Segel aus den Lieken geflogen und das Schiff liolte stark nach beiden
."^eiten über. Um 5>> N. in einer besonders starken Böe schien das Schiff

zu kentern; es lag 40^ nach St-B. über, die Leeregelung vollständig im
Wasser; schwci'c Seen gingen über das Schiff weg. Der Kapitän lieli den
Fockmast kuppen; dieser nahm das halbe Vorgeschiiu* sowie die Großstenge
mit Qber Bord und zerschlug die Reeling. Der eiserne Mast war dicht über
De<'k gebrochen. Ttn D'" \. \vni(h' der niedrig.ste Barometerstand, 721 mm,
beobachtet, der Himmel klarte auf und um lU** N. befand sich >Craioca< in

Windstille mitten im Zentrum. Wild Uef die See durcheinander, das Schilf

arbeitete so schwer, daß der Großmast dicht über Deck a1)brach, die Kreuz-
stenge mitnalim, die St-B.-P<»ote zerschhig und über Bord fiel. Zwei Mann
der Besatzung wurden liierbei verwundet. Um 11'' N. brach der Orkan mit
voller tiewalt aus SW ein, das Barometer begann langsam zu steigen und um
H*» V. des 2H. Septend>er war der Sturni passiert. (Jewölmlicher Wind aus

nördlicher Richtung kam durch bei einem Barometerstand von 761 nun. Der
Ka|ritin der »Oraioca« entsohloB sich, das zum Wrack gewordene Schiff nach
St. Thomas zu bringen. Fünf Tage und Nachte wurde iniuntei hroclH ii an der

Nottakelage gearbeitet, dann mit S-Kurs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
Ton 4 Sm pro Stunde St. Thomas angesteuert, woselbst das Schiff am 17. Ok-
tober 1903 nachmittags im Hafen von Charlotte-Amalie eintraf."

Einen Tag spTttiT als C'raioca li.it S. M. S. Vineta , die sicli in der

Grassy-Bay auf den Bermuda-Inseln befand, selbst diesen Orkan überstehen
mOaaen und berichtet darflber, wie folgt:
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„Am 27. September abends war der Himmel |rr<)|ttenteil.s mit cum-WoIken
bedeckt, im Süden zeigten sieh cir-alr. Auf der Abendwache von 8 bis 12'«

traten einxelne Böen auB der Windrichtung (OSO) bis sn StSrke 5 auf; im
SW wurde Wetterlettoliten beobachtet und der Mond hatte einen starken Hof.

Von 12'i N. hatte das Barometer Neigunj; 7Aim Fallen, das Wetterleuchten er-

streckte sich über den ganzen Horizont; die stärker werdenden Böen bracliten

Regen, und der Wind drehte langsam von SOsO auf O. Um 8>> N. des
28. September zeigte das Barometer 757 mm und fiel von jsllt an auffallend

schnell und steil. Aus den Beobachtungen und der Kurve des Selueib-

baronieters war erst jetzt mit

Sicherheit auf die Anniherung
eines Orkans zu schlielien.

Sturmsignale ^inirden von I.an<l

aus nicht gemacht. Aus neben-
stehender Karre ist der zeit-

weise alle lOMinnten abgelesene
Hari »meterstand ersieht lioii : der

niedrigste Stand, 740,4 mm
(reduziert 737,5), trat um
Ih 45bIb ein. Von 121^ mittags
bis 4h N. raste der Sturm mit

auRerordentlicher (lewalt, die

Windstärke der Böen wurde auf 12 geschätzt, ein dichter, ununterbrochener
feiner Regen peitschte mit großer Heftigkeit über das Schiff. Das Gesicht
schmerzte, als wenn es von Hagel getroffen würde, und eine Verständigung
mit der Stimme, selbst auf nur ganz kurze Entfernung hin, war ausgeschlossen.

Im Hafen lief die See, wenn auch nicht sehr hoch, so doch wild durcheinander.
Der weifie Gischt peitschte über die 16 m hohe Konunandobrücke hinweg, und
nur mit Mühe konnte man sich an den über Deck gezogenen Leinen fort-

bewegen. Wie kochendes Wasser, sprudelnd, milcliähnlicli gefärbt, sah die

schäumende, vom Wind aufgewülilte Wa8sert)berfläche aus. Es war so dunkel,

daß man von den 300 bis 600 m entfernt liegenden englischen Kriegsschiffen

»bidefatigable und »Hotspur nur zeitweise schwach die Unu'isse walinielimen
konnte. Tk'im niedri^'sten Barometerstand um 1'» 4r)min X. hatte der Wind bis

N herumgedreht; die Mitte der Depression schien südöstlich in nahem Ab-
stand die Bermuda-Inseln zu passieren, wenigstens zeugte dafür das schwache
Durchbrechen der Wolkenwand und Sichtbarwerden des blauen Iliniinels für

einige Minuten. Von jetzt al) begann das Rarotneter in demselben Verliältnis zu

steigen, als es vorher gefallen war. Um 4*i ^'. war der Wind NNW, das Ab-
nehmen der Windstärke war deutlich zu bemerken, aber noch immer lief eine

kurze unruhige See. Um 8* N. stand das Barometer auf 757 mm. Der Sturni-

mittelpunkt entfernte sich schnell auf ostlicher Bahn, der klare Himmel brach
durch und die Sterne wurden sichtbar.

Schiff und Zubehör erlitten keine Beschädigung, hingegen wai'en die

Verheerungen auf der Insel recht erheblich. Die Telegraphen- und Telephon-
verbindung war zerst«)rl, der größere Teil der Stangen aus der Erde gerissen;

tnehrere (lebäude wurden in Trüininerhaulen verwandelt und nur wenige
Häuser blieben ganz ohne Heschädi;.;ung.'*

Der am 28. September auf den Bermudas fällige Postdampfer »Pretoria

stand zur Zeit des Passierens des Sturmes mit SO>Kurs nur 160 Sm von den
Inseln entfernt und beobachtete nur eine lange stai ke Dünung ans ost-

licher Richtung, aber keinerlei atmosphärische Störung.

f
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AvMug auH deiu meteorologischen Joviul S. M. S. „Vineta'*

Tom 81. bis 88. September 1908.
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Üatam
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;
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Für T. IV, hat nur am 2. Oktober der Schnelldampfei- Deutschland',

Kipt. Barends, atil 50,3 N-Br, und 23,7 W-Lp einen .schweren Sturm aus

SW (10) mit heftigen Böen (11) und 744 mm Barometerstand und am 3. Ok-
tober auf 48,8 N-ßr. und .')7 W-L>g ein Herumlaufen des Sturmes nach NW (10)

bei 749 mtn zu verzeichnen.

T. V. bringt am 9. Oktober der Bremer Bark Gustavo Adolfo^, Kapt.

Heimberg, auf 58,S° N-Br. und 3,0° O-Lg. zunehmenden W-Sturm mit heftigen

Böen und hoher wilder See Abends ^^i' des !). nktt>l)ei- iinlt der Wind nörd-

lich (lOjll) und das Baromuter erreicht hier seinen niedrigsten Stand 734,5 mm.
Nun beginnt das Barometer xu steigen, und um 8h V. des 10. Oktober auf r
5.%.5 N-Br. und 3" O-Lg. beginnt der Wind, nachdem er bis dabin ununter-
brochen aus MNW (10/il) geweht hat, abzuiOauen.
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Für T. W. kommen dii' beiden Breim-r I)ani])fer Asia
,
Kapt. Siitter,

und »Roland«, Kapt. Randermann, in Betracht. ^Asia^ mußte beidrehen

und hatte vollen O^kan um 10^ K. des 4. Oktobor. Das meteorologiBohe Journal

zeigt folgende Beobachtungen:
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s
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Sturm.

SHt n'^ Kun*. hohe See.

Roland' l)efan(l .sieh etwas südlicher als Asia und verzeichnet seinen

niedrigsten Barumeterötand 744,5 nun um 10'' N. des 4. Oktober. Der Wind
dreht von S über SW nach WNW und hat auageprigten orkanartige Cha-
rakter. Der Dampfer, der offenbar hinter der Mitte der Depression quer durch
das Sturiiifeld kommt, hat noch mehr wie Asia^, der die Mitte im N passiert,

von der wilden, schweren Öee zu leiden. Der schwere SSW-Seegang, den

»Asia« beobachtete, läßt wohl auf eine dieser Richtung entsprechenden Fort-

bewe^un^r des Sturmfeldes schließen; die Ausdehnung desselben wird wohl
nicht allzu \j:yu\\ trewesen sein, da auf liciden Scliiffen rasche ÄndernnL' dfr

Windrichtung und nur 12 bezw. 16 Sturmstunden beobachtet werden. -Kuland
zeigt in seinem Taj?ebuch folgende Aufzeichnungen:
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y«.7^ NNW
1 8 759.7 NNW 8 iX<8gL abuehmend.

Von T.VIT, meldeten Dampfer »Nicomedia«, Kapt. Lorentzen, NW-Wind
Stirke 10 am lO. Oktober auf 1^0,7 N-Dr. und 78,5'^ W-L^r. und DamplVr
>in8pania

,
Kapt. Hansen, auf :i:?,s N-Br. und 76,4 W-Lj;. am 9. Oktober

NW-Wind Stärke 10. Die Flächeiiau.sdehnung dieses Depressionsgebietes muß
groß gewesen sein, hat aber wenig auf die beobachtenden Schiffe eingewiikt

und nur >Nicomedia« hat orkanartige Bden bemerkt
Der Hauptsturm T. VIII. hat, wie schon eingan«rs erwähnt, vielen Schiflen

Scliaden zu^M'fü^rt und verschiedene Menschenh'ben jiefordert. So ist der Ham-
burger Segler Tlialia

,
Kapt, Meyer, mit Mann und Maus untergegangen, und
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ein Rettungsring und eine Teakliolzplanke sind die einzijren L'berhU'ihscl eines

großen, starken Schiffes gewesen. Als erstes Schiff, das diesen ()i-kan zu be-

stehen hat, muß der Hamburger Dampfer »Cheruskia», Kapt. Lüning, gelten,
der am 8. Oktober nior<rens 8 Uhr auf H2,4 N-Br. und 38,7 W-L<r. steht. Der-
selbe bet)bachtete von 12^" bis -i^Y des 8. eine weil5«iraue Luftfarbe, einen großen
Hof um den Mond, diesige Luft und auffrischenden Wind. Um b^j^^ N zog
an Gewitter mit BUti und Donner flb«r das Schiff, und gleichseitig nahmen
Wind und See schnell zu. Um 8^ N auf 31,5 N-Br. und 41,1 W-Lg. war das
Schiff gezwungen beizudrehen, da gewaltifr hoho Seen von allen Seiten über das
Schiff brachen, die Decksladung wegschlugen und das Deck beständig über-
fluteten. Von 9^.bis 11^ N. wütete ein voller Orkan aus SO, dann S und
zuletzt W (12). Die Luft hatte ein l)h'i<xraues Aussehen. Unter schweren
Böen holte der Wind dann NW und flaute aus dieser Richtung ab. Das
Barometer zeigte den niedrigsten Stand um lli^ N. mit 731,3 mm bei W-Wind
(12), stieg nachdem aber schnell, und bei Sonnenaufgang flaute es schnell ab;
auch nahm die See schnell ab, so daß wieder Kurs gesteuej t werden konnte.
Das Journal der ^Cheruskia' zeigt für diesen Tag folgende Aufzeichnungen:
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»Cheruskia ist offenbar eben südlich des Zentrums vorbeigegangen
luid hat so in der von dem Orkan aufwühlten See furchtbar aushalten
massen.

Der 9. Oktober bringt nun einer Reihe von Scliiffen den schweren
Orkan, und ist es hier vor allem der englische Dampfer «Ancobra«, der vom
Zoitmm des Orkans selbst passiert wird und in demselben eine Stunde fast

windstilles Wetter hat. Der niedrigste beobachtete Rarometerstand ist hi(M'

jedoch 738 mm, während derselbe bei einem etwas westliclier stellenden Schiffe,

welches auch von der Mitte des Orkans überlaufen wii*d, dem Hamburger
Seglor »Obotrita«, Kapt Schwebke, nur 731,5 mm beträgt. Nun konnte aber
das Barometer der Ancobra« nicht kontrolliert werden, es kann also ein
schlechteres Instrument sein, und es darf hierauf nur weniger Wert gelegt werden.
Der. Bericht der »Ancobra«, der im Hafen von Charlotte-Amalie (St. Thomas)
dem Kommandanten S. M. S. »Vineta

,
Kapt z. See Seheder, übergeben wurde,

zeigt, da der Wind von Orkanstärke au.s SW nach dem Yor&bwgang der
Orkanmitte nach NO - voller Orkan überspringt, daß die ungefähre Balm
des Orkans in dieser Richtung gelegen haben muß. Der Bericht lautet:

Der englische Dampfer »Ancobra« aus London (Africsn Steam Ship Co.),

von England nach St. Thomas mit Kohlen unterwegs, traf ungefähr 1300 Sm
'"'srlich <le!- Rerinudas einen sehweren Orkan, Anzeichen, die auf die An-
näherung eines solchen schließen lielien, wurden nicht bemerkt Beobachtet
wurde:

Am 8. Okt. mittags auf 34° 30' N-Br. S?"" 47' W-Lg. Wind SW 7; Barometer-
stand 759,7 mm (schwerer Re<rcn);

12h N. SW-Sturm, schwere See: Hai<Mne(erstan<l 756,5 nun;

9. Okt. l^Y. voller Orkan aus ÖW; schwere, hohe See; Barometer-
stand 738,1 mm.
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Nach V. wurde es windstill und blieb dias Schiff eine volle Stunde im
Zentrum des f)rkans. Der Wind <lrelite langsam wahrend dieser Zeit von

SW über S nach O und NO und fiel aus dieser Richtung mit voller Orkan-
stSrke um Y. ein. Eine gewaltige, hohe See braeh fortwährend Aber dem
Schiffe zusammen. Der niedrigste IJarometci staiul war der in der Mitte des

Stnnnfcldes In-obachtete: 738,1 mm. Nach (icm Einfallen des Windes aus NO
begann das liaromoter langsam zu steigen, und es wurden für die folgenden

Stunden nachfolgende Beobachtungen gemacht:

Um 4'' V. des 9. Okt. Wind NO, Sturm, Barometer 743 mm;
12^ mittags Wind NO, stOrmiscIi, Barometer 769,6 mm;
4ii N. Wind NNW, frischer Wind, Barometer 759,7 mm.

Der Wind drehte dann auf W; es wurde Idares Wetter. Der Dampfer erlitt

keinen Schaden.
Das bereits oben erwähnte Hamburger Barkschiff *Obotrita<, Kapt.

Schwebke, ist ebenfalls in der Mitte des C^kans gewesen und bat si^lieh
stark von See und Wind leiden müssen. Oliotrita beobachtete am 7. Ok-

tober auf 32,5 N-Br. und 36 W-Lg. drohende Luft in NW und langsam fallendes

Barometer. Aju 8. Oktober auf 33,8 N-Br. imd 35,5 W-Lg. fiel das Glas stetig

weiter, und es herrschte Tags über zunehmender SSW-Wind mit Schmutt und
dicker Luft. Abends 8^? heftiger Regen und Gewitterböen mit Donner und
Blitz, mit umlaufenden Winden und grober südwestlicher See. Außer dem
Seegang war eine nordwestliehe Dünung, Stärke 4, bemerkbar. Am 9. Oktober
auf 35,9° N-Br. und 34,2^^ W-Lg. fiel das Glas von 6«> V. rasch, der SSO-Wind nahm
schnell zu, ebenso die See. Um 8i> wehte bereits voller Sturm aus SSO (10)

mit 733,4 mm und hoher See aus SSO. Um 0'' V. erreichte das Barometer
mit 731,4 mm seinen niedrigsten Stand, währemldem es ganz flau war, also

die Mitte der Depression über das Schiff hinzog. Um lO^/j^ fiel dann plötzlich

der Wind ans N mit Stirke 12 wieder ein; dne sehr hohe, wild durcheinander-
lanfende See brach über dem Schiff wieder und wieder zusammen, der Wind holte

abflauend nach NW", um von hier nochmals als Sturm (10) loszubrechen, flaute

dann aber bei schnell steigendem Barometer schnell ab, wie auch die See

schnell abnahm. Kapt. Schwebke schreibt, daB er am 8. Oktober abends
Gewitter mit starkem Regen und umlaufenden Winden beobachtet habe. Nach
10»» N. klarte es al), und der Wind frischte aus () auf. Da die Luft aus SW
zog, der Wind bei fallendem Glas dann südlich hohe, glaubte Kapt. Schwebke
es mit einem gewöhnlichen aus S auffrischenden Wind xu tun xn haben. Als

um 6*» V. des 9. Oktobers das Barometer noch immer fiel und die Luft ein

verdächtiges Ausselien l)ekam, wurden die Bramsegel weggenommen, doch noch

während des Festmachens fiel das Barometer so schnell, daii alle Mann an

Deck beordert wurden, um das Schiff vor den Wind zu l^n und Segel su
bergen. Der Wind nahm jedoch so schnell zu, daß nur die beiden Obermars-
segel dichtgegeit werden konnten. (Jrolisegel und Foek zerrissen bei dem
V'ersuch, sie zu bergen, obgleich das Schiff vor dem Wind mit B-B. angebraUten
Rahen lag.

Hier bemerkt Kapt. Schwebke sehr richtig, daB er sich in Erwartung
eines Orkans hätte vor St-B. Halsen legen müssen, doch war hier ja die erste

Bedingung, Segel zu bergen, was leider nicht ganz gelang. Das Schiff kam
denn auch ins Zentrum des Sturmes hinein, und der Wind wurde ganz flau.

Hohe, wilde, steil durcheinanderlaufende See. Der Kapitän dachte, daß der

Wind auch nicht härter aus der entgegengesetzten Ricljtung einfallen würde,

als er aus SSO gewesen. Um lO^/.^ Uhr kam jedoch der Wind in einem Gischt

von Wasser aus N eingefallen, so daß das ganze Schiff zitterte und in Wasser-
dampf eingehüllt war. Zu sehen war nichts Tor Regen und Gischt, ohne Tau
konnte man sieii nirgends halten, und di r Kapitän behauptet, daß er in seiner

28jahrigen Tätigkeit als Seemann nie einen so starken Wind beobaclitet hat.

Zum Glück war der Wind schon kurz vorher auf N gegangen, und hatte

Kapitän Schwebke das Schiff in Erwartung von mehr Wind vor den
Wind gelegt. Die Rahen blieben B>B. angebraBt, so dafi der Wind nun längs
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der Rahen wehte und auf diese Weise die Unterniarssegul hielten, (iliickliclier-

weiw hielt der Wind nieht lange an und konnte das Schiff um l^f^^ N. über
8t-B.-HalRen an den Wind K^le^t' und ('ini<rorinaßen auf den Seen gehalten

werden. Um i]^ N. war das Deck soweit wieder frei von Wasser, daß eine andere

Fock angeschlagen und nach B-B. gehalst werden konnte. Um 12'' Mitter-

nacht wurde dann wieder Kurs gesteuert bei bOigem, regnerisehon Wettoc
Es fragt sieh, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn Kapt. Schwebke
das Schiff beigele^'t und vielleicht das eine <Mler andere S( 7:«'! ^n-opfert hätte;

er wäre dann vielleicht südlich vom Zentruni vorbeigetrieben und rascher

von demselben passiert worden, doch ist ja glücklicherweise weder dem Schiff

noch der Mannschaft nennenswerter Schaden zugefügt worden, ausgenommen
natürlich den Verlust an Se^'eln und Zeit. Das Joumal der »Obotrita« zeigt

für den Sturnita«: fol^'ende Aufzeichnungen:
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Ungleich schlechter als »Obotrita ' ist es der Bremer Bark Charlotte«,

KaptGrube ergangen. »Charlotte« hatte am S.Oktober auf 33,l^N-Br^34,3«»W-Lg.

stark fallendes Barometer beobachtet, der südliche Wind nahm zu und wurde
gej^en Mitternacht stürmisch mit Re^a^n und Gewitter, Donner und Klitz.

Gegen Morgen des 9. Oktober wurde es dann etwas handiger, jedoch fiel das

Barometer rapide weiter; von V. nahm der Wind wieder schnell zu, die

Pock konnte nicht mehr geborgen und es mufite gelenzt werden. Um 10i>

wurde es ganz flau, nachdem es vorher aus SSO (Stärke 11) geweht hatte.

Der niedrij^ste hier beobachtete Barometerstand \M 7ni,() mm. Um II"» 45'»*'»

fiel der Wind dann mit Stärke 12 aus NW ein und flaute von hier bald ab,

wihrend das Barometer schnell wieder stieg.

Kapt. Grube berichtet, daß am 9. Oktober mor<rens 8'> bei zunelunendem
Sturm die Obermarsse^el «reixir^ren wurden, die Foek konnte nicht mehr weg-

genommen werden; so entschloß sich der Kapitän zu lenzen, den Wind mög-
hebst Yon St-B. einhaltend. Um 10^ flog das Yomntermarssegel aus den
Lieken. Als es um II»» ganz flau wurde, wurde schnell die Fock gebor^^en.

Oanz gewaltige Seen brachen über das Schiff herein und zertrümmerten alles

an Deck. Um 11 4ö'^ brach ein ganz entsetzlicher Orkan los, der jeder

Beschreibung spottet. Das neue OroBuntermarssegel zerrifi^ die Rahen toppten

Bach oben und das Schiff lag mit der Groß- und Untermarsrahnoek im Wns.ser

zum Kentern über B-B. Das vom Sturme auf^^'wühlte Wasser sauste über die

Takelung hin, alles mit sich reißend. Fast alle Segel rissen aus den Zeisingen

heraus und flogen weg. Zum Glück hatte Kapt. Grube gerade vor dem Los-

brechen des wütenden Sturmes seine Mannschaft auf das Hinterdeck beordert;

nur der 1. Steuermann befand .«^ich noch vorne und ist nieht wieder iresehen

worden. Das ganze Großdeck lag im Wasser begraben, die Boote wurden
von den ungeheuren Seen zertrümmert, die Leeschanzenstützen brachen weg
und rissen das Deck auf. Durch das Breehen des Ruderrades und die große
Schlag.'^eite wurde das Schiff manövrierunfähig und kam erst am 15. Oktober
nach den Azoren. Auch «Charlotte« hätte vielleicht durch Beidiehen das
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Zentrum vermeiden könntm, doch es konnte auch dieses Schiff infolge der
vielen Segel nicht beidrehen. Der Oikiin l)r!U-h ebenfalls wie bei den andern
Schiffen plötzlich herein; freilich mahnie das stetig und schnell fallende Baro-
meter die Fftitrw der Sehiffe zur Voreidit, und vor allem k<MBiite das Gewitter,
das j( fies der Sehiffe gehabt hat» als Yorbote einer groBen barometriadien
Störung beachtet werden.

Ans dem Journal der »Charlotte« ist für den Sturmtag folgendes ent*

nonimt'n
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In der Zeit nach dem schwersten Sturm konnte leider der Barometer-
stand nicht vermerkt werden, doch ist es sicher anerkennenswert, dafi die

anderen Beobachtungen trots der schweren I^a^^c, in der sich das Schiff be-

fand, ein;.;t'tra^on wurden. Das schnelle Stt'i<:('n des Barometers, wie vorher

das schnelle Fallen desselben, lassen erkennen, mit welch ungemein großer

Geschwindigkeit das Stnrmfeld sich fortpflanzte (nach den Karten 37 8m in

der ?!tund<').

Der Bremer Segler Neck«, Kapt. Kerjüs, befand sich am S.Oktober mittags

auf 34,9°N-Br. 39,5'^W-Lg. und beobachtetewShrend des ganzen Tages ein stetigeB

Fallen des Barometers. Morgens war ein Hof um den Mond zu sehen, und

die Luft behielt Tags Qbcr ein schmieriges Aussehen. Nachmittags lief eine

Icabbelige See, und Regen und Mallung waren vorherrschend. Bis Si/j*» V. dw
9. Oktober blieb der Wind unstetig in Richtung und Stärke, nahm dann aber

bei heftigem Re<ren sehnell zu. l'in 4*' V. war der Wind NO (10), holte dann

recht N, zunehmend bis Stärke 11 und nahm dann bei steigendem Barom. schnell

wieder ab. Der niedrigste Barometerstand wurde mit 746,7 mm beobachtet

um 4*« V. des 9. Oktober. Das Tagebuch zeigt hier:
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Neck , der ja bedeuteml westlicher stanii als die anderen Schiffe, hat

natürlich auch nur weniger unter dem Sturm zu leiden gehabt und ist ja

auch weit genug vom Mittelpunkt des Sturmfeldes abgeweeen, um nicht diu-cti

rasch herumgehende stürnuselie Winde behelligt zu werden. Auch die See

zeigt sich hier nicht so hoch und wild, wie bei den anderen Schiffen.

Digitized by Google



Barth, P.: Dw Wetter auf dem Xordatlant. Ocenn vom 25^ Bept. bis nun IB. Okt 1903. 109

Von weiteren in der Nähe des Stunnfeldes sich aufhaltenden Schiffen

beobachtete ^Persimmon
,
Kapt. Horn, der etwas westlielier als >Neck« steht,

drohende Luft und Blitzen und eine hohe, wilde Kreuzsee aus SO, SW und N.
•Erato^, Kapt. Ru^'e und Pan^ani

,
Kapt. Scliniidt, heol)aohten barome-

trische Störungen, drohende Luft und Gewitter und steifen, böigen Wind mit
Regen. Der ^Eunpfer »PHnxeß Irene«, Kapt. Dannemann, beobachtete am
9. Oktober auf 38,8 X-Pr. und 'M,0 W-Li:. bei stark fallendem Barometer und
steifem südlichen Wind ein plötzliches Umlaufen desselben nach N. Die Luft
war erfQIlt mit nebelartigem Wasserdampf, und es Hef eine wild durcheinander-
wühlende See aus S, N und W (8). Hiermit schließt die Reihe der am 9. Ok-
tober von dem Orkane T. VIII. betroffenen Schiffe. Am 10. Okt(»ber .seheint

sich, den synoptischen Karten zufolge, die Ilauptdeprussion mit dem abge-
trennten Teilgebiet zu verbinden, was vielleirht aus den Beobachtungen
des Hand>ur^er Dampfers »Valdivia«, Kapt. Porzelius, herrorgeht. Das Tage-
buch des Dampfers zeigt:

m
B

1
Wind

Srärko E
c2

u
5 1

c

1 l|
iS e III c r k u 11 gc u.

9. 8h X. 440W
1

22« 59' 8 8 NWii.S Zuuehmend<!r Wiuü, hohe wilde See.

10. Sh V.

N.

1 1
.'•>' 20' :,()'

4t; i' iH'-io'

W
SW

1

1

741 .r.

s 11. w
S n. W

1

S
Slumi. Pii';.':"!!. linlir wiKic Sco.

Wil«! rliiii-lii'iiinii(liTlaiil'<'ii(k> See.

11. V. 17 iV
\ IG- 21' NNW r> 7;u.c. l iiihiiitciHlc Wiiiil)'. hohe langToUcmlv

S-I >iiiiuii;r.

JiiiifTi-s \\'ottcr. (k-sul.8k N. •W^6' il2^a9' W 1 7:n.i 4

12. 8k V.
Bidlop Bode

W
'.)

::\2f>

7 l

Büigee Wetter, O-Düniuig.
Dnrcheinandcrawitoide Sm tmNW u. 0.

Am 9. Oktober war trübes, bedecktes, böiges Wetter. Um 3»> N. setzte

sidi der Wind in SSO fest und nahm zu, ebenso die See. Um 11 N. wehte
es mit Stärke 10. Nacli Mit tcrriaeht lief der Wind mit jeder Böe, die sich

schnell aufeinander folgten, um und wühlte eine schwere, hohe See auf. Um
l*V. des 10. Oktober wurde es still. In NNW heftiges Blitzen. Um 8>» V. brach
der Sturm mit schnell sich folgenden Böen aus W los und drehte dann nörd-
lieber, um um 3^^^ aus WNW mit fürcliterliclien, orkanartigen B<)en und
ioBerst starkem Regen %n wehen. Gewaltig hohe See aus S und NW gegen-
einander anlaufend. Um l''V. erreichte das Barometer seinen niedrigsten

Stand mit 730,6 mm. Um dieselbe Zeit brach das Rudergeschirr. Nach 4i> stieg

das Barometer, der Wind wurde unstetig und holte Nachmittags wieder sfld-

licher, während auch das Barometer wieder zu fallen begann. Dies
Zurückdrehen des Winde.s läßt erkennen, daH das Sehiff von einem Mininuim
eben verla.sson, von einem zweiten wieder überholt wird, und da der Wind
an Stärke ziemlich derselbe bleibt, ist anzunelimOT, dalt die beiden Minima
whon dirbt beieinander sind. Am folgenden Tage zeigen die synoptischen
Karten nur ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet und so wird hier wohl die Ver-
biadnog der beiden Teile stattgefunden haben. Die Baromet«rab1esungen der
»Valdlvia« an den betreffenden Tagen sind:

9. Oktober 10h n. 7r,2, i 10. Oktober i>h V. 7;U5,;i

12>> N. 744,4 4'' V. 7:{0,(5

6»' V. 7:57,2

8'« V. 742,2

8" N. 741,5

Das Barometer ffillt dann wie^ bei hin- und herlaufendem Wind,
steigt am Abend des 11. Oktober wieder etwas, um dann am 12. Oktober
morgens 8h nochmals 7:52,6 mm zu erreichen. Der W-Wind nimmt wieder zur
Sturmesstärke zu und weht beim niedi'igsten Baionjcterstanü mit Stärke 10,

am dann bei nun schnell steigendem Barometer bald abzuflauen. »Valdivia«
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ist offenbar im Bereich des Sturmfeldes geblieben und hat dieses mit seiner

eigenen Schnelligkeit wieder eingeholt und kommt erst durch seinen östlichen

Kanalkurs aus dem nordöstlich aufziehenden Minimum heraus.

Der Hamburger Dampfer Palatia-, Kapt. Magin, hatte am 10. Oktober
4'' V. seinen niedrigsten Barometerstand 746 mm beobachtet. Um V. des

10. Oktober auf 48,7 N-Br. und 3^,2 W-Lg. holte der Wind von NNO auf N
und wehte aus dieser Richtung mit Stärke 11. Hohe, wilde See aus der Wind-
richtung und sehr hohe O-Dünung. Das Barometer stieg dann bei abflauendem
und NW-holendem Winde schnell und stetig. Pennsylvania

,
Kapt. Spliedt,

stand etwas östlicher als Palatia' und hatte 739,8 mm als niedrigsten Stand
bei NO-Sturm, Stärke 10/11. Gewaltig hohe See und O-Dunung. Auch bei

Pennsylvania' lief der Wind bei schnell steigendem Barometer über N nach
NW und nahm ab. Ebenso bei dem Dampfer Kronprinz Wilhelm

,
Kapt.

Richter, der am 10. Oktober auf 48,8 N-Br. und 34,3 W-Lg. seinen niedrigsten

Barometerstand mit 746,8 mm verzeichnet bei N-Wind (10). Bei Kronprinz
Wilhelm^ fällt jedoch später das Barometer noch weiter und erreicht am
12. Oktober auf 49,6 N-Br. und 11,7 W-Lg. 734,3 mm, wobei zu gleicher Zeit

der NW-Wind nochmals zum Sturme anwächst. Hohe Dünungen aus NO, NW
und W machten sich unangenehm fühlbar, und es wurde mit sichtbarem Erfolg
Öl zur Beruhigung der See gebraucht. Der Dampfer hatte eine für ihn lange
Reise von 8 Tagen von Sand^'-Hock bis zur Weser.

Der Hamburger Dampfer Granada
,
Kapt. Steffan, stand am 10. Ok-

tober mittags auf 48,3 N-Br. und 36,2 W-Lg. Stark fallendes Barometer und
hohe NO-Dünung wurden bemerkt. Um 12*' N. des 9. Oktober liatte der Wind
aus NNO zum Sturme zugenommen und drehte nun nach NNW (10). Bei

•steigendem Barometer holte der Wind um 4^ V. des 10. Oktober einige Striche
zurück auf N und wehte von hier orkanartig mit Stärke 11 und 12 stoßweise
in fürchterlichen Böen.

Gegen 8'' V. nahm der Wind ab, drehte jedoch später bei immer
steigendem Glas noch weiter rechts nach NNO und erreichte noch wieder
Sturmesstärke (10). Im Laufe des Nachmittags jedoch drehte er dann wieder
nördlich und nahm allmählich an Stärke ab. Die See war während des 9. und
10. Oktober sehr unregelmäßig, hoch und wild aus NO, N und NNW. Granada-
ist also neben dem Orkan h«'r und zeitweise weiter in denselben hinein-

gelaufen; jedenfalls hatte der Orkan viel von seiner Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit an den vorherigen Tagen verloren.

Der Hamburger Segler Doradc, Kapt. Jenson, befand sich an der
O-Seite des Sturmfeldes und Imtte am 9. Oktober fallendes Barometer und
starke südliche Dünung beobachtet. Am 10. Oktober auf 47,8 N und 17,1 W
fiel das Barometer sehr rasch, der SO-Wind nahm rascfi und stetig bis zum
Sturm zu, so daß das Schiff um 8i" V. beidrehen mußte. Um ll'> V. erreichte

das Barom. mit 736,4 mm seinen vorläufig niedrigsten Stand, der Wind holte

langsam WSW und wuchs aus dieser Richtung bis Stärke 10 an. Bei ganz
wenig steigendem und wieder fallendem Barometer flaute der Wind mehr und
mehr ab, war aus W unstetig, holte südlicher, dann wieder westlicher, und
erst am 12. Oktober begann das Barometer endgültig zu steigen und der
Wind aus westlicher Richtung frisch und stetig durchzukommen. Das Tage-
buch der Dorade gibt recht interessante Aufschlüsse. Es scheint, als t>b

das Wetter an der O-Seite des Minimums weniger stürmisch und schlecht

gewesen ist, als an der entgegengesetzten Hälfte.
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Bartk, P.: Das Wetter auf dm Nordatknu Ozean vom 25. äept. bis zum Id. Oku liM>3. m
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Das nachstfol<feinle Soliiff, der liaiuburjjrer Segler Panirnni
,

Kapt.

Schmidt, befindet sich wieder auf der W-Seite des Orkans und hat aucii

wieder schweres Orkanwetter zu verzeichnen. Das Barometer war am 8. Ok-
tober schon jrefallen, stand um Mittag; des 9. auf :18,7 N-Br. und 34,0"' W-Lg.
auf 742/.* mm, der Win<l drelit«' ühci- OSO nach N bei anhaltend starkem
Regen, drohender Luft und hoher SSO-Dünung und WNW-See (8). Der Wind
ging dann weiter nach WNW (9) herum und nahm stetig bei steigendem
Barometer ab. Am 10. Oktober auf 41,8° N-Br. und :}(),4 W-L-jr. fiel das Baro-
mefer wfeder; der mittlerweile westlicher <,'elanft'ne Wind kfinijttc zurück
jiiif WNW und nahm zu. Um 4h N. des 10. stand das Barometer wieder auf

742,4 mm und fing von hier an zu steigen. Der Wind nahm mehr und mehr
zu und eireiehte um 8>> N. Stärke 11. Nadi 8^ N. holte er nördlicher, immer
mit Stärke 1 1 w<>heiid, und wühlte eine äußerst hohe See auf. Etwas in Starke
naohlassond, je<locli noch iniiner Stärke 10 beil)ehaltend, wehte er ununter-

brochen bis 10'« V. des 11. Oktt>ber aus nordnordwestliclier Itichtung und flaute

dann am Nachmittag dieses Tages ab. Das Journal der »Pangani« zeigt für

diese Tage folgende Auteeichnungen:
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Desgl.

Auch >Pangani<< läuft, wie es scheint, in un<,'efährer HichtunL' des Sturmes,
bleibt jedoch bald hinter ihm zurück. Das etwas südlicher und westlipl^pi'

stdiende Schiff »Erato« kommt mit steifen nordwestlichen Winden und
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stüi'inisch hoher Seo aus WNW und NNW davon. Der letzte in der Reihe ist

der Hamburger Schnelldampfer Auguste Victoria Kapt. Kaempff, der aus

t\em Enjjlischen Kanal kommend gleich in den Orkan hineinläuft. Das
Journal zeigt:

1
sä

*
1

¥^

s
£ StÄrkc

ß e lu V r k ti II g f n.

10. Kh V. .W 4' 1' W 702.O W Wind und See znnehmmd.
sti N. '*\ - r.i' 12 1:.' 11 7:ii..') diin-h-

rinniuler-

ZtUH-hnifruiiT Stiinii.

n. Kh V. r)0° 21' i7°.'>:i' X r> 7.1 1.S liUifciid

Sh X. 1 2t»' 2.1' ,11' xo 10 7."»<».0 \() <» Mitt«nm<ht Win<i von X<) über X
nach XW laufrml.

12. Hh V. '.VF ü' 2h;' .'>S' X\V II 7:»f;.<i X\V it

Der Wind nahm am 10. Oktober abend» aus SSO-Richtung bis Stärke 11 zu,

schiftete dann um 11'' N. über S nach SSW, dann gegen 3»> V. des 11. Oktober
nach SW und sprang dann gegen 6^ V. plötzlich von WSW über NW nach K.

Da.s Barometer stieg und fiel während dieser Zeit zwischen 730 und 736 mm.
V<m 511 V. an nahm der Wind ab, nahm aber von 11'' V. aus NO-Richtung'
schnell wieder zu und wehte um 3'' N. wieder mit Stärke 11 bei anhaltend

steigendem Barometer, (legen Mitternacht de.s 11. Oktober holte der Wind
dann von NO über N nach NW und flaute ab. Während der ganzen Zeif

wurde gewaltig hohe See aus NO und NW beobachtet bei böigem, bedecktem
Wetter und Regen. 'Auguste Victoria * ist offenbar quer vor dem Zentrum
vorüber und durch das ganze Sturmgebiet gelaufen und hat ja auch lange

mit dem schlechten Wetter zu kämpfen gehabt.
Im folgenden haben wir noch eine kleine Zusammenstellung der ein-

zelnen Schiffe nach Art der Tabellarische Reiseberichte nach den meteoro-
logischen Schiffstagebüchern' der Deutschen Seewarte, die eine Übersicht
über die Sturmstärko und -dauer bei den einzelnen Schiffen gibt.

S =^ Sopi-jH^hiff; D — Djunpft-r; y = fallendes Barornelor; = steigende* Warmncter.
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Der Nordsturm an der ostdeutschen Küste vom 13. und 14. Januar 1905.

(Hierzu Tafel 4.)

Die für die ostdeutsche Küste besonders verhingnisvollen Nordstürme^
dio naiiK'titlirli durch dir sie Ix'^'U'itend^'Ti Ilnrlifluton für die Flaohstrccken

der Küste (lefahr mit sicli l)ringon, y:oliört'n {zlüeklicherweise zu den Selten-

heiten; doch stößt leider ihre Vorhersage auf Schwierigkeiten manchmal derart,

daB die bisher geltenden, rein empirisch gefundenen R^ln über das Zustande-
kommen der Stürme bei der Voraus.sa«;unj^ dieser Nordstürnie vollständige im
Stiche lassen. Am irefährliehstcn sind diese Nordstürnie, wenn sie aus Süd-
west- und Westslürmen hervorgegangen tsind, wie es bei dem Sturm am 13. und
14.Jannar d. J. der Fall war, da sie dann die vorher nach Nordost zum Bottnischen
Busen «getriebenen Wassermassen von dort südlich wieder surückfuhren und so
an der denlselieji Küste Übersohwemnuinjj^en hervorrufen.

Am Naehniittag des 11. war von der Deutschen Seewarte für die Ostsee
die Warnung erlassen:

«Neues Minimum nördlich Schottland. Gefahr wieder stark

auffrischender südwestlicher Winde.
Signal Südweststurm.

11. IL 1905. 4^1^ nachmittags. Deutsohe Seewarte.«

Dieser Warnung folgte am 12. die weitere:

^Gefahr nicht vorüber. Signal hfingen lassen.

12. IL IdOö. 4i> nachmittags. Deutsche Seewarte.«

Von dem Sturme ^vtffde nur der östliche Teil der Küste, Memel bis

Rü^enwaldernninde, betroffen, wobei besonders die Strecke von lirüsterort bis

Xeufaiirwassei- zu leiden hatte. — Über die Verheerungen, die der Sturm hier

anriehtete, gibt der am Schluß im Auszug angeführte Bsricht des Haupt-
agenten der Seewartc zu Neufahrwasser, Herrn Ewert, den derselbe der See-

warte einsandte, Kenntnis.

Die Luftdruck- und Windverhältnisse während der Sturmtage sind auf

den beigegebenen Karten dargestellt, und zwar die LuftdruckVerteilung
durch die Isobaren, der Wind durch mit demselben fli^ende Pfeile, deeea
Fiederung die Windstärke in halber Beaufort-Skala angibt, und die Ilimmels-
bedeckung durcli Ausfüllen der Stationskreise nach dem Grade der Uedeekunir.

Am Abend des 12. (Karte I, Tafel 4) lie<rt ein tiefes Minimum am Ein-

gang des Finnischen Meerbusens, das bei seinem Fortschreiten nur ganz all-

mfihljeh an Tiefe abnimmt, während auf seiner Rückseite der Luftdruck sehr
schnell steigt (Christiansund 14 mm). Dagegen liegen im Südwesten und Süd-
osten des Kontinents Hochdruckgebiete, von denen das erstere sich rasch nach
Nordosten ausbreitet, wäiirend das letztere sich langsam nach Osten zurück-
zieht. Die Winde haben an der ganzen deutschen Küste stürmischen Charakter
und wehen an der Ostseeküste aus W, an der Nordseeküste aus NW. Die
Temperatur V)etrHgt überall 2° bis b° über 0. Die östlichsten Stationen haben
zum Teil hohen Seegang,

Am Murgen des 13. (Kurte il, Tafel 4) ist das Minimum osteüdostwärts
bis nahe an Petersburg yorgeschritten und der Luftdruck über Skandinavien
sehr stark (12 bis 15 mm) gestiegen. Das Gebiet der stärksten Barometer-
steitruni: hat sich von Christiansnnd nach der Gegend von TIernösand ver-

lagert und zeigt in seiner Fortbewegung eine südöstliche Üahnrichtung. Die
Winde sind unter Drehung nach NW und NNW im westlichen Teil der Ostsee
bedeutend schwächer worden ; seilest im östlichen Teil ist nur noch an ver-
einzelten Stationen (Ihüsterort und Schiewenhorst) Sturm verzeichnet. Auch
der Seegang hat zum Teil recht erheblich nachgelassen. Die Temperatur ist

infolge des Umspringens der Windrichtung nacä NW und NNW stellenweifie

bedeutend unter 0^ gesunkea
Ana. ± flirdr. «te^ IffK^ Heft HL 2
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Unter schnellerer Abnaliiin' an Tiefe rückt das Minimnin im Lftufe des

13. in südöstlicher Richtung nach Inncrrußland vor. Ober Südskandinavien
bildet sich (Karte III, Tafel 4) ein selbständiges Hochdruckgebiet bei noch
immer selir starkem Steii^on des Barometers aus. Das barometrisciic (lefälle

nimint besonders auf der Strecke Rügenwaldermünde bis Memel schnell zu

und verursacht dadurch das Zustandekommen heftigen Nordsturuies, der in

der Nacht vom 13. auf den 14., zum Orkan anwachsend, mit Schneetreiben y&F-

bunden, die Danziger Bucht heinisuclil, wobei er die vorher nördlicli ge-

triebenen Wassermassen aus dem Üottnischen Busen südlich gegen die ost-,

weatprcfuBisehe und pommeivche Küste führend, hier Überschwemmungen
hervorruft. Bei abnehinendciii Baromctcrijcfälle hält der Sturm unter Drehung
nach NO auch noch am Morgen des 14. (Karte IV, Tafel 4) an, flaut jedoch
im Laufe des Tages ab. — Das über Südsohweden und Dinemark entstandene
Hochdruckgebiet iilx r 780 mm breitet sich weiter nach Osten aus; der Luft-
druck ist über Mitteleuropa allgemein hoch; das Minimum ist nur noch als

Furche niedrigeren Druckes im Innern Rußlands erkennbar. Der Uinmiel klart
an der deutschen OsLseeküste ganz auf; die Temperatur ist im jSatUohen Teile
überall unter 0° gesunken.
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116 Annakn der Hjdngnviiie und MMitimm lleteorolQipe, Min 190&

In Karwenbrucb ist die Düne fortgerissen, wodurch diese Ortschaft
sowie das benachbarte Dorf Karwen überschwemmt wurd^

Die Halbinsel Hola hat besonders stark gelitten. An einseinen Stellen

liaben die Seen die Dünen durchbrochen, die Wälder versandet und den Weg
unpassierbar gemacht.

Das Dorf Ceynova stand ganz, Danziger Heisternest zum Teil unter Wasser.
Auch auf der Frischen Nehrung und am Frischen Haff sind die Ver-

heerungen außerordentlich groß.«

J. Frühling.

Die Witterung zu Tsingtau im September, Oktober und November 1904,

nebst einer Zusammenstellung für den Herbst 1904.')

Bericht der Kaiserlichen Metctirologiflch- astronomischen Station zu 'iVuii^um.

In der folgenden Tahollo sind die meteorologischen Bt'obachtungen aus

Tsingtau sowohl für die Monatädrittel als auch für die ganzen Monate Sep-
teml^, Oktober und Kovember 1904 enthalten. Den Schluß der Tabelle bildet

eine Zusammenstellung Är d^ diesjähritren Herbst. (Die Berechnungen der *

»Allgemeinen Luftbewegunpr unter Zugrundolegun<jr der Windbeobachtungen
an den drei Terminen jedes Tages — vgl. »Ann, d. Hydr. etc.« 1900, S. 63 —
sind auf der »Deutschen Seewarte« eingefügt worden.)

September 1904. Ebenso wie im vorigen Monat war auch im Sep-
tember d. J. die Temperatur der Luft verhältnisinänig hoch. Sie war, ab-

gesehen von kleiiitu'en Änderungen, hervorgerufen durch die wechselnden
Winde, ziemlich gleichmäßig.

Das Tagesmittel betrug 22.1°, das Maximimi 29.4^^ und das Minimum 14.3^
An 24 Tagen im Monat hatte das Maximumthermometer einen Stand

von 25'- und darüber.

In demselben Monat früherer Jahre ergaben sich für die entsprechenden
Temperaturen f<dgende Werte:
1896 mitdoe TueBtempentiir= 22.4^, bOcshste Temperator« 28.0°, niedrigste Tempentur =- ir>.r -

.

1899 • * =2ifiP, . . =29.10, . . ^Il.P.
1900 « « -22.:^, « . 8=30.00, ^ , =11.6°,
1901 « « =2l.(i . « * =29.00, , ^ =sl4Jio,

1908 « • =21.1, . « =29.00. « » =1120,
1903 « - =21.40, « . =28.70, < « slS2o.

Die mittlere Bewölkung des Himmels machte 4.6 Zehntel aus; hieraus
ergaben sich 7 heitoro und 4 trübe Tage,

So wie die Bewölkung des Himmels gegen Ende des Monats immer
geringer wurde, so nahm auch die Feuchtigkeit der Luft immer mehr tmd
mehr ab; dieselbe betrug durchschnittlich 60%.

Trotz des geringen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft waren doch die

Niederschläge noch recht ergiebig. Es fielen an 8 regnerischen Tagen im
ganzen 93.6 mm Regen ; hiervon fiel die grSßte Menge, 82.8 mm, im «rsten

Drittel des Monats.

In vielen Nächten im Monat fiel Tau, Ciewitter kamen nicht vor; an
einigen Abenden wurde jedoch Wetterleuchten beobachtet.

Der Wind wechselte sehr oft, hielt aber doch noch in der größeren
Anzahl südliche Richtungen, er erreichte eine mittlere Stärke von 1.6 der
Beaufort-Skala. Windstärke 1 wurde nur einmal überschritten; am 18. frischte

der Wind nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, aus WNW kommend, allmählich

auf, erreichte abends zwischen 8 und 9 Uhr Sturmstärke (8) und flaute dann
bis zum nächsten Morgen langsam bis zur Stärke 2 ab.

Oktober 1904. Die mittlere Temjx-ratur, In.O"" betragend, wai* nicht

ganz so hoch wie in der größeren Zahl der früheren Beobachtungsjahre.

') Die ZimiimiciiHteUniig für dm Jahr Desember 1903 bis November 1904 folgt bei dem
nirJwten Vierteljahnbericht.

L.idui^cü uy Google



Die Witterung cu TUngtan im September, Olrtober und yotonber 1904 ete. H?

Gleich im Anf^n-^ dt^s Monats ging die Teniporatiir infol^a; steifen NNO-Windes,
der dann zwischen NNO und NW wechselnd 3 Tage lang wehte, stark herunter

und nahm dann unter g«riiigon Sdiwankungeii allmShlieh gegen Ende des

Monats immer mehr ab. Das Maximum der Temperatur bärug 25.6°, das
Minimum 3.6°.

Die entsprechenden Temperaturen in den vorhergehenden Jahren waren:

1898 mitäfl» Tagestempenitttr » tSJo, MiuDiBMm => 2S2<>, Uhiimtm s 7.50,

1H<)9 » » = 14.7 . . =27.1'^. . =5.70,
nun'i '. / = « =24.60. , =5^0
liXH c . = 15.6°. * ä2ö.8<^. € =4,70
1908 » « = iaO°, . = 26.0= . . = 9,10,

1903 - ' = 14.8^', » = 24.0°, . s 3Ao.

Die Bewölkung des Iliininels, welche im Mittel 5.0 ausmachte, war ver-

hältnismäßig groß; die Zahl der heiteren Tage betrug 8, die der trüben 6.

Meßbarer Regen, im ganzen 25.3 mm, fiel an 2 Tagen, an 2 weiteren

Tagen traten kurze Regenschauer auf, welche jedoch keinen meßbaren Nieder-

schlag brachten.

Die relative Feuchtigkeit der Luft war zeitweise infolge d^ trockenen
nördlichen Winde sehr gering, sie betrug im Durchschnitt 66°/o-

Die größte Anzahl der beol)achteten Windrichtungen lag zwischen WNW
über N und NO. Stärkere Winde wehten am 3. aus NNO Stärke 5, am 4.

NNO Starke 7, am 5. WNW Stirke 5, am 6. NW Stftrke 5, am 8. O StSrke 6,

am 15. N Stärke 5, am 19. und 20. NW Stärke 5, am 28. N Stirke 6 und am
29. WNW Stärke 5.

Schon am Anfang des Monats, am Abend des 4., zogen infolge des

heftigen Windes große Schwärme wilder Gänse in südwestlicher Richtung
Aber Tsingtau hinweg; diese Züge nahmen gegen Ende dee Monats einen
immer größeren Umfang an, vereinzelt folgten auch schon Kraniche. Am
Morgen des 5. sah man die ersten Schwalbenflüge südwestlich ziehen; der
Herbst hatte voll eingesetzt.

November 1904. Die Temperatur zeigte im November d. J. einige

Male größere Schwankungen, welche durch plötzliche Windinderungen heryor-
gerufen wurch'u. Eine Folge hiervon war ein häufiges Auftreten von Er-
kältungskrankheiten wie Husten und Schnupfen.

Die mittlere Tagesteinperatur betrug S S , die höchste 20,4 ; die

niecLi'igste Temperatur im Monat, — 4.5 , wurde in der Nacht vom 29. zum 30.

bei aiäaltendem frischen Nordwinde beobachtet.

Mit seiner Mitteltemperatur steht der Monat, wie die folgendMi Zahlen-
werte zeigen, in der bisherigen Beobachtungsreihe in der Mitte, die Extrem-
thermometer, und hiervon namentlich das Minimumthermometer, zeigen ziemlich
große Abweichungen. Es war:

1898 die mitdereTngeitenipenit.= 1 0.7<>, dlehOehsteTempenit r= 1 7.8° . dieniedngsteTempera».= —0.3^,
1899 < « = Ö.O0, « « « =ri9.7<^. . . • • =—1.8°
19( K) ic = 8.30 c a » =20.1<^ . « «

1901 < < . = 9.30 » « « =19.P. «

1902 < « « ==11.70, « , , =:20.V>, «

1903 « «= . = 7.60. . c . =17.50, «

= -1.3^
=—230,
= 2.70,

=—1.90.

In 2 Nächten ging die Temperatur unter den Gefrierpunkt; diesoi

Froettagen stehen im gleichen Monat dar frühwen Beobaohtungsjahre folgende
Zahlen gegenüber:

1898 mit 1 Fnwtttge, 1 1900 mit 4 Ftasttagen, 1 1902 mit 0 Frosttage,

1809 < 2 fWiagen,
| 1901 « 2 •

i
1903 ^ 4 Fioi^taem.

Der Himmel zeigte fast immer ein heiteres Gesicht; die Bewölkung machte
im Durchschnitt 2.8 Zehntel aus.
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118 Aunalen der B.ydrop^ibk und Mnitimen Metooralogie, Min 1906.

Liiffdnirk auf n» c
iiiiil Mccresnivcim

reduziort mm Luftwirme

Mittel

j:- . ja*

5z;

1 g
Ii

.3 -s

Rolativc F< iiihti>rk('it

der Luft pCt.

Mittel

js- ja» JS-
1
1~

! 'S
t -

I 'M c; H ja

BevUlkm^Olw 10

1

1 M

760.1 765.01 758.01 21.3

61.0 58.0 20.2

m.n 67,1' 59.2 18.9

22.6

21.2

23.3 23.725.6

25.7

m.n Cü.V 59.2 18.9 21.7 2afi' 21.2' 22.9 28.8 25.71 14.:i 21.4 17.7 74 50 ftS 04 ' 93' 39

Ol.Ü. 67.l| 5^0 2O.l|25.4|2l.5|22.l|21.9|29.4j26.3|u.3|23.Ojl9.0 78j.57|72j60| 93126

22.1121.9

29.4 26.0 17.8 22.1

28.7' 26..'i 14.4 23.0 193 79 55

20.0 78 9? 57

69 68 !l 91 26

04' 93 39

72 6Ö;. 93 26

6.4; 63j 4.8 5^ I : 2

49' 43' 3.8 4.1' 4 ' *

4.n' 4.0 3.3' 4.0 2 -

5.0! 4.9i 4i) 4.6 7
i

4
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767.1 773.41 763.3 9.4 15.71 11.6 12.1 12.5 20.4 16.4 3.7 11.4 7I> 70 47 58 58 88 31

68.8 73.8' 61.7 7,1 11,4 83 8.8 5.6 Uli 11Ä--(I,2 11.2 4.9 71 60 70 67 100 .35

70.1 78.6 50.9 3Ji 7.9 5.1 5.4 0,9 13.6 8.9 -4.5 8.5 2.H 7H 62 68 100 42

68.7 7a6| 59.9 6.7 11.7 83 8.8 0.9 20.4| I2.4j U.4 4.9 73 5« as lüO 31

2,2 1.8' 03! 1.4|;I3jl.4|; 7

:.4l3..'>' 43.7j 4.4: 2.4| 3..'>' 4 2

3,4' J.'t '2J\ 3.3 5 1

3.1: 3.4| 1^^ 2.6j, 16 ^

Herbst 1 »04.

t |765.7| 778.fit 7.58.01 13.4j 18.3 14.8 1.5.3 0.9, 29.4 19,2(-4.5i 23.0[ 12.(J| 74
1

57
,
67

,
60 100 26 |4.3 4.7 3.4: 4.1f 31 ; 13

Li«e der BtatioD: ]p = 36» 4' K-Br., Ä = 120° 17' O-I«. Häw des Bmdb«»

Es kamen 16 heitere und nur 3 trübe Tage vor; erstere verteilen Bloh

auf die Monatsdrittel der Reihenfolge nach wie 7:4:6.

!bi der Nacht vom 28. zum 29. fing es gegen Morgan bei firisehem nord-
ostlichen Winde an zu regnen, der Regen ging dann in Schnee über, wolohor
bis 3»^ Sö""!" N. in großen Flocken niederfiel; an geschützten Stellen, auf den
Bergen, in Gräben und Ravieneu blieb derselbe dann auch liegen, gewiü für

jetzige Jahreszeit hier ein seltenes NatursehauspieL

An 2 regnerisehen Tagen und 2 Tagen mit Rsgen und Sehnee betrug
die Gesamthöhe des Niederschlags 10.0 mm.

Die relative Feuchtigkeit der Luft betrug durchschnittlich 64%; mit
diesem Wert war der Monat einer der trockensten mit während der ganzen
Beobaehtungszeit.

Die Haiiptwindrichtung während des Monats war NW. Stärkere Winde
wehten zur Zeit der täglichen 3 Beobachtungstermiue an 7 Tagen. Hiervon lagen
3 sogenannte Sturmtage (Windstfirke 8 und darflber) in fast ununterbroehener
IJi ilionfolge hintereinander. Es wurde beobachtet am: 13. NNO Starke 8,

14. XW und N Stärke 7, 15. NW Stärke S. 16. NW Stärke 8, 22. WNW und
N Stärke 6, 25. NW Stärke 6 und 29. N Stärke G.
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^
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22.2ilO6.7my, idM 1.') |2r.,.,i26,^l
3,„, n,., n,.,|13,^'I9,y:«,.,|18,^| 4,j,i 1,^

= 24.0 ni über Mittelwasser. t>chwere-KorTektion der Barometerstände = — O.H mni.

M.3I292.7 -iS^^ll-^n' ' 2.3

Eine Naturerscheinung darf nicht unerwähnt bleiben. Am 24. morgens
von 81? 20'**^" bis 8^» 45"»" war link.s von der Sonne in einem Abstände von 23 '30'

eine hellleuchtende Nebensonne sichtbar; in nordwestlicher
Richtung von der Sonne war in einem ungefähren Abstände
von 70° der achte Teil eines in hellstrahlenden Farben
spielenden Regenbogens von etwa 12'^ Durchmesser sicht-

bar, dessen konvexer Rand der Sonne zugekehrt war.
Die Sonne war von einem zeitweise sichtbaren Sonnen-
ring umgeben, welcher einen ungefähren Durchmesser
von 48^ hatte. Der Wind war zur Zeit SW Stärke 1 bis 2.

Am Himmel standen hohe Cirren, sogenannte Wind-
bäume, deren Richtung SW- NO war. (Siehe neben-
stehende Figur.)

Herbst 1904. Der diesjährige Herbst stand mit
seiner Durchschnittstemperatur von 15.3 ungefähr in der
Mitte zwischen der Herbsttemperatur der vergangenen
Jahre. Das Maximum der Temperatur (29.4 ) weicht nur
wenig, dagegen das Minimum ( 4.5 )

ganz bedeutend von den entsprechen-
den Temperaturen früherer Jahre ab. Es waren «lie Temperaturen im Herbst:
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120 Annaln der Hydragraidiie und Huitiinen Ueteoiologie, Min 1906.

1899 mittlere TagestemperaUir = 14£<^. Maximtun 29.1-, Minimuin = —IJSP.
1900 . > = 15.4c, . 30.0. ' ^ — IJJ«,

im * € « ISJjo . 29.0 , « —2.3^.
1902 « . = IßJ^o, . =. 29.0^ c =^ 2.7«,

1903 . = 14.6^ =28.:^ < «—1,9c.

Die mittlere Bewr)lkung machte 4.1 Zehntel aus^ hiwaue resultierten

31 heitere und 13 trübe Tage.
An Regentagen wurden 16 g^ählt; es fielen Inagemmt 128.9 nun Regen;

ein kleiner Teil dieses Niederschlags entffiUt auf den 28. und 29. November
mit seinem Schneefall,

Die relative Feuchtigkeit der Luft betrug iui Durchschnitt 66 7o*
Wie immer zu dieser Jahreszeit wehten auch in diesem Herbst die Winde

zum größten Teil aus nördlichen Riehtungen, jedoch kamen im September
auch noch häufig siKllicho Winde vor.

Die Durchöclinittsslärke des Windes betrug 2.3 der Skala nach Beaufort,

an 4 Tagen erreichte der Wind Sturnistärke.

Heyne.

Ein Instrument zur Bestimmung der wahren Richtung und Geschwindig-

keit des Windes auf See.

Von A. L. KoU h.

ÜbcfsetEt« »Quarterly .Tounuil Bnyal Meleoroki^cid Society, Oktober 1904', von P. Pnifwitx.

Die Aufgabe, die walire Richtung und Geschwindigkeit des Windes vuu
einem in Fahrt befindlichen^ Schiffe zu bestimmen, ist alt. Schon 1848 hat
Profe.ssor C. P. Smyth mit' beweglichen Kreisteilungen versehene Mafistlbe
her<restellt, um den .scheinbaren Wind auf den walireii Wind zu reduzieren,

und später wurden graphische oder trigonometrische Lösumren nebst Tabellen

on Miller, Rykatcheff, Mohn, Waldo und dem Hydrographical Office

der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Sie alle setzen voraus die Kenntnis
der Schiffsgeschwindi^'keit, den Winkel, welchen der s<dieinbare Wind mit der

Fahrtrichtung des Schiffes bildet, und die Geschwindigkeit dieses Windes, die

gewöhnlich auf Schätzung beruht, da es für ein Anemometer wegen det sich

bildenden Tertikalen Strönmnp ii und Wirbel kaum <>inen Ort auf dem Schiffe

iribt, von dem aus die relative Wind^^esclnvindi^keit genau gemessen werden
kann. Einige Versuche darüber sind von dem Autor selbst vor mehreren
Jahren mit dem Dinesschen Druckanemometer gemacht, und es ergab sich,

dal) bei absoluter Windstille nur an sehr wenigen Punkten des Dampfschiffs
die vom Anemometer ant^^e^MdxMie horizontale Luftbewe^ning mit der Ge-
schwindigkeit des Schiffes ül)ereinstinuute. Ein solcher < )rt war z. B. dicht

hinter dem Bug des Schiffes; anderswo wurde gewöhnlich eine zu geringe
Geschwindigkeit angezeigt, während unter der Brücke der komprimierte Lvüht-

Strom schneller nach hinten strömte, als das Schiff sieh vorwärts bewegte.

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten ist irgend «»ine Methode, welche

die wahre Windgeschwindigkeit mit beträchtlicher Genauigkeit zu bestimmen

Y ]
gestattet, sowohl vom wissenschaftlichen als vom
praktischen Standpunkt durchaus wünschenswert.
Die folgende graphische Lösung wurde von dem
Autor in der Science, vol. lö, p. 72 bis 73 ver-

öffentlicht.

In Fig. 1 .sei .\ I» dei- von der Schiffsbewegung
herriilirende Wind und AC di»' Kichtuniir des Windes
relativ zum Schiff, wie sie dui'ch den Zug des

Rauches gegeben wird. Dann mißt man den Winkel
DBA, welchen der wahre Wind mit dem Schiff bildet, was leicht dadurch geschieht,

daß man die Wellenkämme, wie sie sich dem Schiffe näliei n, beobachtet. Man erhält

so die Richtung der dritten Seite, BC, des Dreiecks. Indem man nun die Länge AB
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als die Geschwindigkeit des Schiffes ansieht, bekommt man aus der Länfi:e BC
die walire Windgeschwindigkeit^ Die Methode versagt, wenn Windrichtung
und Schiffskurs übereinstimmen, und wird ungenau, wenn der Winkel zw is<'lien

beiden klein ist; aber in den anderen Fällen waren, da Kurs und üeschwiudig-
keit des Schiffes imma' genau bekannt sind and die beiden Winkel BAC und
DI! A mit «zroßer Genauigkeit gemessen werden können, die erhaltenen Resultate

sehr befriedigend.

Um die ünbequemliehkeit zn vermeiden, erst all die einzelnen Daten zu
bestimmen, ersann der Autor im vergangenen Jahre das in Fig. 2 dargestellte

Instrument, welches von Mr. L. Casella in London gebaut und auf der

F%.2.

äuutbport-Znsanimenkuui't der British-Association gezeigt wui'de. Der Apparat
besitzt zwei Ueesingscheiben, B cm im Ihirchmeeser, auf denen die vier Haupt-
richtungen der Windrose angegeben sind und jeder Quadrant von N und S aus
in 90' geteilt ist. Eine der Scheiben ist durch einen zentralen Zapfen mit dem
Eade eines etwa 26 cm langen Lineals verbunden, das, aus Buchsbaumhoiz
botehend, in ;<() Teile geteilt und mit der Inschrift Schiffs-Kurs versehen ist

mit einem Pfeilf, der von dem Zapfen fortwcist. Auf diesen Zapfen ist ferner
noch ein älinlicljcr 45 cm langer Stai» naiie an seinem Knde aufgesetzt, der
60 »ebensolche Teilungen enthält und mit Wahrer Wind' bezeichnet und
«f" nf,'i)ls /nit <'ineni vom Zapfen fortweisenden Pfeil versehen ist. Ein Messing-
>)*:liliitvn an dem kurzen Stabe trägt die andere bewegliche Scheibe und einen
dritten um deren Zentrum drehbaren Stab, der auch 60 obige Teile enthSlt
und mit der Bezeidinung I'esultierender Wind versehen ist mit einem Pfeil,

der wiederum vom Drehpunkt fortzeigt. Visiere sind an beiden Enden der
langen Stabe, ein Handgriff Ist unterhalb der nicht gleitenden Scheibe an-
gebracht. Das Ganze Iftßt sich zusammenlegen und in eine kleine Schachtel
verpacken.

Das Instrument wird folgendermaßen benutzt : Nachdem man beide Scheiben
so eii^gestellt hat, daß ihre Teilungen am >Schiffti«-Stab den rechtweisenden
Kurs des Dampfers anzeigen, wird die Gleitseliit'ne auf die Zahl ge.-ifellt, daU
sie dessen Geschwindigkeit in Meilen per Stunde odei* Meter per Sekunde angibt.

Dann halt man diesen Stab in Richtung der Schiffsbewegung und drdit den
•Wahren Wind -Stab so weit, bis seine Visierlinie senkrecht zu den Wellen-
kimmen steht. In der Praxis geschieht dies am einfachsten, wenn man sich

in die Mitte des Schiffes stellt und den Wahren Wind -Stab gegen die Reling
der Windseite hält; dann visiert man wie beschrieben, und das kurze Ende
dieses Stabes wird auf der in Grade geteilten Scheibe die Windrichtung an-

legen. Die Ablesung wird notiert oder der Stab festgeklenunt, und der Beob-
lehto' stellt sich in Lee des Schornsteins. Ist dann wieder dar >Sohlffs«-Stab

genau in die Richtung der Schiffsbewcgun«:, bezw. der Walire Wind -Stal) in

•eine Criihere Richtung gebracht, so wird nun der »Resultierende Wind «-Stab
•o gedreht, daß seine l^sierlinie mit der Richtung fibereinstimmt, die durch
<^lie Rau<-hlinie oder den Hastwimpel, wenn kein Rauch da ist, angegeben wird.

Das kurze Ende dieses Stabes zeigt dann auf der zweiten Scheibe die Richtung
an, aus der der resultierende Wind kommt, und am Schnittpunkt der beiden
langen Stäbe können die entsprechenden Geschwindigkeiten des wahren und
des an Bord empfundenen Windes abgelesen werden.
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Das Inatniment wurde in diesem Herbst während einer transatlantischen

Reise auf einem Norddeutschen Lloyddampfer geini^. Jeden Mori^en zwischen
S und 9 rhr wurden lietibachtun^en damit gemacht, und die entsprechenden

Eintrairun*;en in das Schiffsjournal für 8 Uhr morit^ens wurden nach Be-

endigung der Reise erhalten. Kurs und Geschwindigkeit des Schiffes waren
jeden Tag bekannt Die beigefugte Tabelle zeigt eine gute Übereinstimmung
/.wischen den beiden Beobachtungsreiheu und zciirt, «laß, wenn die Schätzungen
der Windrichtung und Geschwindigkeit durch die Öchiffsoffiziere nahezu korrekt

sind, auch ein Nicht-Seemann dieselben oder bessere Resultate erhalten kann,

wenn er dies einfache Instrument anwendet.
Es muß nncli erwälint werden, daR dieser Apparat, obgleich er ganz

unabhängig erfunden ist, einem Entwurf von Professor C. P. .Smyth sehr

ähnlich ist. Der Unterschied liegt indessen in der Anwendung, da l'rofessor

Smyth gezwung<m war, das nicht einwurfsf^eie Anemometer ansuwenden und,

nachdem er sich auf irgend eine Weise der scheinbaren Richtung des Windes
vergewissert hatte, dessen Geschwindigkeit und Richtung auf seine Meßstäbt»

und Iü:'eisteilungen zu übertragen. Mit dem hier beschriebenen Instrument

werden die Winkel des scheinbaren und wahren Windes zum Schiff dirdtt

gemessen und so, indem man den Schiffskurs und die Schiffsgeschwindigkeit

als Grundlage benutzt, die absoluten Richtungen und Geschwindigkeiten beider

Winde unmittelbar bestimmt. Zum Schluß kann noch darauf hingewiesen

werden, daß die Geschwindigkeit des resultiwenden Windes von Wichtigkeit
ist für die Aufsti^e von Drachen auf See, ein Arbeitsfeld, das zuerst om
Verfasser im Jahre 1901 in Angriff genommen ist, und das, wie neuere Vor-

suche und Vorschläge zeigen, wahrscheinlich eine wichtige Aufgab<i der

meteorologischen Forschung werden wird.
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Über die Anwendung der Flindersstangen bei der Kompensation der

Kompasse.

Von K. KoMewej, AfhninUititanit

Es ist in letzter Zeit dieser Gegenstand in Büchern und Zeitschriften

mehrfach er()rtert und dabei auch der Deutschen Schwarte und ihrer Stellung-

nahme dazu in einer Weise erwähnt worden, die geeignet ist, bei den Nautikern
Mißverständnisse hervorzurufen. Es erscheint deshalb geb<^n, die QnuidsStse^
die für die Deutsche Seewarte in der Anwendung der Flindersstange bei dar

Kompensation dei- Konipasse maßgebend gewesen sind, etwas naher darzusteHen.
Als oberster (irundsntz ist von der Seewarte von Anfang ihres Bestehens

die alte seerofinnische Iicgi i festgehalten worden, einzelne Eisenmassen des

iJiv VerAVHiidlung der tk^iiiort-Cirade in miks p. h. int luich der Tafd von Mr. Curt^s,
Quart. Jraim. R. Met. Soc. VoL 23. p. 41 nuf*gofiihrt

-I Dil- ( icsohwindifrkcir dii^«- Wimli-s koiintp iiir-ht ohne Anemometer gemeeseti weidm,
weil die Wiihn: und die rL-suhierenilo Wuidhrhtung znHHiuiucnfielen.
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Schiffes mit ihren störenden magnetischen Einflüssen auf die Kompasäe
möglichst fern von ihnen zu halten, oder mit andren Worten, der Aufstellung
d(T Kompasse die ^^rößtniöi^liclu' SorLffalt zuzuwenden.') Ist trotz dieser

Surgfait eine Kompeusatiun zu groiier Deviatiun nötig, su ist der alte Öatz

der Mechanik maßgebend, daB die Wirkung einer Kraft nur durch eine gleich

große immer in ent<.'e^'enf,'esetzter Richtuntr wii-kcnde, gl^chartijre Kraft auf-

gehoben werden kann. Man wird also in bezug auf den Kompaß permanenten
HagnetiBmuB nur durch Stahhnagnete, von der erdmagnetischen K'aft im
weichen Eisen induzierten Magnetismus nur durch weiches Eisen erfolgreich

kompensieren können. Es ist also derjenige Teil des Koeffizienten B der
allgemeinen Deviationsformel, der von der Induktion der vertikalen Komponente
des Erdmagnetismus herrührt, auch nur durch t iiic vor oder hinter dem
Kompaß anzubringende vertikale Stange weichen Eisens fixr alle magnetischen
Breiten zu kompensieren.

Welche Erfahrungen sind nun in besug auf die Anwmdung dieser Art
der Kompensation gemacht worden? Zunächst ist zu bemerken, daß die beiden

c PI
Tdle des KoeffixiMiten B, nftmlich j tang J und j ^ nur durch Beobachtungen

auf zwei möglichst voi-schiodcnen magnetiselifn breiten gefunden werden
künnon ; ohne eine Kcnjitnis oder wenigstens annäliernde Schätzxmg der Orölie

des Induktionskoeffizienteii ^ ist es aber nicht inöglich, die Kompensation

mittels der Flindersstange in richtiger Weise auszuführen. Die Erfahrung der
Seewarte, gewonnen aus der Bearbeitung einer großen Reihe von Deviationa-
journalen, hat nun im allgemeinen fol^^ndos ergeben: Bei Dampfern, deren
Kompasse vor den Maschinen auf und unter den Kommandobrücken angebracht

sind, ist ^, in ib'r Regel negativ, und zwar je nacli der mehr oder minder

guten Aufstfllunt:, in einem Betrage von O.OIJ bis 0.1*2. Stehen die

Kompaase hinter den Maschinen, etwa auf einem Deckshause, so ist ~ meist

positiv, aber von weit geringerem Betrage. Bei Sagelachiffen ist beieinigw-

maBen gut aufgestellten Kompassen, die nielit zu nahe dem Ilintersteven

and dem Kuderkopf stehen, verhältnismäliig gering und kann sowohl positiv

Iis nagatiT ausfallen. Nur allein bei Stenorkompaasm, die nahe vor
großen rertikaleii Eiaenmaaaen, wie Sehomsteinen, Ventilatoren, Schotten,

Roderpfoeten, stehen, kann ^ den Betrag von — 0.2 und darüber erreichen.^

Bei einer solchen Größe werden die Änderungen im Koeffizienten B
_

bei starken Änderungen der magnetischen Breite so bedeutend, dall die

Deviation auf hohen nördlichen oder südlichen Breiten die zulassige Grenze
Ton 20° überschreitet, auch wenn der pernnuicnte Magnetismus durch Magnete
richtig kompensiert ist. So würde z. B. an der Südküste von Australien, wo
die magnetische Inklination — 68 beträgt, der Koeffizient B ~ +30 und
auf unseren Breiten — 80^ betragen. Eine Kompensation mittds der Flinders»
Stange erscheint in solchen extremen Fällen für Schiffe, die zwischen nord-
europäischen oder nordamerikanischen Häfen und den iSüdküsteu der Kontinente
der sAdHehen Halbkugd verkehren, unerläßlich, wenn man nicht an einigen
^>rten der Reise Änderungen der ISngsschiffB liegenden Kcmipensationsmagnete
vornehmen will.

Diese Art der Kompensation bringt indes einige Übelstände mit sich,

die zu beachten sind, und die die Anwendung besehi^nkea ZunSohst ist fest-

Snstellen, daR eine Stange weichen Eisens, welche längere Zeit in unveränderter
Lage der Wirkung der erdmagnetischon lü'aft ausgesetzt ist, einen Teil

dauernden, oder vielmehr remanenten Magnetismus aufiiimmt, der um so

M Vul. iKr KoiiipiiM Uli \U>r<] . K:i]>. VI, S. l.V>ff.

*j CIkt die iiriißv von '

vgl. Ufr KomjMüt iu> Bunl«, 8. 140— Nl.
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Stärker wird, je mehr ErsehÜttenm^n die Stange ausgesetst ist. IHes bedingt
wieder Änderungen in der Deviation, die ihrer Natur nach unregelmäßig sind.

Um diesem Übelstande einigermalk^n abzuhelfen, wird man genötigt sein, die

Stange von Zeit zu Zeit auszuglühen; kleine Störungen im regelmäßigen Ver-
laufe der Deviation werden aber umsoweniger zu vermeiden sein, als der
in den größeren Eisanmassen des Schiffes von dem induzierten Magnetiamos
zurüokbehnltene (remanente) Magnotisiiuis sich nicht in irlrirher Weise andern
wird wie der in der kompensierenden Kisenstange zurückheljaltene Magnetismus.

Eine weitere Beschränkung in der Anwenduni: der Flindersstange ist durch
den Umstand gegeben, daß bei Benutzung von Kompassen mit starken Magnet-
nadeln, wie z. B. die Flnidkompasse sie haben müssen, die Nadelinduktion auf

die kompensierende Eisenstange einen störenden Einfluß auf den re^r,.i,j^äßigj^.jj

danL"^ d*'r Deviation ausübt, auch tritt leicht eine sextantide und oktantale

Deviation auf. Man wird demnach bei Fiuidkompassen die Flindersstange

weiter vom Kompafi entfernen müssen und nicht mehr unmittelbar am Kompaß-
hause anbringen können, welches wegen des größeren in Anspruch zu nahmra-
den Platzes Unzuträglichkeiten zur Folge hat. Ist man zur Anbringung der

Flindersstange genötigt, so erscheint es deshalb zweckmäßiger, dann nur

T^ookenkompasse mit kleinen Magnetnadeln nach dem System von Sir William
Thomson oder G. Ilechelmann in Seidenfädenaufliängung zu verwenden.

TTnter diesen Beschränkungen läßt sich die Fündtrs^tange !)ei sehlecht

aufgestellten Steuerkompassen manchmal mit \\)rieil anwenden und ist an-

gewandt worden, wenn das Schiff auf seinen Fahrten sehr großen Breiten-

änderungoi unterworfen wird.

Ein so großer Betrag des Koeffizienten j, dar eine Kompensation unter

Umstfindoi notwendig macht, ist immer die Folge der Nähe großer, namentlich
vertikal stehender Eisenmaas«!, wie Schotten usw. Dies bedingt abo* auch
einen größeren lietrag des renianenten Magnetismus, Ii her wegen der je

nach dem (Jrade der Erschütterungen, die der Schiffskörper erleidet, ihm an-

haftenden Veränderlichkeit als der schlimmste Feind einer regelmäßig ver-

laufenden und nur in längeren Zwischenräumen sich ändernden Deviation

angesehen werden kann. Für eine allzeit sielH're Xavigierung des Schiffes

ist auf einen solchen Kompaß kein Verlaß. Gerade unter schwierigen Ver-

hältnissen, bei schwerem und andauernd trübem Wetter, wo Beobaohtungoi
des Azimuts nicht zu haben sind, wird ein solcher Kompafi, trotz dar an*

gebrachten Flindersstange, als zuverlässiger Wegweiser von seinem Wert viel

verlieren und deshalb als Regelkompaß nicht gut zu verwenden sein. Ist die

Aufstellung des K<)mi>asses aber eine solche, daß \ sich auf die Hälfte des

oben angegebenen Betrages redn/iert, also auf 0.1 und weniger, so fällt

auch die Notwendigkeit der Kompensation durch die Flindersstange fort,

selbst bei Schiffen, die auf ihren Fahrten großen Breitenverändwungen untOT-

worfen sind, da dann die Größe der Deviation bei richtiger Kompensation des

permanenten Magnetismus innerhalb der zulässigen (Jrenzen bleiben wird.

Die durch den Koeffizienten *, hervorgerufene Deviation ändert sich bei

Änderung der magnetischen Breiten, die das Schiff durchfährt, so allmählich

und bleibt von Heise zu Reise für dieselbe magnetische Breite so konstant,

daß es für eine sichere Navigierung zweckmäßiger erscheint, mit diesen

Ändemngmi zu reehn«D, als durch das Korrektivmittel der Flindersstange die

Deviation auf hohen nördlichen und sudlichffll Breiten zwar gleichmäßig zu

vermindern, aber dafür ein neues Stoiuntrselement einzufüliren. Die fort-

dauernde Beobachtung der Deviation und die systematische Verfolgung der

Koeffizienten B und G während der Reise bleibt für den Regelkom}^ unter

allen Umständen, ob mit oder ohne Flindersstange, eine Notwendigkeit^)

1) Über Anwendung von FUndeiwtangen io der KHiüerüchen Marine vgU auch »Marine-

Rimdfldwii« 1904, 6. 1391.
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Aus den obigen Erörterunj^'on fft'lit unzweifelhaft hervor, daß die

Kompensation mittels der Flindersstange nur als ein nicht einmal ganz zu-

verlässiges Aushilfsmittel bei schlechter Aufstellung des Kompasses^) betrachtet

werden kann, deren Anwendung mindestens für Regelkompaaee tunlichst ver-

mieden werden sollte. 2) Bleibt oin Sfhiff auf seinen Reisen auf nordlich

magnetischen Breiten, so fällt auch für Stcuerkompasse die Notwendigkeit
einer Kompensation durch die Flindersstange fort^ und man kompensiert aucli

den Betrag der Deviation, der von vertikal«* Induktion herrflhrt, beeser
durch Magnete.

Eine neue graphische Azimut- und Kurs -Tafel und eine winkeltreue

Kartenprojektion.

Von Dr. Hiiiis MHiircr.

(Hiorzu Tafel 5 und ein Transporteur auf durduucbtigeni Papier.)

Das Azimut A (siehe Fig. 1) eines Sternes von der Deklination d und
dem Stundenwinkel X an einem Beobachtungsorte von der Breite ^ wird aus
der Gleichung:

ootA s any*eotit— 006 9 coaec ^ tg

^

gefanden. Dieselbe Oletelrang gibt den von Süd über West (Ost) FSg< i*

gemessenen Kurswinkel A für ein Schiff, das von der geo-

graphischen Breite q: auf dem grölUen Kreise nach einein Orte
segeln will, der unter der Breite ö und um x westlicher (öst-

lidier) gelegen ist Die Bestimmung des Kurswinkels nach
dieser Gleichung wird von besonderer Wichtigkeit, wenn der
z« durchsegelnde größte Kreis etwa als Gerade zwischen Aus-
gangspunkt und Ziel auf einer gnomonischen Karte gezeichnet

vorUegt und in den einselnea Bahnpunkten die Kurswinkel
zu bestimmen sind, die ja auf der gnomonischen Karte selbst

enerrt erscheinen.

In den »Ann. d. Hydr. etc.< 19Ü4, S. 38y teilt Herr A. Roth
eine graphische Methode zur Losung dieses Problems nach einer
Beschreibung von Oelcicii nüt.

Es soll im folgenden für die obige Fornu»! eine grai)liisciie Taffl, ein

Abakus, der die soeben erwähnte Lösung als Spezialfall umfaiit, auf allgemeiner
Grundlage abgeleitet werden, wobei sich eine Azimuttafel ergibt, die neben
der allgemeinen astnmomisohen Aufgabe der Azimutbestinimung auch das
erwähnte besondere nautische Problem löst. Die Tafel soll so konstruiert

sein, daß man auf ihr unmittelbar durch Anlegen eines Transporteurs den
gesuchten Winkel A in gleichförmigem Maßstab ablesen kann. Die Lage des

Transporteurs im einzdnen Falle mufi durch die Werte der drei verändere
liehen Größen tf, d bestimmt sein, für die di«' Tafel geeignete Darstellungen
enthalten muli. Am rationellsten gibt man auf einer solchen Tafel'') mit
Transporteurablesuug die eine Variabel in einem passenden Mußstab auf einer

Geradien, der x-Achse der Tafel, wieder und läfit jedesmal den Mittelpunkt des
Transporteurs auf den betreffenden Punkt (x — Xj, y — 6) legen. Dann kann
der Transporteur noch um diesen Punkt gedreht werden, und man bestimmt
beine besondere Lage dadurch, daß der Nullschenkel des Transporteurs durch
tioen Punkt (x^; y ,) der Tafel gehen soll, dessen Lage durch das Wertepaar

') Über die Gefahren und UnzutrügUchkeiteu schlechter AufüteUung der KompaBso vd.
Ami. d. Hjrdr. ete.« 1902, S. 495. Eoldewey: »ESniges über Aufatwlhiiig und KonqwMStioD der

Koai|Mflsc an T!4)rd.<

.Der Konipaü nn Hord-. 8. 1(J2.

<) Vgl. U. Maurer, >GrHphiHdie Tafeln für metoordog. nnd phyiUcaliBdie Zveeke«. Am
faft Aidmr der DeulKhBB Beewarte, 1894, Nr. 6 & 10.
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der beiden anderen unabhängigen Variabein bestimmt ist. Der gesuchte
Winkel A ist dann unmittelbar da am Transporteur abzulesm, wo die z-Adhae
der Tafel den Transporteurkreis trifft.

Die Figui' 2 ergibt für diesen Fall die Beziehungs-^ ^'
^ gleiciiung

:

« Ol A — ~ %

die mit der darzustellenden Formel

<'(»t A =«1)^001/— tg^coRf com- X

leiciit identifiziert worden kann. Man braucht nur
zu setzen:

X woraus Xg = a • tg 9 • cos / folgt.

a ist hier eine Konstante, die den MaRstab auf

der Tafel bestimuit. hängt nur von 6 ab, während
ein Pnnkt y.,) durch ein W^epaar fp l bestimmt ist.

Das Bild eines Wertes ip = constans ist eine Kurve, deren Gleichung
in kartesischen Koordinaten durch Elimination von X aus den Gleichungen
für und erhalten wird. Sie lautet:

x*j cot» ip -|- y% oo«2 <p ~ a

Jede Kurve dieser Schar ist eine Ellipse mit den Endpunkten der großen
Achse (zso; y = + a sec 9») und dra Endpunkten der kleinen Achse

(y o; X = + a tg 9t>). Diese Ellipsen
(f
= constans schneiden also auf der

X-Achse eine Skala für cp heraus, die vollständig^ mit derjenigen für d (Xj = a t<i d)

übereinstimmt. Die Breimpunkte aller dieser Ellipsen fallen zusammen in die

beiden Punkte (z s o; y s= *f- a), und die Summe der Fahrstrahlen von diesen
Brennpunkten nach allen PunEten der Ellipse ^ss^^ ist gleich 2a sec 9^ für

jeden Wert von /.

Das Bild eines Wertes X = constans ist eine Kurve, deren Gleichung
in kartesischen Koordinaten durch Elimination von ^ aus den Gleichungen
für Zj und y, erhalten wird. Sie lautet:

Jede Kurve dieser Schar ist eine Hyperbel mit den Scheitelpunkten
(x = 0; y = Hha8in>i). Auch alle diese Hyperbeln haben dieselben beiden

Brennpunkte (x ss= o, y = a) wie die Ellipsen, Der Umstand, daU zwei

solche Scharen konfokaler"iBllipsen und Hyperbeln einander rechtwinklig

schneiden, ist für die Genauigkeit der Einstellungen auf diesem Abakus sehr
piinstij;. Zur punktweisen Konstruktion der Kurven sind die Fahrstrahlen
von den Brennpunkten, deren Längen a (sec ip -h sin X) betragen, bequem.
Unsere Tafel besteht somit aus einer Schar konfokäler Ellipsen (qp = constans),

die die x-Achse in den Al)ständen + a t«;
(f>
vom Nullpunkt schneiden, und der

zugehöri<,'-<'n Schar konfokaler Hyperbeln {X = constans), die die y-Achse in

den Abständen
^tl

^ ^ yova. Nullpunkt treffen, während der durch die

ElliiMwn auf der z-Achse bestimmte Tangentoi-Maßstab zugleich auch für die
Variabel 6 gilt. Zur Bestimmung des gesuchten Winkels A lege man
einen (zur <j:enaueren Ablesung am besten transparenten) Trans-
porteur so auf die Tafel, daß sein Mittelpunkt auf der x-Achse den
Wert d ablesen läßt, während der Nullschenkel durch den Schnitt-
punkt der Ellipse fp und der Hyperbel X geht. Dann bestimmt die
positive x-Axe der Tafel am Transporteurkreis den gesuchten
Winkel A.

Die Variabein ^ und 6 laufen von — 90° bis -|- 90°; X von 0 bis 180°;

denn für X 180° wire der entsprechende größte Kreisbogen nicht mehr der
kürzeste, sondern der lanj^sto kreisförmige Weg zwischen den beiden Punkten.
Man nehme deshalb für / stets den absoluten Wci-t, der kleiner als 180 i.st,

und berücksichtige, daß der so gefundene Kurswinkel bezw. das Azimut von
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Sfid nach derfenigen Seite hin gesShlt ist» nach der das Ziel vom Ausgangsort
hnw. der Stern vom Reobaohtunj^sort lie^^t. üntpr diMi Bedingungen 0 ?. 180

und 90 <; < 9U bleibt y.^, = a • sin / • sec ^ immer positiv, d. h. wir

brauchen von der Tafel nur die über der x-Achse liegende Hälfte. Wir
reclmen d auf der x-Achse nach reclits positiv, nach links negativ. Für X
werden auf der y-Achse nur die Werte von 0 bis 90- angeschrieben. Hoi oinoni

Wert >l > 90 ist die Hyperbel (180 >?) zu benutzen, nur nniH man dann
auch das Vorzeichen von tp umkehren. Dann gilt für die Lage des Punktes

(XiJi) oder (i^): Der Punkt (X^) liegt von der y-Achse:

rechts, wenn und {X - 90) ungleiches,

links, wenn 7; und (P. — 90) gleiches Vorzeichen haben,

und die Ablesegerade bildet dann stets mit der positiven x-Richtung den von
Süd aus gerechneten Kurs- bzw. Azinmtwinkel. Selbstverständlich kann man,
wenn dies praktisch ersdkeint, statt A (180^— A) an der negativen z^Aclise
am Transporteur ablesen.

PraktiBche Maße der Tafel und Beispiele.

Setzt man a — öü mm und macht die Tafel löO mm hoch und 300 nun
ling, so kann man auf ihr ^ und d bis etwas über 70° darstellen. Den ver-
längerten Nullschenkel des Transporteurs muJB man dann 340 mm lang wählen.
Bei einem Radius des Transporteurkreises von 120 mm wird ein Grad noch in

einer GröBe von etwas mehr als 2 mm abgelesen, so daÜ Zehntelgrade des
Azimutes geschfttzt werden können.

Auf der beigegebenen Tafel ist der Abakus, auf ^, der hier ano;t.<:ebenen

MaHf verkleinert, mit Teilpunkten von 6 ZU 5° ausgefülirt Als Beispiele

mögen die folgenden Aufgaben dienen:

L Kurs bei St. Thomas {17 N-Br., ßi^j^'' W-Lg.) auf der Route naeh Kap
Lizard (50° N-Br., 6° W-Lg.) gesucht. Es ist also:

,5 u r/r 9 = +17V,*> X = ö8i/,<».

T)ie Gerade I bildet mit der negativen x-Achse einen Winkel von 41.1°;

Kuiö bei St. Thomas N 41.1 ^O.

Bei Benutzung des Transporteurs werden diese Geraden nicht gezeichnet,

sie bcztMelinen hier imr die Lat^e des Nullschenkels des Transporteurs.
II. Kurs bei Point de Galle (B^ N-Br., 80^ O-Lg.) auf der Route nach Kap

Leeuwin (34'^S-Br., 115-' O-Lg.) gesucht. Es ist also zu setzen:

Die Gerade II bildet mit der positiven x-Achse den Winkel 86.8°; Kurs
bei Point de Galle S 36.8^ O.

in. Gesucht ist der Kurs bei Yokohama (80 N-Br , 140 O-Lg.) auf der Route
nach der Osterinsel <27.5^S-Br., 109^ W-Lg.). Man hat zu setzen:

^ = -27.50 y = 4-36«» i « 111».

Da 111° > 90° ist, ist die Hyperbel X = 180° — 111° ^ 69° und
9 SS — 36° zu wählen.

Die Gerade III bildet mit der positiven x-Achse den Winkel 77.3°. Der
Kurs bei Yokohama ist also S 77.3^0.

IT. Auf 80° N-Br. ist um 5«N. (Wahre Ortsseit) am SS. Juli 1904 die
Sonne gepeilt worden. In welchem Azimut stand sie? Man hat zu setzen:

(p = A (Stundenwinkd) — 7')- A (Soiiturulcklinafion) 20".

Die Gerado IV bildet mit der positiven x-Achse den Winkel 100.9°.

Das Azinmt der Sonne war S 100.9 \V oder N 79.PW.
y. Ein Schiff auf 45° N-Br. und 10° W-Lg. peilte am 17. Oktober 1904

um 8»." 6"i" V. M. Gr. Zt. die Sonne an der Peilscheibe in 89.2^ an B-B,, während
es am Re<j;elkompaß SW anliegt. Welches ist der astronomische Kurs und wie
groß die Deviation, wenn die örtliche Mißweisung 19.0^ W beträgt?

8» 6«|n M. Gr. Zt. = 7^ 26«{i> H.O.Zt.
Zeit-:!. I tmiii

Wahre O. Zt. = 7V 10«nin ' X = 4k 20*^^ 0.,

DeUimtion der Sonne S = Breite des Ortes 9» = iS«.
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Die Gerade V, die den Punkt d= —B.4P der AbssitsenaehM mit dem Ptmkt

9> SS 45^ is 66^ verbindet, bildet mit der x-Achse den Winkel 66.<P. Also:

Azimut da- ek>iino Hr>6.0<>0

Abl(«un^ an der Peilscbeibe 89^" an B-B.

Asi n >ii( •iiliKiher Kon S 2.1:2 \V
Örtl. Mil'.wfiKiin-r — 19.0-

>Ligm'tiMhcr Kurs S42.2-\\'
Kompaßkure 84")^ W
licviation — L'.S^

VI. Wann < rl)lirkt man am längsten Tair«' (Sonnendekiiaation d—
in Petersburg (6ü N-lir.) die Sonne im Südwesten?

Gegeben: ^ = +60°, i » +23J3°, A = 45o. Ooiurht der Stimdenwinkel X.

Die Gerade VI, die im Punkt S = -1-28.5° mit der x-Achse den Winkel
45" cinschliont, trifft die Breitenellipse {(p — 60 ) in einem Punkt, durch den

die Hyperbel /. ^:\\Jt <:oht, Al.so Stundcnwinkol /. ^ 3 1 .5 - = 2»» 6"^. Um
2^^ 6°4" nach wahrer bonneiizeit stellt die Sonne im Südwesten.

Natfirlioh kann, wie im letzten Beispiel, ein solcher Abakus statt sor

Berechnung von A aus d, q und ebenso zur Berechnung einer diesw drei

Größen dienen, wenn die übrigen zwei und A gegeben sind.

So kann ä gefunden werden, der Längenunterschied, in dem ein unterui

JCurswinkel A von der Breite ^ aus im gr5Bten Kreise ftihrendee Schiff eine

vorgegebene Breite d erreicht. Astronomisch gibt 6 den Stundenwinkel, bei

dem ein Stern von der Deklination 6 in einem bestimmten Azimut, z. B. im

ersten Vertikal (A= Uü ), steht.

Oder es wird d gefunden, die Breite, die ein yon der Breite tp ans in

gegebenem Kurs im grünten l6*eise segelndes Fahrzeug um X Längengrade
weiter westlich trifft. Ist ö "

rp, so kann man vom Punkt <i Tangenten an

die Ellipse y ziehen; eine solche Tangente bestimmt (180 — A) die Maximal-

Elongation eines Oestims von der Deklination d und den Stnndenwinkel i,

bei dem sie eintritt. Eine Gerade, die mit derx-Achse einen gclHMn n Winkel A
bildet und eine hcslimmte Elli})se y berührt, ergibt einen Wert ^5, der die

Maximalbreite bedeutet, die ein von der Breite (p unterm Kurswinkel A im

größten Kreis segelndes Schiff erreicht, und den Längenunterschied Jl^ in d^
dies wfolgt.

Dia wlnteltvtna Kartaiipvq|«ktloii.

Da die A I>;ingendifferenz<'n und die (p geograpliisciu' Breiten bedeuten,

so stellt unser Abakus zugleich eine eigenartige ICartenprojektion dar, in der

ein Mittelmeridian und der Äquator als gerade Linien (die und y^Achse),

die übrigen Meridiane und Parallelkreise als einander rechtwinklig sclineidende

Hyperbeln und Ellipsen abgebildet sind. Die ganze Ebene vermag so ein KM
einer Erdlialbkugol zu geben, Inden» der Halbäquator eine endliche Länge

besitzt, während die Pole unendlich weit wegfallen. Eine gerade Linie in

dieser Karte schneidet die x-Aobse in einem bestimmten Punkte und unter

einem bestimmten Winkel, entspricht also einem bestimmten Wertepaar \

und d. Die l'unkte (<p X; ^ — Breite, / = Längenunterschied gegen den Mittel-

meridian) einer solchen Geraden entsprechen der Gesaujtheit derjenigen Orte

auf der Erde, in denen die größten Kreise, die sie mit dem Punkt von der

Breite 6 auf dem Mitttdmeridian verbinden, stets den gleichen Kurswirkd A

mit dem Meridian maehen. Odej-, nstron<»mi.seh gesprochen, wo])ei wir die

Stundenwinkel x als Längenunterschiede gegen den Meridian, in tleiu der

Stern steht, auffassen: Eine solche Gerade verbindet alle die Orte (7, i), veo

denen aus gleichzeitig ein Stern von der Deklination <5 in demselben Azimut A

gesehen wird. Speziell geben die (Jeraden x constans die Orte (y, /), in

denen gleichzeitig der Stern im ersten Vertikal steht. Die (Jeraden der Karte

sind keineswegs Bilder der größten Kugelkreise (wie in der gnomonischen
Projektion); die Bilder der Meridiane sind ja Hyperbeln. Eljensowenig sind

sie Bilder der Loxodromen (wie in der .Mei katorkarte); die Pnrallelkreis? sind

ja Ellipsen. Die Gleichung der einer solchen Geraden entsprechenden Kurve

auf der Kugel, ausgedrtickt in den Variabein: Breite und isLIingen-
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iintorst hiorl vom Mittelmeridiajn, ist vielmehr unsere ursprüngliche Fuuktional-
bezit'hung

wenn wir darin A und 6 als Konstanten auffassen.

Die Tatsaclu', <laM sioli in unsoror Kait('nj)rojt'kti<>n dio Meridiane und
Breitenkreise rechtwinklig: selnu'iden, le;rt die Frajre nalic, ob diese Projektion

nicht überhaupt winkeltreu ist; und in der Tat lälU sich dies allgemein

beweisen.
Sei nämlich irgend eine Kurve auf der Kugel gegeben, die durch die

Beziebuni: f ((f,A) = o gegeben ist, so bestimmt sich der Winkel a, den diese

Kurve in einem Punkt {(f,A) mit dem Mei idian einsehlielU, aus dor (lleicluinf^:

tg a =^ '^*^
''|

*' ^ unter Rerücksiehti^'un^ der ( Ileicliung f
((f , ^) — o. Die (ileieliung

der Bildkurve in unserer Karte erhalten wir mit Hilfe der Abbildung^-
gleichungcn

:

jrasainJt'MC^; x = tg^»C(»A

und der Beziehung f (<jp, X) = o, in kartesischen Koordinaten x, y durch Kli-

niinatifju von
(f

und ?. aus den drei (Jlciclnini^on. Der Winkel ?, den die Bild-

kurve mit der positiven x-Richiun^^ eins(ddiellt, wird aus der Gleichung:

__ dy _ SH-X" (( «'OS /? «1 - MH A sin
(f

SCI- -if (I
(f,

* d X — tfr tfain A <i A. ~- cm Ä -7 d rp

unter Berücksichtigung der Beziehung tg a = —^J^
^ oder sec (pd<p — cot adÄ

gefunden.

Man erhält:
ros A te a 4- »in Ä tan w
cos / - siii /. «m qp t{f a

Den Winkel •/ endlich, den im Bihle der Meridian selbst mit der posi-

tiven x-Hichtung einschließt, erhalten wir, wenn wir in der Gleichung für tg ^
a= o setzen. £ä wird also:

Der ^V{nkel {ß- 7) zwisehen KurvenbUd und Meridianbüd ist die Ab-
bildung des Winicels a. Wir ehalten:

^{p—7f l-ftg^l^jy - .>s -p sin- y sin Igii *
/ — a.

Jede beliebige Kurve auf der Erdkugel bildet also mit jedem beliebigen
Meridian denselben Winkel wie in unserer Kartenprojektion ihre Bildkurve
mit dem entsprechenden Bildmeridian, d. h.: Diese Kartenprojektion ist

winkeltreu.*)
Wie bei den anderen winkeltreuen Projektionen (z. B. der stereo-

graphischen und derjenigen von Mercator) werden auch hier die größten
KuLr(dki-eise nicht als gerade Linien abgebildet; da<;e;^a'n bildet eine von einem
Kartenpunkt A nach einem Punkt B des Mittelmeridians gezogene Gerade mit

diesem den Kurswinkel, den der größte Kreis von A nach B mit dem Meridian
in A macht Dieser Sata gilt nur, wie hier gesagt, fOr den Mittelmeridian,

nicht etwa auch für jeden anderen Meridian, und deshalb würden Seekarten
in dieser Projektion kein heaonderes nautisehes Interesse haben. Das Karten-

netz dagegen, in der oben geschilderten Art als Abakus verweJidet, wird wohl
fftr die Kursbestimmung in der Nautik wie für die Asimutrechnung in der
Astronomie mit Vorteil zu verwenden sein.

An Flüchenverzerrung leistet tliese winkeltreue Altbildung der Halb-

kugel das mögliche Maximum, während die stereograpliische Projektion das
Minimum ergibt und die Merkatorprojektion zwischen beiden in der Mitte

>} Die Kknuner (co» -^nuflasui k tg^) wird = o nur in den beiden ruiikten: «p= 0,

>i SS db Dies sind in der Tst in der Karte zwei nnguÜre Fiuiktc, für die alldn die Winkel-
tretie nicht ohne weiteres Iwwlescn werden Icann.

*

Aao. d. Hydr. «te, ISOK, Heft UL 3
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steht. Die stereographische ÄqiiatMi ial-Projektion bildet den Äquatur und den

Mittehiieridian als Ganzes wie in ilir»'n Teilen völlig gleichmäßig ah, giht die

Pule als Punkte wieder und läßt die Länge der Breitenkreise vom Äquator pul-

wärts abnehiiMii. Die Merkatorprojektion gibt dm Äquator 'unTancorrt, macht
dag^en die Meridiane unendlich lang und zieht jeden Breitenkreis und ebenso

die Pole bis auf die Läu^n' dci- Äquators auseinander. Die hier beschriebene

Projektion endlich vcrliür;6l den Halbäquator und seine Teile in dem Maile,

wie es die orthographische Projektion (Augpunkt im Unendlichen) tut, ver-

größert den Mittelmeridian und seine Teile in dem Maße, wie es die gnomonisehe
Projektion (Augpunkt im Kugelzentrum) tut, macht alle Meridiane unendlich

lang und läßt die Breitenkreise pohvärts immer mehr wachsen, so daß die

beiden Pole selbst als unendlich lange Linien abgebildet werden.
Die Meridiane erscheinen, je weiter sie vom Mittelmeridian abliegen, in

desto sjtitzore Hj'perbeln umgebogen und Ix'stclu'ii in 90 Langenunterschied

von der Mitte jederseits aus einer Doppelgeraden, die die Verlängerung des

Äquators bildet Es fallen so längs dieser Orenxmeridiane die gleichoi

Breiten Nord und Süd zusammen, so daß an ihnen ein Sprung in der Karte^

eine Unstetigkeit auftritt. Offenbar kann man aber an diesen Meridianen

unmittelbar auch die Karte der gleichen Projektion anfügen, die die richtige

Fortsetzung der anderen KartenUllfte ist. Man hat dann in der ganzen Ebne
die Abbildung einer Polarhalbkugel; der Sprung in der Karte längs zweier

Meridiane ist vcn'schwundeu
;

da^'-e^-en finden wir ilin nun längs des Äipiators.

dessen eine Seite beispielsweise die Längengrade von 0 bis 180 , dessen

andere diejenigen von 180^ bis 360^ angibt. Aus je zweien von vier längs

des Äquators abgeschnittenen Halbebenenkarten kann man also beliebig eine

Karte der nördlichen, südlichen und östlichen oder westlichen Halbkugel zu-

sammensetzen. Die Kurte der ganzen Erde kann als eine Kiemannsche
Doppelebene angesehen werden, in der der geradlinige Verzweigungsschnitt
mit Doppelflbergang das Bild des Äquattws ist.

Eine solche Karte einer Polarhalbkugel erinnert einigermaßen an (Ii**

Darstellung der äußeren Han)kugel in einer Weltkarte stereographischer

Polarprojektion, in der ja ebenfalls der Pol in die unendlich ferne Gerade der

Ebene auseinandergezogen wird; aber an Stelle des in der stereographischra
Karte homogen geteilten Äquatorkreises tritt hier dessen ortbographiscfae

Projektion als Doppelstrecke,

In der beigegebenen Ausführung des Abakus ist die Karte des Eni-

oktanten von 2<P W-Lg. bis 70° OLg. auf Nordbreite in einem Yiertelkreis

wiedergegeben. Man erkennt die gewaltige Flädienverzerrung z. B. durch

Vergleich Skandinaviens mit dem tatsächlieli über dreimal so grollen Arabien.

Die Karte könnte entweder in Afrika über den Äquator hinaus auf die Süd-

halbkugel fortgesetzt werden; dann wäre der Meridian 70° Ost die Unstetigkeits-

linie, an der z. B. Kerguelen und Zentralasien zusammenstoßen würden. Oder
die Karte wäre stetig in Asien \\h(^r den Meridian Td Ost fortzusetzen; ilann

würde die Unstetigkeitslinie der Äquator sein, an dem z. B. die Sundainsein

mit Innerafrika zusammentreffen würden.
Diese eigenartige winkeltreue Projektion scheint niemals näher unter-

sucht worden tn sein; nur in Littrows r]iorogra]ilii(\ Wien IHJ^H, S. 142,

wird sie unter den Beispielen für winkeltreue Abbildungen kurz erwähnt, in-

dessen findet sich dort die unzutreffende Angabe, daß in ihr Meridiane und

Breitenkreise als Hyperbeln erschienen.
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Kleinere Mitteilungen.

1. Chronometer-Wettbtfwwll-Prflftaiigen an der Deutschen Seewarte.
Auf AntrafZ der Dcutsohon Sccwnrto ist vom Staatssekretär des Keichs-Marine-
Aiuti» genehmigt worden, daß vuu der 31. Wettbewerb-Prüfung (1907/08) an
sämtliche eingelieferten Chronometer tot B^nn der Temperatamntersuchung
einer Prüfung bezüglich ihrer technischen Ausführung' unterzogen werden.
Diese Pi iifiin<r wird seitens einer von der Deutschen Seewarte alljährlich zu
berufenden Sachverständigen-Kommission ausgeführt. Diejenigen Chronometer,
welche die Kommission als minderwertig in der technischen Ausführung be>
zeichnet, werden von d« Tt ilnalime an der Wettbewerb-Prüfung ausgeschlossen.

2. Bemerkenswerte Deviationsandemng durch einen Blitzschlag.

Nach dem Deviationsjournal des D. »Calabria« bearbeitet von Admiralitätsrat
Koldewey.

Herr Kapt. v, Heidt, Führer des D. vCalabria< , berichtet von seiner Fahrt
von I.eixües naeh Lissal>on am 22 und 2:}. November inot folgendes: In einem
heftigen Gewitter bei hoher See schlug, nachdem Mondegu-Feuer um ll'> 18'»8"N.

in etwa 8 bis 9 Sm Abstand passiert worden war, einige Minuten nach Mitter»

nacht plötzlich ein einzelner Blitz in den Fockmast; der dem Blitz unmittelbar
folgende Donm-i' machte das ganze Schiff erbeben. Nur dieser eine Blitzschlag

erfolgte, dei- gleich einer Kugel an den Pardunen herunterging. Auf das
elektrische Licht hat der Blitz nicht eingewirkt, üegon 2^ \\ es hatte von
124 N. an bestfindig geregnet, klarte es etwas ab; wir befanden uns dicht unter
Land, von welchem wir eigentlich hätten 11 Sm Abstand haben sollen. Nazareth-
Feuer jx'ilte ziendich recht voraus. Nach Sternpeilungen l)estinnnten wir eine

stattgefuudene Änderung der Deviation um 25 auf südlichen Kui'sen. Gegen
V. passierten wir Burling-Insel an St-B. und erreichten Lissabon am nächsten

Morgen lO^J V. Am Fockmast war ein Blitzableiter angebracht, jedoch war er

nicht in Funktion, denn der Draht muH anscheinend schon vorher von der
Spitze abgerissen sein. Unterhalb der Spitze war der hölzerne Pfahl, welcher
im eisernen Mast hineingeffihrt ist, etwas angebrannt, auch war die Farbe des
hölzernen Pfahles gänzlich zu Blasen übergegangen. Im übrigen hat weder
Schiff noch Ladung gelitten.«

Nach Rückkehr des Dampfers wurden die Deviationsjournale des Schiffes

der Deutschen Seewarte eingeliefert und einer ausfQhrlichen Bearbeitung unter-

zogen, deren Ergebnisse in folgendem niedergelegt sind:

Die »Calabria«, der Hamburg-Amerika-Linie gehörend, hat eine OiöMe
von :^()00 R-T. brutto und ist im Jahre 1889 von Stahl erbaut. Der Regel-

kompai), der zugleich als Steuerkompaß dient, mit einer KompaBrose in Seiden-

ffiden-Aufhfingnng nach dem System Hechelmann versehen, steht unmittelbar
über einem aus Eisen gebauten Deckhaiise, dessen Wände nur 1.4 bis :l.O m
von dem Kompaßorte entfernt sind. Kompensiert war der Koeffizient B durch
einen Längsschiffs-Magneten, Südpol vorn, D durch eiserne Röhren und der
Krängungsfehler. Der Koeffizient C war vorher nicht kompensiert gewesen.
Aus den T?(>ohachtungen der letzten beiden Reisen ergeben sich die in der
folgenden Tabelle enthaltenen Werte der Koeffizienten B und C.

Datum
Schiffsort Vorher

p^tcuertcr

Kui-sj

Koeffizienten

Breite 1 Liiugc B 1 C 9 i S

1904. 21. Aug.
24. «

25. '

aSept.
21. <

5. Okt,
28. <

20. Nov.
21. <

WMt-Hinda
430 IVN
40O N
11° 51'

8

24° (Y S
4'S

48° N

Vor

r-Feuenchüf
90 2S'W
90 W
370 U' W
46° 20' \V
46^ 10' \V
40 w

dem BlitzNohl

W
SWaS
SzO

s\v
NC)
NO

H\- 1.0

h 1.0
- 9.4
- 15.5
- 14.0

H 1.0

- 7.0
- 2.1

-1- 0.5

— 3.S
— 4.3

2.0

-1 4.0

+ 0.018

4-0.oi<<

4 o.uu
-^ 0.2»15

-u 0.242
-1-0.018

— 0.121
— 0.036

O.OOS
^ U.O()t)

— 0.070

+ 0.034
-4-0.069

ßo 14' W
9»

VVzS
SSW

— 1°

— 1»
— 4«
— 2.6°

— 0.017
— 0X>17

— 0,0ti9

— a044
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Datttm
Schilfsort

Vorher

gMteoerter
Koeffizienten

Breite Liii«e Kon B
1

TXmth dem Blltzschlair«».

23. Nov.

24.

5. Dez.
10. .

1905. l.Jan.

2. «

«S. Jan.

12. .

13. «

15. «

16. .

19. .

20. <

38

210

lU-
15«

Kap
4<y N
2'ö
WS
Kap

3b'

b

Rom
9

400
Frio
39=
38-

v.v w
3' W

18'

W

21'W
2eKW

SSW
- W /W
.SWzW
SWzW
OzN
NO

-r

U.i}

13..-»
-i- 21.4

, -f 18.0 1

-)- 18.0 :

35

:

4.'>«

±

3.4

4.0
3.0

3.0

l.o

2.Ü

Kaeh einer teilwetm Kempematleii de« KofflldeBtCB C.

3- lt;' N 1>8 58' W NO
21^ 40' -\

,
2(V 15' W NO

240 40^^
I

IRo 2«'W XOzK
3P 28' N

;

1114' W NO
2'»' N 11 33' W NO

) x 7' W NOzN
Utihaut Nzü

7.5

11.0

ia5
10.8

11.0

14.1

^0.008
r- 0.< >44

0.127

0.247

0238

+ 0.132

4 0.0«)

+0.071
0.053

+ 0.053
— 1 1.017

— U.03«

+ 0.3H2

+ 0.2-2**

+ o.a'»«

4-o;*o

+ o.i>>:

0.178
n.lM
O.ls:

Aus dieser Tahell* ht unmittelbar hwvor, daß durch den Blitzschlag

in dem Koeffizienten C, der (^uersohiffs-Komponente, eine Änderunir von mehr

als 2 Kompaßstrichen stattgefunden hat, während die Längsschiffs-Koiniiunenie

(B) unverändert geblieben ist. Eine solche Wirkung des Blitzschlages gerade

in der Quarschiff.^-Komponente ist manchmal beobachtet worden, so wwden in

der neuesten AtiflnLM' des Admiralty Annunl for tlie deviation? of the

Compass«, S. 13, eini<^a' Beispiele dieser Art angeführt. Die außergewöhnliche

Größe der Änderung in dem Torliei^endak Falle ist wahrscheinlich der Be-

schädigung des Hlitzabloiters und der unprünstigen Aufstellung des Kompasses
unmittelbar über einem eisernen Deckhause zuzuschreiben.

T^m zu untersuchen, inwieweit die Änderung des magnetischen Zustandes

des .Schiffes als durch den permanenten Magnetismus veranlaßt aufzufassen ist,

und ob auch die Induktionsföhigkeit des Schiffseisens sich geändert hat, wurden
die auf den beiden letzten Reisen beobachteten Werte der Deviationskoettiziait»

nach den bekannten Formeln

»=-^tan(rJ+^^ — -secJoosfp

C =
-j

taug J + J + «jc J «in fp

bearbeitet. Die Berechnung ergab als wahrscheinlichste Werte für die

Konstanten die Größen:

Von der ersten Beisc

^ = +a306 j

> = j
Von der zweiten Rei^e

P T

i = +0.012

= -0.128

= -aoo7

+ 0j0i6

= —0.001

Diese Werte stellen die einzelnen beobachteten Koeffizienten B und G

mit einem mittleren Fehler von +1° dar. Die größte Differoiz zwischra

Beobachtung und Rechnung betrug 273^.

Auf beiden Reisen hat in der Längsschiffs-Komponente sich weder im

permanenten Magnetismus noeli in der Aufnahiiiefäliigkeit von fh*ichtii-'Pin

Magnetismus etwas geändert, und du aucii der Koeffizient der quudrantalen

Deviation D, so weit aus den wenigen Rundschwoiungen, die vorlagen, zu er-

kennen war, dieselbe Größe von etwa + 2^ behalten hat, so ist man zu der
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f v*
Annalune berechtigt, da8 auch die Werte und j sich durch den Blitzschlag

in ihrw Größe nicht geändert haben. Unter dieser Voraussetzung läßt sich

die durch den Blitzschlag erfolgte Änderung in dem Koeffizienten des permanenten

Mn;!n*'tir;mus *j leicht durch die Differenz der aus den Beobachtungen der ersten

Reise nach der Furniel

= -f-o.oi2tanp J — O.orto 1 -f (VMfJ swj . sin

für jeden Ort der Beobachtung der zweiten Reise berechneten Werte von
Ii vi und den nach dem Blitzsciilage beobachteten Werten von (i finden.

Die auf diese Weise berechneten Differenzen, die die Änderung in ^
durch den Blitzschlag darstellen, sind in der Reihenfolge der in der Tabelle
vom iW. November an verzeichneten Beobachtungen und xwar in Einheiten
der Horizontalintensität für Hamburg, wie folgt:

4- o.i>4r, U.IGJ, u.4:iü, o iiiD, u.-llö, 0.400

and nach einer teilweiaen Kompensation

ai73, 0221, 0.100, 0.179, 0201.

Aus diesen Zalilen geht hervor, dal? die erste große Änderung, die für
(lif (Jeirt'nd von Kap Roca auf die Einheit der dortigen llorizontal-

iaiensität reduziert — 0.43 oder in Graden ausgedrückt r 2ö betrug, schon
am nächsten Tage um etwa 6° abnahm, dann aber sich erst allmihlich ver-

iiiindi-rte. .\uf der Rückreise gibt sich die duroli den Blitzschlag bewirkte
Störung mehr und mehr als fast vollständig permanenter Magnetismus zu er-

kemten, der indes immer noch fttr unsere Breiten eine Deviation von 2 Kompaß-
strichen ausülu'ii würde. Der außergewöhnliche Betrug diese!- durch den
Wtzschlag bewirkten Deviation ist ohne Zweifel der ungünstigen Aufstellung

des Kompasses unmittelbar über einem eisernen Deckshause zuzusciireiben.

Bei Antritt der neuen Reise der Calabria wurde der Koeffisient G
wieder besser lcompen8iei*t und auf nahezu 0' gebracht.

3. Über dl» lleiHnflu—nny der Bonuenliolitwirlnuig durch Meer-
waaser. Herr Prof. Dr. H. Leo, Medizinische Universitäts-Poliklinik in Bonn,
macht in der i>Deut8cben Medizinischen Wochenschrift« 1904, Nr. 52, hier&ber
die folgende Mitteilulig, deren Wiedergabe den »Ann. d. Hydr.« gQtigst gestattet

worden ist.

iDie intensive Wirkung, welche der Aufentlialt an der See, besonders
bei gleichz^tigem Baden, auf die Haut der meisten Menschen ausübt, ist all-

gemein bekannt. Der dadurch hervorgerufene sinnfällige Kffekt, das sogenannte
4i)inbrennen', stellt einen Keizzustand der Haut vom einfachen Erytliem bis zu
stSrkeren Entsülndungsgraden dar.

Zur Auslösung dieses Effektes ist in erster Linie das Scmnenlicht er-

forderlich. Dies wird besonders klar vor Augen geführt durch die bekannte
Erfahrung der Polarreisenden, daß nach einer längeren Polarnachtperiode die
Haut ihre frische Farbe verliert und einen auffallend blassen, respektive grün-
gelbliehen Farbentou annimmt, der naeli Wiederkehr des Sonnenlichtes bald
wieder der gewohnten Kt'Ue l'latz maeiit.

Noch stärker als um Meeresstrande macht sich freilich der Einfluß der
Insolation im Fiocligebirge ])enierkbar, wo die Sonnenstrahlen wecren der

Dünnheit der atmospliärischen Luft eine besonders grolle Intensität entfalten,

zumal wenn sie noch durch Reflex von Schnee- und Eisflichen gesteigert
wt'i-den, wo außerdem der Ozonreich tu tu sowie die elektrische Spannung, ülirigens

auch die Radioaktivität der Atmosphäre (siehe unten) die höchsten Grade
erreicht. Auch auf dem flachen Binnenlande sehen wir bekanntlich, wenn
auch in schwächerem Maße, ähnliche Erscheinungen auftreten, wenn die

lD.<M>lation längere Zeit dauert, zumal wenn sie noch durch Reflex vom Wasser
aus gesteigert wird, wie man das besonders bei Bootfahrten auf Binnenwässern
in aoBgieblgOT Weise konstatieren kann.
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Aber beim Aufenthalt an der See kommt offenbar noch ein Moment
hinzu, > *1 Iu > TJolitwii kuni; steigert. Man könnte denken, daß die Seeluft

si< b (lurcli eine besonders starke Radioaktivität auszeichnet. Aber frerade <1as

<n*^Mniteil ist der Fall. Denn wie J. Eläter und H. Geitel^) in iliren gi^und-

legenden Untersuchungen gezeigt haben, nimmt die Radioaktivität der Atmo-
sphäre von der Nordseeküste nach dem Innern des Kontinents hin zu, um im
Alpenirebict /n besonders hohen Betriifren anzusteigen. Die Mittelwerte für

Juist, Wolfonbüttel und Altjoch verhalten »ich wie 5 :20: 137.

Auch der scharfe Seewind allein kann nicht die Ursache des starken

Reizes respektive der Steigerung der Lichtwirkun^ sein. Freilicli ist ja

genufisani bekannt, daß er stark err^end auf di«- Haut einwii kt und dali eine

Segelfalirt auf dem Meere, zumal bei stürmischem Wetter, in besonders hohem
Maße das Einbrennen der Haut befördert. So spricht sich denn auch Liude-
mann^ dafür aus, daß das Seeklima stark reizend und erregend dorch den
Salzgehalt der T.uft, ,hau|itsachlicli abci- durch die Luftströmung und den
dadurch bedingten Wärmeverlust auf die Haut einwirkt'.

Aber wenn auch der befördernde Einfluß der starken Luftbewegung
nicht geleugnet werden kann, so ist sie doch nicht erforderlich, um die

besprochene Wirkung auf die Haut zu erzeugen. Diese tritt vielmelir auch,

und zwar in größter Intensität, ein, wenn sich kein Lüftchen regt. Ein einziges

Bad im Sonnenschein bei spiegelglatter See reicht aus, um auf der Haut des

aus dem Binnenlande Kommenden nicht nur ein intensivee Erythem, sondern
eine richtige Entzündung mit Blasenbildung und nachfolgender Abschuppung
zu erregen, wie ich das oft genug an mir selbst erfahren habe. Es ist auch

bekannt, daß Leute, die am Seestrande gern besonders stark einbreimeu wollen,

ilur Gesicht mit Seewasser einreiben imd sich in die Sonne legen, und daß sie

dann nicht seltoi recht unangenahme Hautentzündungen davontragen.
Hier kann es sich also nur um eine kond)inierte Wirkung von Sonnen-

licht und Meerwasser handeln. Denn weder tritt ein derartiger Effekt in

dieser Intensität auf, wenn man sich im Binnenlande selbst mehrere Tage lang

der Sonnenstrahlung aussetzt, noch tritt er so schnell anf^ wenn man bei

bewölktem Himmel in der See badet.

Übrigens halte ich es für sehr walu'scheinlich, daß auch der Ozun-

reiohtum der Seeluft dabei eine Rolle spielt. Ich schließe dies daraus, daß es

mir nicht gelungen ist, hier in Bonn durdi Einreibung meines Gesichtes mit

Seewasser eine ähnlich stai-ke Reizung der Haut zu erzielen wie am Seestrande.

Es liegt aber anderseits nahe, gerade diesen Ozonreichtum tler Seeluft auf eine

photochemische Wirkung des Salzgehaltes der Seeluft zurückzufuhren.

Die mitgeteilten Tatsachen und Erwägungen ließen es mir in vielfacher

Beziehung von Interesse erscheine!!, die kombinierte Wirkung <les Lichtes und
Meerwassers in systematische]- Weise zu untersuclien. Ob derartige Unter-

suchungen bereits anderweitig angestellt sind, ist mir nicht bekannt. Jeden-

faUs habe ich in der mir mgängigen Literatur keine besdglichen Angaben
geftinden.

Der staj'ke Ozonreichtum der Seeluft sprach dafüi", daH bei der photo-

chemischen Wirkung des Meerwassers die Aktivierung des Sauerstoffs und
eine dadurch bedingte Steigwung der Oxydation der von ihm benetzten

Materie eine wichtige Rolle spiele.

Ich stellte daher, in analoger Weise wie Joillbauer und v. Taju^einer ')

bei dem Stadium der ,photodynamisclien Wirkung' fluoreszierender Substanzen,

Mischungen von Meerwaaaer mit oxydablen Substanzen dar und untersuchte,

ob die Wirkung der Sonnenstrahlen durch die Beimengung des Meerwa.ssers

beeinflußt werde. Zur Kontrolle wurden gleichzeitig Mischungen derselben

Substanzen mit destilliertem Wasser dem Sonuenlielit ausgesetzt sowie die

gleichen Mischungen im Dunkeln aufbewahrt.

I) J. Klsicr und H. Qeitel, PhvtakAÜMhe Zeiiwliriii iiXU, V. Jahr«:., Nr. 1, 11, und

frObere .Tahr^rän^'t' clenwlben Zatschrtft.
-! iJ ml «in ;ui n . W\< Seeklima, boipzii; 1S'.»:!. 17.

'j .Miiiuhciier iiiciliziiiii^t-bc \V(X'beni<clirift UH>I. Sr. -ü, S. IKIJ».
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Das von mir benutzte Moerwasst i- cntstninmto vcrsrhiedonen Stellen der
Nordsee und war mir aus Norderney, aus H('l«:oland sowie von liohei' See
staumxend aus Geeäteniündu zugesandt. Aulierdeni benutzte ich künstliehe,

selbst fabrizierte und von dem Berliner Aquarinm bezogene, dem Seewasser
entsprechend zusammengesetzte Salzlösungen.

Im folgenden teil«' ich kurz meine bisheri^^en Resultate mit^ indem ich

mir einen ausführliehen lieridit für später vorbehalte.

1. Unter dem Einflüsse des Sunnenliehtes (direkten uder zerstreuten)

treten in Misehun^^en von Meerwssser und gewissen labilen Substanzen
Ox^'dationen dieser letzteren ein, welche in den gleichen Mischunjren im
Dunkeln sowie in Mischun^^en derselben Substanzen mit H.O im Sonnenlicht
entweder gar nielit uder in deutlicli scbwäcliereni Malte respektive langsamer
entstehen.

Ich erwähne in der Beziehung die Umwandlung des ^j-Naphthols in
Naphthoeliinon (von Ed leisen anj^'^e'^eben«' Reaktion) sowie die präLriianfe

Steigerung der Bläuung eines Gemisches von a-Naphthol -\- Paraphenylendiamiu.
Letztere Reaktion ist besonders bemerkenswert, da nach v. Tappeiner
dieeea Reagenz durch die fluoresziwenden Substanzen nicht beeinflußt wii*d.

2. Beim Vermischen von Meerwasser mit einem Gemenge von alkoholischer

Guajaclösung und wässeriger ('hloraIhydratir»sung ') tritt sofort Hläuung ein,

welche iui Dunkeln bestehen bleibt, während unter dem Einflüsse des Sunnen-
liehtes, offenbar infolge weiterer Oxydation^), erst (}rfinfirbung und dann
völlige Abblassunp erfolgt.

H. Die zersetzende Wirkung des Lichtes auf Enzyme und Hefezellen

scheint durcii die Beimengung vun Meerwasser nicht gesteigert zu werden.
4. Die photoehemische Wirkung des Meerwaasers Sufiert sich außerdem

auch in einer Hemmung gewisser Liehtwirkungen, SO der Spaltung des Wasser-
Sloffsupeioxydes und der Oxydation des Azetons.

5. Gekochtes Meerwasser suwie künstliche, entsprechend der Zusaninieii-

setzung des Meerwassers fabrizierte Salzlösungen AuBern analoge photochemische
Wirkungen wie das natfirliche Meerwasser.

Mit der weiteren Ausdelinting dieser Versuche, speziell in betreff der
Wirkung auf Enzyme und pathugene Mikruurganismen, bin ich beschäftigt

und hotte darüber demnfichst zu beriehtai.«

Neuere Veröffentlichungen.

A. Be^rechuugen und auafOhrllohe Inhaltsangaben.

Erich von Drygalski, Zum Kontinent des «talg«n Sfldena. Deutsche Süd-

polar-Expedition : Fahrten und Forschungen des »Gauß 1901— 190:^.

Mit 400 Abl)ildungen im Text und 21 Tafeln und Karten. Berlin 1904.

Druck und Verlag von Georg Reimer. 668 S. Preis brusch. 18 Mk.,.

gebd. 20 Mk.

In «xfreuUcb kurzer Zeit, nach der llcijukebr der deuteche» SüdpoUr-Kxptxlitioii, i«t der
aaxftihriiche Rdfl^Mfidit des wimenwhaftlichen Ldtere deredben erachimen iind Vu^ in Oeittalt

tints uiiif:iii;:n ii li< i\ nandc« vor uu<. Mit S|i!irinnii<r liat man ihlll eiil;r<'tr<'ii'j:*'>fli<'H. 'Ii iiii man
erwartete ilanii uu.sliiiirliehc AuKkimil uii hi nur üix'r liit- Kntbtebunf; und Vorliercitung der hxjKiiition,

1) Ebenda, Nr. 36, und Verhandlungen de» VII. Kopgrcaaew för innere Median 18ti8.

2) 1. c. S. 1141.

°) Arnold und Mentzel, Ücriclile d. deutschen chemischen Uewdlticluilt lid. 35, S. 1324
Jodlbaner and Tuppciner, 1. c B. 1140.

«) Siehe Lw Liebermann, PfliigerB Aivhiv 1904, Bd. 101, 8. 207.
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Hondern vor alleu Duumi aaeh^ über die teUwdKC im Dunkeln gebliebenen Vonränge und tloi-

whiießunjrtMi, die den verianf diese« I'ntemehnien« auf M-inein eijjentlirhen Schanpliiizp am Polar-

kit'iso lM<liiiiint und seinen \)>--rli|iii^ herbeigeführt h;il>< n. Ks ist aus;re-^ hli»^x ii. an lÜeser St. 11.-

näher eiiiziineJu'ii auf tlie ziililreic heil Fragen, in «lenen viel|ei<ht der eine (xler amien' Ijoct al>-

weieheiulor Meintuig wäre ur»d m anderen ?M'hlußfolgeninp»'n käme, m ie der Verfsuvscr. ( V1«t aurb.

ob da» VerhaUen des ehrwürdigen Mannes, '<ier ein MenfW-heiiaher hin«lureh in deutsehen Landen
die 8üd|K>hirfnige unennütlHch in Fhiß zu halten verstaixl. und nanieiitlieh s«-iiK- Stelhing zum
< iesiuiitphine der I'Ainilition, richtig aufgi fiilU ist: ferner, oli ^ieh die nrirani-ation inMifern U-währt

hat, alü Kie die S hiffsldtung untemninete der wissensehaftUehen Oberleitung; oder endlich, ob der

jShe Abhnieh der Kxpetiition, nachdem ilaa Schiff Kai^tadt wieiier eireirht hatte, wirklich gehoteo

und in dem .Mangel an Mitteln hinreiehend I>egiiindet war. Hier mag tmr in aller Kürze auf den

Inhalt tles vorliegenden Band(>K hingi'\vies4"n wenlen. Die Ka|iiiel glieileni t*ieh s<i. dall auf die

Darstellung der Vorges<"hichte, des IVrsonals und «les Fuhr/eng»* der Expedition drei entfallen, vier die

AuArdsc biit nach KerKudvn, zwölf den Aufenthalt am uud iiu Eine ucbandeln, uml vier die Rijck-

reifle über Bt. Patü—Amstenlani. Kapstadt, 8t. HeleiM. Aiteemdon. die Asoren ftehildem. In die

historische Dar-iti Unng sind zahlreiche kleine \\ i-M iis^-haftli« Ii. I'.\ktirM- einLr>->in nf
, wurin üVht

instnunente, MelluHlen, l'nihleine. die in den iMirschungslHTeirh der \\ ism nH liattlu hen Teilnehmer
fielen, klarer und verstäntlnisvoller Anfschlull erteilt winl. Oh I*n»fe!«Hir v. Drygalski aber mit der

ciniual (S. 045) cnutlich diakutierten kiuzcrea üout« für den Welivnicehr von Ort narh W«Bt im
hohen f^üden entlang der iSdcante, wo fiatliehe und wMliche Winde um die Hrrrwhaft Straten.

pniktis*'h Krfolg halxMi wird? Ich kann nirht irlaiilw ti. dal! S liift^lührer. l{<-eder luid Versiehcninpi-

agenten in tier Navigation zwiM-hen Fjsliergen dureh Neln l und Siürnie einen Vorteil gegen die

räumlieh grö8cn> lünge der üblichen I'amitroute anerkeinien wenlen. — Wie Hchon am den tdv
lUnkcnBwerten vorläufigen, während der Reiae «elbtit an dai< Ik'iehsanit des Innern eingesandten

Berichten hm'ortrnt. ixt auch auf den längeren otler kürzeren I^jitalaufenthalten eifrig p-sammelt.

gemeHKen und iihoto^ji-ipliiert worden. .\uf der Rü« kiri-i kannte da- U i reiehlirher l>nt. n. r Z« ii

mit verstärktem Fjfer gi -.< liehen. Für künftige WKlpolarfor^-eher wiehtii; sind tlie mii grotier Otfeii-

heit ilargehyten Krfahrungen. die mit MannHcluiften. S-hiff. Ma.-' hine. Kislmaaem, Dauer- und Frisch-

Itrovianl. S hiitten un<l Hiniden gemacht sind. Die l>-iden und KtitUhningen während der WintiT-

zeit. di<* Oefjihren der S-hne«>:iünne nanienllieh während d«T S-hlittenreij*eu. anderM'itn auch <!cr

Humor <!•> antiirklis< hen Intelii^enzlilatts, uns dem unt» hier und da gelungene l*rolH>n mitgetcili

werden, zeig«-n iuik .S-hicki«alc und Stinunuiigm, wie aic auf eii>er Winteratatiun au<*h in vit>l hrthmii

idkUichen Breiten nicht andere geweaen waren. Das Schiff ixt inzwiachen verkauft, und da die

engliselien Kx)>editionsfalir7enL'c vom IIm h Srhieksal en-ilt sind, darf man wohl nnt IVilauern an-

nehmen, (lall in alw«'hl>anT /eil dn' uiilarkliM-he For.M hung ni< hi dureh gmlJere sUuitliche l iiUi-

nchmun^:en ^efiinlcrt werden winl. Miui kann nur Ix-klagen. (laß so viel m liwer erworlK«ne Krfahmnijen

xunächal brach liegen und M'hlicUlieh nieder ho gut wie icanz verloren gehen aollen, utu dann,

hfrffentlich nicht wieder narh einer Fanw von einem halben Jahrhundert, dorrfa knatepieiige Vnttr-

nebmwigen von neuem gewonnt^n zu werden.

Daa Buch- i»t gut KCttchrieben, wie M>hoii aua früheren Verötfeiiilidiuugcn de» N erftuo^erh zu

erwarten war, wo er als treffliehcr Bfäifit bewährt hatte, der seinen Leaer vim Anfang bis zu

Ende zu feswln weiß. Daß ein alphahetisehes Sai liri%ri-ter fehlt, ist ein sehr liedauerlieher Mangel:

alle l/scr, die es nicht nur auf l'nterhaltungslekture aligesehen halKni. wenlen also gut tun. sich

von vondicrein ihn- Noti/en -ellist zu machen. Die Karten halten wohl eiwas eleganter und aus-

iühriicbcr, namenthch für die Zeit im Eise, eän könutii. Im übrigen aber iat die Auaatattung de*

Baches gut und pmnrfiidig. O. Krümmel.

B. WMMBto Bndisiiiuigwi im Bwwleh disr Betftilirli «ad dw ÜMVWkOBd»
sowie anf venraadten CtoMotea.

a. Werke.
Meere»- und tiewimeikiuide.

Mecking. Ludwig: Die Eütrift aus dew Uercich der Bafffn-Bay behemeki von Strom
iiud Wetter. Inaug. IHss. a. d. Kgl. I niv. IVeilin. V. V.^ S.

DawHon, W. Bell: The curretU* of the soiUh-emtern vo<i.'</s <if Newfoutulliind and ihr

amoHut nf indraught iMo the larger bays on the south coast. l'n>m invcstigaiions

of the tidal and cnrrent snrvey in the season of 1003. VP. 32 |>. a. iX {il. Ottawa 19C4.

(»overnm. l'rinting Bureau,

Dansko Meteor. Inst.: Isfor/toldruf i de arktiake hure 1904. (The State of die ice in the

arctic seaa 19(H.j F. XVI ö. u. .~> Kart. «.S-Abz. Danak. Naut.-mete(v. „iarbog.

Kflaten- und Hafenbeflchreilniig.

Brit. Admiraltv: liaitie Pilot, Vnrt I, fonuerhj puhlUked O» the Damsh FUot. i^td.
S". XXVI :>. ». »Jp. I/>ndon l'.W't. ,1. D. I'otier.

Wakaiuatsu llarl)i>ur Works Companv: Directory to the harbotir of Wakamatsu, 8*.

n 2 tab. a. 3 Charta. Wakmnatsu 'l9Ut.
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VeivchiedeneH.

Jahrbuch der Sekiffbauiechnisehen Ge^clhchaft. i>. Bund UHiö. (ir. 8^ 542 uüt aUilr.

Abb. Berit» iQTß. Julius Sprin^c-r.

KgL Prenß. Museum f. Vöikerk.: Anleitung für eihnographische Beobachtungen und
Sammlungen in Afrika tu OeeOMim. 3. Anfl. S». 128 8. Bcrün 19(>4. Gebr. Uiiger.

KoIoiu-Wirts- h. Koiuitco: Kolonial-Handeis-Adrr/ihuch /.90ö (9. Jahrg.). Beilage zum
rVmwlH'ii Koluiiialltlati . 8". 242 f*. mit dm-r Kurie. Ik-rlin.

Cler< -l!j(iiij)iil, <;.; De iiitilite de la marine de plaisanvc noiir ff (Irrr/njtjiemait de ta
puistance maritime, 8"*. t2 p. l'unH llHir>. Joura. tl. L Mar. Ia.- Yucht .

b. Abliandlungen in Zoitsolu-iftcn, sonsti<:(>n fortlaufendea Veröffent-
liciiunguu und Sumiuel werken.

Whtenugskviide.

ne advaneetnent of meteorology. T. H. Davis. >Waab. Monthly Weatker Review«.
( Ikiober lfll>4.

The yrent probtem of mHedrology, L. CX W. Bonacina. kBjnn. MeC Mag.c Febnuurjr IflOfi.

De algemeene dreiUatte van den Dampkring. 8. Mars (venroolg). »Honel en IHunpkriiig«.
Febnuiri lfl05.

Hnirrhr stt// hifliinn<t ihlfn rotazionc diunut ilrl//t Terrii »ulle jjrr/urhaziom atmOA'
tfi-lcltr. <;<.r..(lrnski. Ilollctt. Mens. Sx-. .M. t<-(ir. Itnl. , Ser. II, Vol. XXIII, Nr. 8—9— 10.

Tin inoiiu anil ihr barnmeh'i: .\lf.N. B. ^liir Itoxviill. Naturc . 2 Ffbnuin ItH».").

I>ue tentaei ih jirrri.^ione dvl trnipit n Iiinga SCudemn. De March i. IWlell. .Mens. .Scx-icta

Meteor. Ital. . Sr. II, Vol. XXIII. Nrii. 4—5—»—
De weereoorspelling mel bektUp van tocale waamemingen. Ä. C. Neil (mvootg). »Hemel

en Danipkrin;: . F^bntari IWö.
Die Witierunfjsvcrhältnisse aufdem NordatlanÜeehen Oaean im März 1905, R Hcrrmann.

Hansa liwr.. Nr. 7.

Sur Its iifcmi.'iions tlr rrrfs-riiliiiits rsrri/fns siir la Mrflifrrrattrf et sitr /Ocean d bOfd
thi ijuvhf de S. .[. S, tc I'riiia ilr Mnn/irn en liK>l. H. Hri jitsi ll. <t'oiiipli>H Rcndusr
!'.«',"•. 'I'oiiif t'XL. Nr. f).

Vh^r die relntirr Hcf/fnurmut der deuf.trhen Flarhküfiten. (J. Hollnuuni. Rrrl. Sitzjrwlier.

'2:2. rk'zruilKr ID'M.

La met^rologie de» regione antaretigue$ et la eoop^raOon internationale dan» le»
erplomtton» polaire». H. Arrtowaici. »Ciel et Teire« 1905, 16 fiSvricr.

Mpprps- lind <;p\vjissorkun<lo.

(hl ffn' niethnd i>f sli«lifliiii t/tithissii/n(/i/. I,ii<io\ i< o Marin i. 1/onil. (n-our. .luurii.' l\)07t

Nr. 2.

Ertcheintingen auf und über dem Meere, M. I'rnpcr. ILm-a l'.xi.', Nr. ti.

The floor 6f Ihe North Atlantic Ocean. Bull, Aui. IJc-o^r. Sk . , Vul. XXXVIl, Nr. 1.

HjfdrogriMpAieeMe wtd meteorologieehe Naekriektm. iL M. (Kuflsiachi. »Monkoi Sbomik-^
I9o:i. Hefr 1.

Die l'rnftrht'n drr Mirrrs^tfrüniuni/Cii. Fr. Nansen. >lVt«rni. IMiii. r.l'i.', I.

Über dir .<rkiiiitirm-ii Wi/fruhr/rrt/inii/rn der Meerestgezeitiii. K. Il<'iiila. V. Vti>^hi(iii ii,

T. i'. raiiii. rii>-. /i-hr. I".»!',,. Nr. t.

K(iiii/r ißjfinrrkingen liefrt'/Trndf di' tijitincterforiniilf in hei (ijd/itehrjoiirndtil ran de
Stonnwaart-Maatitchajwij. Noltrlaml . l>f' Zcc l'.«»."), Nr. 2.

Beobachtungen über den Bestand der Plattfiache auf den Fisehgründen der Nordeee.
F. Dnpe. MiH. Deut Seefiaeli. Ver.* 1005, Nr. 1.

RfiwD und Kxpi'ditionea.

Vereuch der Heringefiseherei im Winter dureh den Herint/ndnwpfer ^Arthur Friedrieh

<

(la.-f (leestemüiide. Mitf. T>< iir. S^ fis- h. Vcr. IIH).".. Nr. L'.

Jim den lieigeberic/tten der Fischerei.tehulzischiffe. Miit. Deut. tStffiwh. \'cr.« 11105, Nr. 2.

JUImtroli-Exp»diHiim io the BoiUern PoieifUi, A\ex*nA9T Afii%e»nz. »Hrlence«. Febniai7.%
11* »5.

Obeerrations eur len roulix de la Foudre daiut la JfotMMN» de »ud-est, pendani le»

joumie» de» 29, 30 et 31 juillet 1904. Jolivct. »Revue nurit.« Urtobre 19(4.

Ph.vidk.

Die Wlflrrstandserscheinungen Oft »ehitMQrmigen Modellen. Fr. Ahlboru. »Jahzb. d.

S hifflmiil. (;(>. liH»;").

Über die Beireyunt/ fester Körper in Flüssii/keiten. O. Olston. »Alklv Matem. Afltnxl.

I'hy-». K. Svt'naka N'etentM-'h.-Akad.' Btl. 1.

Beeietencia al motnmiento de Ut» buques. >Kcv. fien. Mar. Madrid*. Febrero 1905. y
BAietanee de feau ä la iranelaiion de» navire». Vice<«dm. Fournier. »Oomptes Renda»«

CXL. 1906, Nr. 1.
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JHe Wirkuntj der Sehi/h»ehraube auf das Wasser, Fr. Ahlborn. -Jdui). d. SduCfliMit.

(k-s. lliil.").

über Bildung den leeren Haa/neji in dem zttr Schniube hhifl Ii !]< iiden WoMSer bei

Schraubenschiffen. Jliii. (Kussüch.) «Monskoi iiibornik« lUlM, Ucfi b.

Über Wirbelbildimg in reibungsheen Flüssigkeiten mit Anwendung auf die Analogie
der hf/drodi/tiamtschen Erschein //7f;/r// mit dem eh/rfni.tfaiitehen. O. Bjerkne«.
Arkiv .MaU'iii. Asiron. l'hys. K. Svfii-ka \"itoiisrh.-Ak:iil. . IU\. 1.

Sur hl (jiration des navires. E. Bertin. t'ompU')* Kfinlii> r.t-O. T. ('XL, Kr. 6.

The absorplion of light by the atmosphere. »Nature«. 23tü Februaiy lix*'>.

Proposed magnetie surveg of the North Faeifte Oeean b}f the Carnegie Institution,

L. A. I?:iu»'r II. r,. W. I.itf lehal. v. Ti-rr. ^U\i:l\. a. Mm. Ekctr. 1 »..•.imIkt VMi\.

Detern) inatiom maqtieiitiues fnit (ui (irünUind du nord-est. V. Akerbloiu. Arkiv

Matern. Aslixjn. t'hy«. K. Svenskii \'rt<'n>*ch.-.Vka<l. , Ikl. 1.

A diseussioH of the resuits of observations for the varitUion of the eompass made br
navipHtora of the meminfüe marine alon^ the rmit^ hrm the Untted Staten to Enrope.

C. W. T.ittlehalrs an<l .T. \V. Fml, y. \V;,-!i. l'il. ( Ii. N,.riliail. I-VLniary i;»'!",.

Ermitfhtnq der Devintions-Konatanten auf graphischem Wege. h. Lautfcr. Miit. a. <!.

(Jeb. iL Si « . U»(»r.. Xr. III.

The physical decomposition of the earth's permanent magnftic Held: Sr. V System» of

magnetie forres cansing the seeular rnriatirm of the uniförm portion of the enrtk'9

niagnetism. I.. A. Uhik r. Terr. Ma;^!i. :\. \ti:i Kl.i tr. P'^iriiirMr l'.htl.

Oh the cause of the eart/ts magnelism and yraeitation. W. uteri aiul. Ti-rr. Mairn. a.

Atm. Elwtr. , D^rmlK r K)f>4.

solar origin nf the dütturbnnces ofterrettrial magntHtm» Edward Walter Maundvr.
»Astmn. Nachr. . \V\. MM. II.

Terrestrische nnd a.«trononiische .Nnvipition.

Im navigazione nrtodrnmien e In f/eometria dexerittira. F<'rruccio Tatni. ^.Riv. Marift.

Roma r.w i:!. Nr. I.

Abstandsbestimmung ohne Instrumente. ¥üm Met^cbucbcrski. (Kus.siscb.) >Mor^k(>i

Sbomik« 1904, Heft 9.

Iistrnmenten- nnd ApporateBknnde.

Sur In preeision de positions g4ographiiiue,'< ohtenues en cours de voyage avee Veutrolabe
ä prisme. l)ri<-in onrt. ConipU's Hmdus l!>0,"t. Tome ("XL. Xr. .").

Über einen Vha.'iennieaaer nnd seine Verwendung zur Ferniibertrayung der Kontpa&
slrlluini. Iiriii, ]'i.\s. Ci-h. lltoi . Jalirg. Xr. IH.

Expericncias de telegralia sin hiloz d bordo de los bitques Felayo y Estreniadnrn .

Ramöii F^strada. >Rev. Gen. Mar. &Iadrid<, Febrero liKlö.

TelegraTia sin helos en In Armada e^aüoUu Gabriel Kodriguez Garcia. »Her. l^n.

Mar. Madrid , Fc-hn-n» l<>u:>.

Kü.Hten- und Hufenbe8ehreibniig.|

Der neue Fisehereihafen bei Neukuhren im Samland. SchAnsee. 'MitL Dent. SeefkdL
V.T. l!>n-, Xr. 1.

(iej)lante Sehntznuden und Häfen an <ter dänischen Küs/e: Vnnipür, Ifanstholni, Skugnt.
.Mitt. Deut. SeefiM-h. \ <r.- lU").'i, Xr. 1.

Bin Sehutshaus für Scliiffbrüehige an der Südküste Islands. Mitu Dvut. ^«eSsch. Ver.«

1905. Xr. 1.

Der Hafen mn TrirsL K.lnar<l Mi< hl. Mitt. a. .1. C.l.. <1. r^.v\v. HHri. Xr. HI.

Die Stadl Dardanel/i/ oder Tsrliinuik und die Danlnuellen, ihre liefeatiyuny und
Sicherung. Kapt. Parfcnow. * i;iis>isih.i Morskoi SUimik« 1905, Heft 1.

Die Landungsbrücke in Lome. 'Vvut. Kullil.> Nr. 3.

Considert^^es »obre a medida de uma base e proeesso ensaiada no levantamenio da
Planta da bahia do Rio de Janeiro. Alvaro Nunes de Carvalhow «Bev. Slarit

Braz. , Outulmi «• Xnvfmbm de lUO-l.

Schiffbau und -Einrichtnu^rcn.

Die Baneorschriften de.'i Engli.^chrn Lloyd. Füiitzig .lahrr Kiitwickt liin^ iii> Ki.'^i-iuM'büf^baiU'S

Carl Kiflhoni. (Forts.) S hifflmu«, VI. Jahrff. Xr. 8.

Qua"festigkeil von Schiffen. J. Bruhn. (Forts.) Schiffbau , VI. Jahrp., Xr. 7.

Eniumrf eines Nordsee-Fischerei-Kutters. Oswald Flamin. Schiffbau«, VI. Jahrp., Xr.

7%0 Marine Societg's trainütg tkip »Warnte'. Henry T. A. Boaanquet. »Nantic. Msf.-
nm. Xr. 2.

Eisbrecher. Uersfeld. IVometlieuR«, X^'I, is.

Dampfturbinen zur Fortbewegung von Schiffen. D. Golow. (KiiwiHch.) ^Morakoi Sbomik«
HKtr., Hffi I.

Fr(d>efnhrten des einilist-hen Tiirliiiiendnnijtfers Amethyst . rmiiK iIkmis WI. Iü
Motores d gas y petröleo. Durand-Vicl. »Kev. (\vn. Mar. .Madrid . Febreru lyuO.

Ventilsteuerungen nnd ihre Antvendungen für Sehif^masehinen, W. Hartmann. * Jahib.

d. Schiffliaiit. (;.•<, li'o-,.

Die Anwendung der Ga.-tmaschine int Sehilfshetriebe. K. Capituiiu'. Jahrb. d. Si-hiffbaiit.

U«8.« 1905.
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Über Schunmmdock-Anhujru. Alexander Dii t/ ins. Schiffbau«, VI .Fiihrg., Nr. 10 1906.
Der Sckwimtngürtel »Leükothea . Mitt a. d. Ueb. U. iSeew.« 1906, 2vr. UI.
Oleiehe Stromart und Spannunf/ der eleJktrigehm Anlagm an Bord von Schiffen.

('. S<-h<ilthc s. .lahrli. d. S-liitfl>:mt. Cs. \{m.
Studien über subniari/w und I'osfst /uilzfurben. \V. Kagj;. »Jahrb. tl. .Schiffbaut. Ges. 1ÜÜ5.

Helm Order», »Nautic Mat.- : • Xr. 2.

Invoeringen van het geimjzigde Roercommando. »De Zw- HKj'), Nr. 2.

The lo»s of the 'Birkenhead^. A fijjht with watcr. ^Nautic Mag.« 1905, Nr. 2.

HandolK^eof^rapliic und Statistik.

Der deutsche Schiffbau im Jahre l'J(>4. V. Mcrer. -Schiffliaii . VI. JahrL'., Xr. s u. It.

Betriebsergebnisse von Duktankda/itj/fmi. Schiffljau . VI. .luhr^j., Nr. 8.

Die Ein- und Auagangshät^ des deutschen Seehandels. Ernst von Halle. »Mar.»
Kandich.c 190ß. Nr. 2.

Schiffsverkehr im Jahr» luoS: Bona (.\lgericii\ PhilipperUle (Algerien), BueK, in den Häfen
WfsUUKlralica-*. -l>t ut.«< li. Hand. Arch.» lOuö, Junuur.

SMitsverkehr des Schutzgebiets Togo im Jahre 1904, i>D' ut. Ki»lbl. 1S»05. Nr. 1.

La e»olueion del comereio del mundo ff am relaeiones eon los descubrimientos eientifU>o$
del siglo XIX. Marcelo Bichon. >ReT. Gen. Mar. Madrid-^. Febrcro lfl05.

La marine marehandc (lux Etats- r/n's. Ni um y. Kev. C oninn ri'. Ikinl<iuix . I, Fi'vrii r TJO.'i.

Statistique des naufrages et ai/l/c.s accidm/s de tuer pour l'annee lUfüL Ht-vue Marit.^

Novciubru llMtl.

Bericht über die Tätigkeil der FischereivertoaUung Norwegen», 1903—1904. W. Finn.
Mitt. l>etit. Poefisch. Vor.. \\m. Nr. 2.

Ausfall drr Friihjnhrsfischm'i in drr Ostsee 1904. .Mitt. Deut, ."^i'fisch. Vit. lOO.'j. Nr. 2.

Die schottische ,Seefi.ie/terei des Jahres 19<K'{. -Mif.t. iJeut. Seefisch. Ver.« 1905, Xr. 2.

Die Seefischerei Irlands im Jahre 1903. Mitt. Deut. Scefinch. Ver.« 1905, Nr. 2.

Fischerei bei den Färnern. -Mitt. d. Deut. N^-fisclicn-i-Vfr. 19^'."). Nr. 1.

Die Treibnetzfischerei auf Hering bei Island 1904. .Mitt. d. Deut, ^^et•fi^icherei- Ver.« lUOj,

Nr. 1.

Von/äuf/e in der dänischen SeefieehereL (Neue Geectee.) »Mitt Dmtech. geefiach. Ver.«
11« »5. Nr. 1.

£8« neues italienisches Gesetz zum Schutz und *ur Unier»i6isung der SeefUehereL
. Mitt. Deut. Beefiscfa. Ver.« 1905, Nr. 2.

VcneUedenei«.

Van der Grititen's circular prqiection, 0. W. Littlchalea. >Bull. Am. tieogr. Soc.«,

Vol. XXXVII, Nr. 1.

Our (i}>/ire>iticeshi/t System. H. W. Hroadbent. »Naiitif. Ma^:. r.'i»:,. Nr. 2.
Ttte marine apprentice: An Ocean Ishmael. Nautic. Mag. l'.)t»:>, Nr. 2.

Regnlaiion» wr the examination of meutere and ntale^. »Nautic Mafr.« 1905, Nr. 2.

JlDiH/telijtien bij de Stuurliedeu-eiameiis. !)•• Ztf !!>"'>. Nr. "J.

Alf/tOKts reflexiones sobre el duelo de los institutos aniiados. .lomjuin ilc IJorja. H«v.

(J.II. Mar. .Madrid . Fcliriro VMtt.

La conservazione dei prodoUi de» mare e l'insegnamento delia pesca. Jack la Bolina.
RIv. Maritt Borna« 1905, Nr. 1.

Flaschenposten.

In letzter Zeit sind die folgenden Flaschenpostzettei bei der Deutsclien Seewai'te

Mgegaiigen

:

r

m

A ttsgeaetzt Gefunden Trift

von am Ort von*) am Ort Tage

F. Carrten«

7. 7.

1904

Z.

53.8- N-Br.
7^0 O-Lg.

j

Du B«Mloh dir Nc
W. Tripjder

loüel Jiuet

»rdSM
12. 7.

1904
53.70 ^.Jir,

7.(P O-I«.
SSW 11| 2.2

i

') Der Name des Einsenden ist in Klammem dem Namen des Finders beigefügt, falls die FlascheniMst
Hn von diemn adbet dogeBandt ist
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von

A u s p f s e I z I

«m Ort

(i « i U II ti ( II

von Ort

Trift

XL Im Bereieh dM VordatlantlMiliMi <Iimiis.

I). „AlHbuiuu"
«. KoopnuHin

inls. ^idios^
C. fcichanewitx

11

12

14

i:

10

20

24

K. Fri.iliii h

i>. ^<iriiu»(ia^

C. ^teffiui

I>. ..Ati^tmllii**-

1 ). i 1. linmiiiier

U ^l>iiciii>*

U. Brwihicring

12. s. IS.;»

4.:)

25. 2. 47J2=^

1901 i
ft.6o

la 1. )1>
lOcM

j
:>:i.7

21.

ISflEt 25.23

N-ltr.

N-Br.
W.l4t.

\ F?r.

N-Br.

I>. «DtMiilerah*^ :.. 7.7

II. V. Huv'-ii 1!"'- -s.r,

1). .( ap Bot-u"
,

i». 1. 2(».2

H.Lnnfnirlttnnttl liX« 23.40

V. lVriiia>, S. ( iiHTÄn ,17. Ii. 4;!.7

(KvL Kom., L« GMrulte)
j
ItMM i 7J)»

M.r. ivMtn.lWvila. Faj«i 29. <l .•«S.5

(KmI. Koii... H..rta) 2S.r.

A I* Davis jl3. (L 34.8^

W-Lff. (KM. Botoeh..
|
1fl04 = 7&4°

Lcnox X. f.)

!

M. Kvniiir.l. Iji K«»<e 2»). 1). 21».I

1 1 1 y. I r. ( )ff. Wiwh. D. C".> IIM »4
|

9* i.S^

Mn. L. Howen« 2a 4.| 24.;i^

W.I«.|(J.R.MRtPhew8. . 1904
\
1%SP

.\ii(lrr»!< Isl.»

'

N-Hr
\V-I,L'.

X-Br.

<i. (i. 40.U- X-Br. Mrs. F. Hrit«ii iiikI 11». 4.

l»te • 13.10 W.I«. I-:,(;oitsl, lK n. Knill Cay 1904
(KHrl.Kon^., Na»KiuuX.P.)

la. 2.: 12.S X-Br. J, L. v Ferez 21. 9.

1904 I
29.1«' W.I«. (KwL 'Min.-BcKlt.. ! 19U4

Havanat

K. O. Moxev. Kti^g«! Isl. 27. tJ.

2l.2-> W.LgJ(KCTl.KoM;NMmuN.P.) 1904
J. ii,

IIHKI

27.."» X-Br.

B««.D. «Hmofr.ß«. s. :t0.2^

Eifaäketli*': HM>2 IX
K. lUihmemuuin:

.T. fSotting

-Krato* 2.S. 12.

l^i. KooeiuiiiMl
I

ISKKt

11. 9.1 20.10
1901 71/.^

11.1

2tU'

N-Br.

N-Br.

2:i. Ii. 22.-)-

H/ Bradhering 1003 ' Sljf

D. .< Uli Krlo'* .23. U.1 14.ü-

J.O. V. Holten 190H 2.'».8o

liiJ.S.^UHioic^

C. »cliaiwwitiE

S. ^.VlaiKla"

H. K. Bt)hiutalk

18 D. ^io^
W. Hchweer

21. (j.

,
190»

21. 1.

j

ISKI4

22. 2.

.11.00

s. I

X-Br
W-L(r.

X-Br.
W.Ljr,

X-Br.

x-r.r.

\V-I.^^

X-Br.

I>. ..IlMdniins« 20. 9. 1(5.70

1). IVkrscn | 1904
;
21.2=

I>. ,^»© Pftnl«" '27. 12. R.20

K. .T. Kctols 1 <)<•:! 27.!l

riBterr. U. llö. 1. 12.1^

^rmnlHi«'! 1904 ' 77.0o

Il.nff. \.T5.-ina

I>. nAlalwuui'*
I

:i. 4. i.r>

O.Koopnuinn
|
1904

:

D. „.ilalmiiia'* Iii. 2.

( ;. KiMipinanii 1!W>1

I). -CüiTlenti's'*' 20. ;J.

»1.7^

2.1

:io.!i

13.8
20.COJ. Krager | 190»

D. «IVtimmUx«« 20. 4.^ 1.2

.r.<:.Feldnumni 19tK^ i »IJt

N-Br.
W-Lp

N-Br.
W-L-,

X-Br.
W-T.fr,

fcj-Ür.

W-Lg.

S-Hr.

X-Br.
W-Lg.

s-r.r.

f«t. Malfi

1. !>.

IIWU

48.*;

2H.»»-

74.80

23.2'^

82.50

22.3
7SJI»o

21.(>'

81.j
\-I!r. .T r. Ctrt/s. Batahaiirt 1. II.

\V-1^. (Kf^rl. .\liH.-iU"!Hll.. 190»

X. C. Alcwuider 22. 10. 21.0=

Intifnift, Biduuua 1901 I 73.1 o

Dominik. FWber 2*). 7. 1S..3

W-Lfrj(T. lüen, 1904 i Ü9.U'

Hchuninrber & Co,
S. l'dlro de Macorifl)

Lainc .in. Buptwle, Haiti 10. 7.' 18.2"

(Dr. E. Svlvain, i 190I l 78.8°

Atix Cayc^)

.Mrw. .Maih. Arrindeil .*lo. :|,

(Phili|whtin;, ! V^^M
St. Martin X.P.);

C. 11. 8|>ratl |2i). fi.

KingBtfNi, Jam.

'NIi-. II. .lainl'iia

I KNrl.Kniis.l$cli/o,U<iiKl.i

I'iwhfj', (ilurv Cur17.4-

23.90 W-]«J(KniKoaa.Belin,a<md.)

T. 8. Lima. CalK> VenU-
(Ksrl. Kon.«., H. Viiicenij

\>. R. IMspopiip

Mann, Marliiiiijiii-

Dr. Ii. FliigeUianlt

Blnofield»,!!. W.J.

!?. Hilbert

I.4iinbefttt

C V. .\ll>rii hl

Majarn. I'riiiidad

E. Bniiuit

Cape Falmas, Libcim

K. f.ran.ll

TuiH' l'aliuiu'^, I^iberia

1904

!1. s.

1!«U

12.

I 1904 I

I

'

7. in.

1

l'.MU '\

I

!i«. «.

19iM

2.3. 2.;

: 1904 '

22. <i.

• 1904

1 . 'i.

ill). 3.

1904

2. 4.

, 11H)4

l«.t>-

03.0°

17.8'

76.90

17,:>

S,S.|

17.1

88.1*'

n;.2

2.3.0

14.7'='

13.S

83.50

11.4-

«UP
MM

1.4

7.6-'

4.4

7.t»

X-Iir.

W-Li:.

X-Br.
W-I^r.

X-lJr.

W-L-,

N-Br.
W-l4r

\-Hr.
W-Lt:

N-Br.

X-Hr.

X-Hr.
W-I^.

X-Hr.
W-Lg.

X-Br.

W-LjC

K-Br.

X-Br.

X-Br.
W-Lp.

X-Hr.

N-Br.

.\-Hr.

W-I,jr.

N-Hr.

W-L^r.

X-Br.
\\'-r>jr.

N-Br.
W-l.-.

X-Br.

X-Br.

W-1.K.

N-Br.
W-I.^'.

N-Br.

X-Br.

2o O
I
ISO fi.«

I

2nr. S 2U6 1^»

171, O I28ü 7.1

3..8l\VNW 33»i HM»

" |XN\V S2'tJ

4Ü(i W ;ti>4i| (iu"t

»•K2 W.SW 4*,'i:» 3J»

->-M wxw ;jio»

I

3V.» W 343» W

'^i W .3»»/

41 \VN\V 11« äJ^

211.J W 2.)«) 12-5

I

ISS \V 22l.t:i
11.*

3:vs\VX\V2lKX» ^

2 .1 1 \V 3165 I2J1

1717 \V 3681» 'X

I

17 WSW loa' ^\

172AVXW 1990

ii.WXW 347»

N«> WXW iy7tf -'^-ö

7 . WNW 19flü Stil

J
3(;i OSO 'lrt<X> 4.4)

3471 OXO 2i«»>
,
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Ans

von

genetzt
T'"

~

j
ani , Ort

J 1

G 0 f II n d e II

von am Ort

Trift

Tage
Rich-

tung
8m t%li('li

A. Leopold

I). ^IntrtriiM»
N. Meyer

S. ^tlanüe**
( '. \V. rrtege

L». ^a«-!«*
H. Bnulhrnng

Kkkuiers^
A. SdiiilM

C. Sehfinewits

C. ächüDewUs

C. ScbBnewitz

1. 11.

1901

m. Im Bereich des Südatlautischen Ozeans

1^ F4.2 ty-Br.

ia 4. 14Jio S-Br.

211. II. :'».< 1 S-Br.

mn 27.2^ W-Lg.

7. 6. 2a7o 8-Br.

1903 47.1° W-Lf?.

.'>. 10.

1904 18.7 O-I.«.

IV. Im
1 1. 2. 3a6° Ö-Br.
1904 isao« O-Lg.

29. 12. 40.7 .S-Br.

1903 1130-1" O-Lg.

2. 2. 37.70 B.Br.
1904 1135.6» O-Lg.

tU« S.insa luul 2;{. K.

M. D. Louren^o, 1902
Guatipurü

(KHrl. Kons., Part)

F. Bittencoiirt

(AI. .Tn<-ob, Pamahyba)

F. BitK'iiwurt

(M. Jm-ob, raniuhylw)

J. D. Camalto^ Volia»
|
2. 4.

(Ksrl. Kons., Montevideo)
I

lO'M

L. Foiiric. Znii(latrsl<](M>f 2'». !•».

{V, Vidiuimr, Kliiii, J!»04

CH|ie Ooloiiy) 1

18. 11.

19m
»

IS. II,

1Ü04

47.2° W-Lg.

ä..»!« 8-Br,
41.S W'-Lfr.

2.5 8-Br.
41.8'^ W-Lg.

34.50 g.Br.
.-.1.80 W-Lg.

liu u-l^c.

2u:, W'NW luis.-, ;5.7

2l4l\VNW29»»

.')0 W
j 8UU

1

'

300 SW
I
486

,

i

j

201 NO
j

501

i:i.s

17.S

1.1;

Im Bereich des Indischen Oseans.

35.6° ö-Br.
137.60 O-Lg.

39.8^ t^-lir.

Ci. Thoioas, Kingscotc 11. U.

(Kori. Kons., Adelaide)
|
19M

F. W. Diiv. Ciirrv I 7. 11.

(Ku-L Koik Uobiirt, liKM |143.9'> O-Lg.
Tasmanien)

|

J. Brown, Ndaon 20. 0. 41.80 S-Br.

(KnrL Kons., Mdboume) 1904 140.7o O-U

V. Im Bereich de« aftrdUciwii Stillen Ozeans.

141| N 195

I

'

3141 O
I

4051

1

25ol
I

14.-) O

1.1

l.:;

1.7

I

« S-hmidt
31. 7.' 14.1° X-Br.
1902 1100.5^ W-I4;.

F-iiip'borfrjer

(C. Heine, Jtiluit)

18. r,,

1U04

7.(1 X-Br
171.8- O-Uc.

<VS8 W 4710 r,..s

^len<^
H. Meyer

5. 9.1 1.50 S-Br.
1901 98.8' W-Lr.

L. Lot und Ch. Kent
(Bc/irksamtni. Poniipe)

11. 6.

1904
6.90 N-Br.

1.^.40 O-Lp.
1010 W 6310 0.2

E. Buluufalk
21. ,->. 3..'. N'-Br.

it>ua
1
yi.;t- w-Lg.

f. S«')rnn> ('. Alrir/n

(Ki^rl. Konü., l'iuiuiua)

i:>. 12.

11K»;{

(U( \-Br.
77.7- W-ljg.

208 ONO 875 4.2

0. KmOa
17. la AXP N-Br.
1903 I179.30 W-I«.

DonHiii!^ Jalnit 6. 9.

1904
6.10 N-Br.

ieO.80 O-Lp.
325 708 2.2

( '. Dierks

30. 11. 3.2 N-Br.
mi 114.H W-Lg.

Einftb.TIoiifr. T.tilcuMorl'il.

(Bezirksanitiu., rona{K-)

1 S. (',.

l'J«>4

.V. N-T?r.

l.Vl.o O-Lg.
1)31 W 0150 f).«;

a 8«iden
27. 10.' 12.8^ N-Br.
1902 jm7o W-Lg.

Eingskt. Tdeni, Ebon
(Domniek, Jaluit)

27. 3.

1904
4.7^ N-Br.

I68.70 O-Lg.
.517 W .>330 Kt.:;

42

.. llauda'* 14. 2. .3.3'

K. «ohmlalk i 11X13 S2.»P

lM*ll^M•re*•

1>. W. .liinK-ieii

S. ^teinbek**
B. Oiertz

^Paul
iNCsberg**

M. Ott

s. .Helio«.^
<

". Schiiiifwitz

P. Schober

7. S. 0.6°

1903 11:18.70

' 2. 1.1 30.U
'

; 1904 163.00

iKJ. 12.

i
1900

l

44.S

08.9'

2.3. 12. 43.2 =

I IÜ(I3 110.4

7. 5.

1908

43.3^

110.30

S-Br.
W-Lg^

S-Br.

W-Lg.

tvBr.

O-Lg.

.<-Br.

W-Lg.

.-^-Br.

S-Br.

O-I^.

F. MiU-hdI. Oamra 2S. 4.] KU''
(Ksrl. Kons. Ix-vuku) lUm 178.!)

W. Eider, Kioa 30. 4,| ir..i;

(KvL Kons. Lcvuka. 1 1904 |179.9o

Fidji)
I I

II. (iriU, Biuigwtüü
I

2. 9.

(KirL Kona. Sydnejr) ; 1904

E. ßop^ Kopuru ' 0. (->. 3C.I

(Karl. Kons.. 1 VM
AnoUand N. S.)

S. Symes Kl. in.

32..-»-

152.60

17.3.8°

41.30

(Ksrl. Kons., M.-lbourne) 11M4 114.8 '

J.Seviuour, Ciiatbam IsL ,28. 8.

(KbA.Kom., \ 1904
Wellington N. S.)

43.0"

176.00

.<-Br.

n-Lg.

S-Br.

O-Lg.

fS-Br.

O-I^.

8-Br.

O-Lg.

S-Br.
O-l^:.

S-Br.

W-Lg

439

207

W [60001 13.7

I

sw icia 0.0

244 WSW 2.1

i

I

1271 O lüTOO; 8.4

298 O I.Wi .-..2

479 U 32.'x>. O.N
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142 Ann^lm der Hydragn^hie und JUarituueo Meteorologie^ Marx 1Ü05.

Die Witl»ning an der deutschen Klisle im Januar 190S.

Mitlei, Soninien und Extreme

aus den meteorologischen Aufseiehnungen der Normal-BeobaehtungBatationeD

der Seewarte an der deatschen Küste.

Stfttions-Name
und .Svlnih.'

des Baronietcre
recLauX. Abw,
MKiL vom

|4S» Br. Iflttol

I. u f t <l r 11 i k . 7«i< I iiirn -

Mittel Muiiute-KxlrL'iue

red.«ifMNiL45«Br.

Max. Dat. Min. Dat.

Luftlmpcntar, ^C-

8bVl2bN;8bN,Mittel i^'
r I Mittel

Zahl da

(¥itt.(llu.
<trv <tf)

Bockum . . . 10.4 III

WilhfllmalmTen a5
Keitum ... 113
Hunbuiy . . 260

Kiel 17.2

Wustrow . . 7.0

Bwinemflmle. 10.05

Rügeiiwal<ienii. I U

Neufahmoji^er i.b

Mcmel .... 4.0

(•.c.ii ~ s'j.r» 1. :4".4 «s.

. 1.(1 sj.t; 1, ;iü.2 ti.

(iü.ü -i- «2.« ; 1. 34.3 i Ö.

67.0 -1-3.8 82.0' I. 38.1 C.

(iö.o ^ :5.:i si..-. 1. 3«..". Ii.

«iö.;5 -4-2.0 Sl.l 14. 34.4 7.

(km -l-2/>| 80.« 2. 32.9 7.

(VI.S - IVO Sil..-» 2. Xt.H 7.

r>\X) - i.t; sii.r> 2. 38. i 7.

m.r* -f- 1.2 82.3 21. 41.0 7.

O.it

—I !.;{

U.8
-0.9'

II.'.»

-IJ>
-1.7|

2A
—3.3
—5.1

1.7 1.7

l.s i».7

1.4 OJi

i.r 0.1

0.(>

03
i"'.."t

1.1)

-2.«

—0.3
—0..'>

—0.7l

1 .4 4- 1 l.s

o..j : 11.4

u.y + u.8

-0.21-1-0.4

-o.3-f II

n.e-i-iu
—0.9-1- 0.fi|

d;

Iß

20

2o

8

8

8
8

1»
i
12

3.9;

1 .7 ^

2.1

-4.2 —
0.1

D.l

1.0

21
>•>

n
13

30 > 16

Süll.

Teiiii«iiiinr-Kxtrt'inc
Teniperutiir-

.Viulfniiii;

vnnTiiiT zuTa^

FellrhliL'kfit iSewölk

Mittl. is<ilut«"s inonad.
A Iiso-

hlt. .
H.liitiv. 0

1

"

shV2*X8bNMitt
\h%.
vom
MinelMax. Miii. Max. Tag

1

Min.
1

Tag sh V 2" N ,Sh N Mittl.

nun
»i" V

Bork. 2.7 -< ».4 S.3 t'».

1

— S.2 U\. _M 1.1 !..'> 4.Ci SS S»t SS r...i (5.4 l>.S -
1 }f,

Willi. 2.f; — l.G 7.H 0. — It.i 1 Itt.
) >

l.i» l.s 4.4 SU 83 87 (5.8 :>.s 11.2 -1.1

Kfit. 2.:'. -o.s (i.S S.lt
•>

2.11 i.:>
•> ->

1.7 '.)3 91 5)2 .').8 ."i.i .').!• -l.t)

H:mi. —2.'J (l.s 2t). o.(i
•> 2.4 1.4 L7 4.0 sl) 7S 8". 7.0 (>.4 4..'. (i.<l -l.(i

Ki.'l LS -2.3 i;.2 30. s.!( 2. 3. 2.<! i.n l.Ci 4.1 Sit st; ST. .-..3 ("1.3 :..o .").."> -2.1

Wils. i.r» 3.1 ."».."> 11. — S.,"( 1. 2.1 I.:. 1.7 l.o i>0 S7 SS ."i.ti 4.7 :).2 .'..2 -2.6
.'-^win. 1.1 3.2 7.0 3o. '.».r> 1. 2..'> 2.2 2.3 3.S s7 81 S4 (t..) .)..) .).(. :>.^ -1.7

n.s 3.7 .').4 11. 10.4 i<;.22. 2.4 1.7 1.S 3.li s!» 81 ST» (Mi ;•?
."».7 .">.s -1.7

— < i.( 1 -4.0 (i.l 21». 15.« 2 .3.1 2.4 2.7 31) s7 81 S."t .J.4 ().:> ö.l .").7 —2.<i

Mem. -2.U —(kr 4.1 11. -19.3, 2. 3.7 3.ä 33 3J2 89 82 87 5.5 5.8 4.8 5.4 -2.4

NiedeneUig, mm ZaU der T«ge

Stau
I I , Ii! Ah- mit Nieder^-' „„I

I

h«'«f,'".
trn»>c,

. .|, -
-wn» = ' mittl. inltt!

WindgeBchwiiidigkrit

Meter ])n> S'k. Daten der Tap»

Il.irk.

Wilk
Keit.

1 Ihiu.

Kiel

\Vu«.

Swin.

ßiig.

Jfcuf.

Mem.

lu

IS
'.)

2U

24

19

17

7

4i;

n.

1(5

215

34
3.-.

4i !(

8' 7

19 40- S
I

2(5

20
24

2o!

12

45

.50 0 11

27 — 2| 7

43-f- 9j 7

0;10
— 11 5

37
19

86;-|-51il4

9.

6.

1.

5.

5.

25,

1- 12 ' 2
14 '.» 2

14 lo 1

Ii O'

0 o'

o o

n lo ;s o o

1.') 10' 4

11

Iti

13

10

Ki

8 2

12 3

10 1

»I 1

ig; 8

I 0
II 0
II o

1 0
Ol 0

I
I

3 0'

. I

13

11

lo

12

12

10

12

II

9

10 ! 13

O.f)

I5.S

(5.4

(5..")

(5.5

."..(«

I

(1.8

-fl.7 IG'/« «.(T.no. Vi. rxvi.».M.

12%; 6. 7. 12. 16. 31.

? Ii. 7. 8. 10. Ii VX 1>V IT.

•J.'v -J«".. 2h. '>H. ;U.

l.o 12

• 0.1

—0.5
—C».8

12

12

luv.

7.y. II. 12. .30.31.

11. 12. 29.31
-z:t.s.<.i. il.t2:lS.Sil3t.

2it. 31

(iaMii.joxuaa)(Ju
3.7.8.».
JK. 29. ao. 31.

i ;i. 4.".)». to. 11.12.11
, 29. 30. ai.
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Die Wittemimp an der deutaehen KOsto im Januar 1906. 14S

Windrichtung, Zahl der Ik-übai-htun^^ei 1 1 ic .1 um Tajtei
Mittl. Wüid-

8tärkc(Beaufort)

'A •

'A 1 C iis'i OD SB
i

1. 8tillo 8bv!2fcNl8»N
1 i

1
1

2! 2 7 1
1

0 0 4
i

22! 4 11 4 10 3 ."> 4.1) 4.0 3.8

l t r» 10 5 17 0 4 0 (> 4.4 4.2 3.7

3 0 0 10 1
'\

0 7 3 27 2 s 3.8 3.5 3J>
«1
2| 1! n 3 16 3 1 0 1 11 23 8 i

Q 6 3.1 3.0

s (1 3 2 7 10 3 5 3 12 1 2<) t l 1 3 2.S :!. 1 3.2

i

X 1

4i

\
2 4 I 151 10 8 Ü 1 2 1 l.l 3.1» 4.U

21 } "1 4 3 4 10! 8 16 7 5 2 3.8 3.8

^1 2 5 14 2 4 r> .0! 7 5 1 43 4.6 4.6

2 4 2 4 12

1

5 10 8 » 4 J 3 1 d 3.8

() l> 3 1» ('• 10 4 4 in 12' 1 3 2 8 1 3.4 4.U 3.7

.«tat.

Bork.

Wilh.

Kdt.
Harn.

K;.l

Wils.

8win.

Rüjr.

Mc-m.
_

Erläutei'UDfccn ku deu iiietetu'otogischen 3Ionat34tabellen.

Die Zt^itaiigalH-n Sh \'. 21) X und Kl; N Ix^iehcn sich auf Ortezeit.

Dir Munatsmittcl der TcniiKTutiir wt-nl'H für SijiinnlxT bis .Vpnl als Mittel aus
ij

(8^> V 2».'N -f 8».»N) und »
,. \- S)} N), für diu .Monate Mai bi;* August als .Mittel au.-<

'
> (Max. — .Min.) und '

. (f^ V "-f 8<?N| l)erethnet, wo i^V. 2*X. 8* N. Max. und Min. der

\W\\v na< h das .Mittel der TenijMTUlur uu> Sl." V, 2'.' \. S'.' \, hezw. der täjrliclicti Maxiiniuu- und
Miiuiaiitii Tciii|MTatur ix'^lcutcn. Die übrijren Mittel >iiid als arithinetiM he .Mittel aus ilen je dm
Temiinwerten al>.ireleitet.

AU Ein tage und Fro8ttage werden diejenigen Tage gezählt, an denen die höchste
TenqKratur benr. cSe idedriitfite nnter Null bKeb, ak Iwnunertai^ solche, an denen die hfidnte
Tempenitur 25 cm-lehte dder iilx-rslity.

Die Temperat uriinderunK von Tag zu Tag beileutet die ohne Kiicksicht^aiü die Vor-
7t i< heu der Änderungen für die BeobachtungBtermine berechnete mittlere Gröfle der Änderung der
Temperatur von Tag zu Tag.

Als Tage mit Niederschlag werden diejenigen gedttilt, an denen die Niedetadilagdiöhe

> Oi2 mm war. ohne Rücksicht auf die Natur der Nie<lers< Idäire.
SA

Als Tage mit oder T werden diigcnigei) mit üenitter und bloßem Donner gezätiit;

Tage mit Wettcnenchten allein bleiben unberSrIcsichttgt.

Die vieljährirren Milt< l be/ieheu siih auf den 2." jährig^'u Zeitrauiu iSTf» lU'H». bis auf
die <ler Wiiidg«i*'hwiiidigkeit, die aus ulli-u bis IS'.tl eilis<"hl. vorlinii'li neu \iieiuoiueler-K«'gislricrungen

abgeleitet uurden, soweit die .Vufstellung der Anemometer keii > 1: ! Änderung erfahren hatte.

Infolge der Vcnindarung der Umgebung der Anemometer mid dei^ buigjührigen (iebrauchs dieser

Appante erscheinen die oerrclmetcn vieljiihrigen Mittel mehrfach zu groll, so daS eine Neuberodmung
drämiii b^t niisKeffibit weichni winl.

Kiir Iv ü'^-^einvalderiuii Ilde wurden die löjührigen Mittel ISSO ltHX auf 25jährige 187Ü/1900
mitlelst der Stationen Swinemünde und Xeufahrwasser ntlnzicrt.

8eit dem 1. Januar 1899 werden die registrierten Windgeschwindigkeiten aus den
Umdrehungen des Sehalenkrcnxes mitteb experimentell bestimmter Konstinten Derechnet; rie er-

wheiuen seitdem wi>sentlieli kleiner als bei dir früher iK'iiutzten. von Hobiusou eiutreführten .\n-

nahme, «lall der Wind «•iu< n dreiiuid so gnjlleii Weg zuriiekb-ge als die .Mitte der rotierenden

AMmometer-8<-halen.
Als Sturninorm sind untere Grenzwerte für die Htündliehe GcHchwindigkät bei stürmischen

Winilen zu verstehen, die in Beiheft II de« Monatslwrichtcs der Deutschen Seorarte, Jahr-
pi:i'.x "s'.tii al>;releiti i wnrilrn; infolge der verämleiieu IVTeehniiug <ler ix-gistrierteii ( ies< lnviu(ligkeiten

rniiLiten die Stunuiiormen entsprechend umgerechnet werden und enächtnnen jetzt kleiner als früher.

r>ie für Keitum, .N eufahrwasser und Memel, wo die .Vnemomcter inzwischen eine andere
Aufstellung erhalten ludN>n, angeg(l)enen Stummomien sind nicht ganz «eher, dürften aber ihren
wirkliehcti Werten nahezu entsprechen.

Als Tage mit Sturm wurden diejein;.reu Tag»' gezählt, an weleheu die nütllerc Wiiid-

ge«chwiudigkeit iiu Mittel mindestens einer ätuude die betreffende S^turmnonu erreichte. Wo
Störungen im Gange der Anemometer vorkamen, ohne dafi die dnrehsclmittlidie stQndfidie Ge-
sdiwindigkeit für diese Zeit ennittelt wonleii konnte, sind die Monatsniittel der Windges<'hwindi^'keitcn

kurriv golrm kl: die Daten der Tage mit derartigen Sirirungen, an denen stünniwhe Winde licoi)-

aehtet wnnlen. sind el)enHO wie die Tag«' mit slünuiwlien IWh'ii. an denen die Sturmnonnen nicht

erreicht wurden, in Klammem lünzugefü^t; in gleicher Weise bedeuten die in Klanmiem gestellten

Zahlen ffir Kflgenwaldermftnde, das ketn Anemometer besitzt, die Daten der Tng(>, an denen
Stfinniacfae Winde l)oobachtet wurden.

Dnrrh kursive Ziffern bimi allgemein alle Werte |^>keimzciehnet, bei deren .\bleitung

Beobachtungen und Registrienmgen geEdilt nahen oder durdi interpolierte und anderweitig eiginzte
Werte enset^t worden sind.

Im Monat Januar zeigen die Mittelwerte der meteorologisclien Eluiiieiite

aafier Luftdruek und Nied«raehlag wonig Abwdchnng von den Normal-
warten. Luftdruck war zu hoch (an der Nordseeküste bis 4.6 mm), der

L^idui^cü uy Google
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Nicclersclila^'^ nn der Nordseeküste zu gering, in Swinemündt' und Meiuel um
9 bezw. 41 nun zu grüß.

Steife bis atSmiiscIi« Wimde traten am 3. (bis StSrke 9), 8. (bis 10) und
9. (bis 10) vorwiegfond aus Südw(»st an vereinzelten Stationen der L'anzon

Küste, am 7. (bis 11), 10. (bis 10), 11. (bis 1»), 12. (I)is 1>), :]0. (bis 10) und M.
(bis 11) aus West und Nordwest an der ganzen Ivüste und am 16. und 17. (je

bis 9) aus Südost an der ganzen deutsohen Kflste anBer OatpreuBen, außerdem
am 13. und 14. (je bis 11), sowie am 26. und '27. (bis 11 bezw. 10) ausTCord
nn der ostdeutschen Küste und am 29. (bis !•) aus West bis Nordwest an

vereinzelten Stationen der deutschen Ostseeküste auf. Mehrere Slatiunen der

ostdeutschen Kflste beobachteten an 15 Tagen stürmische Winde.
Die Her|i(enteniperKtar war an der ganzen deutschen Küste vom 1. bis 3.

zu niedri|2: (KönifTrsber<r am 2. 18.0 unter der normalen), vom 4. bis 1:1. zeit-

weise bedeutend zu hoch, vom 14. bis 24. wieder zu niedrig, am 25. und 20.

zu hoch, am 27. nur an der Nordseeküste, am 28. an der Nordsee- und west>

liehen Ostseeküste und vom 29. bis Knde des ^^<•nats wieder an der ganzen

deutschen Küste über (b'in Normalwert. Die Zahl (l< i- Frostta^/e schwankt

zwischen 16 (Borkum, Wilhelmshaven, Keitum) und 30 (Memei), die der EU-
tage, an denen auch das Maximum der Temperatur noch unter Null blieb,

zwischen 8 an der Nordsee und 16 in Hemel.
Die iiionatüclien Xiedorsehhissnierijren warrMi ziemlich ^'leiehnifißi*: über

die ganze Küste verteilt. Der höcliste Hetrag war 86 mm in Memel, der

niedrigste 7 mm in Aarosund, während sonst die Niederschla^'smenge innerhalb

der Grenze 15 tmd 68 mm bleibt. Vom 14. bis 23. fiel mit Ausnahme zweiw
Statidiu'n (Kolberg am 14., Borkum am 17.) überhaupt kein Niederschlag.

Sehr ergiebiger, in 24 Stunden 20.0 nun erreichender Niederschlag wurde an

keiner Station verzeichnet.

Heitere Tage, an denen die nach der Skala 0 bis 10 geschätzte Bewölkung
im arithmctiselien Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 war,

waren über «^röHeren (lebieten der 1. an der nördlichen Nordseeküste, der

14., 15., 16., 20. und 22. an der ganzen Küste, der 17., 18. und 21. an der

Ostsee, der 19. an der Ostsee- und nördlichen Nordseeküste, der 26. an der

ganzen Küste außer der ostdeutschen.
Xebeltavre waren über größeren (lebieten der 3., 2:^. und 24. an der

Nordseeküste, der 4. und 25. an der ganzen Küste außer der ostdeutschen

und der 28. an der nördlichen Nordsee- und der westlichen Ostseeküste bis

Rügenwaldermünde.
(Jowitfer kamen nicht vor.

Wetterlage. Ein am 1. über Südskandinavien liegendes Hochdruckgebiet

wird von einer im Norden liegenden Depression in den ersten Tagen des

Monats nach Süden ge(lran<;t, so daß vom 4. an der ganze Norden des

Kontinents unter dem Einfluß ostwärts vorüberziehender Depressionen steht,

von denen am 7. eine Depression einen südöstlichen Weg einschlägt, wobei

sich das Hochdruckgebiet nördlich über England ausbreitet, aber schon am
folgenden Tage einer von Westen heranziehenden Depression nach Osten au.*-

weiclit. Am 10. eT-seheint im Südwesten ein neues I |ocli(lruck<;e])iet, d;ts >ich

ostwärts ausbreitet, während im Norden mehrere von Stürmen begleitete

Minima bis zum 13. des Monats ostwärts vorbeiziehen. Vom 13. an breitet

sich das Hochdruckgebiet nordostwirts nach Skandinavien aus und geht von

da unter dem Einfluß einer von Westen herankommenden Depression ostwärts

nach dem Inn<'rn Kußlands, und es bleil>t in den nä< listen Tagen der Luftdruck

im Westen des Kontinents niedrig, im Osten hoch. Am 25. nalit ein neues

Hochdruckgebiet vom Westen Englands, während eine Depression von Nord-

skandinavien südostwärts nach Innerrußland fortschreitet. Bis zum Schluß

des Monats vei'sehiebt si<'li das Hoelidruekgel)iet na(di dem Südwesten des

Kontinents, während der Norden wieder von niedrigem Druck beherscht wird.

Gedruckt uiul in N'crtrieb bei E. iS. Mittler & i^ohn
KOttiglicbe HofbuchhandlunK und Hoftocbdriickerel

Berlin 8W, KociutnJte eS-71
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Die Strömungen an den südlichen und südöstlichen Küsten

von Neufundland.

Nach dnem kaiUMliacJien amtUcben Bericht bearbeitet von Dr. L. MeciEhic.

Seit 1890 ist daB »Department of Marine and Fisheriea« in Ottawa damit
beschäftiget, die hydrog:raphischen Yorhältnisse in den Gewässern der ganzen
Unifjohiin«; von Neufundland auf oi<rens dazu untornonimenen Falirten zu
untersuclien. Von den veröchiedensteu Seiten her wurde zunächst die Ilydi'o-

graphie des St. Lorenz • Golfes (Geieiten-, Strömnngs-, Temperatur-, Eis*
Verhältnisse) gründlioh erfOTSOht. In einem weiteren Sommer wurde dann
die Fundy-Hai in An^rriff genommen, um den Verlauf der Oezeitenwelle dort

festzustellen und außerdem das Phänomen der Sprungwelle, welches an dem
in die Bai mfindenden Petitoodiae - FluB in großartiger Weise auftritt, einer

genaueren Beobachtung zu unterziehen. Endlich wurden im Sommer 1903 die

Untersuchungen ausgedehnt auf die Küstenregion von Sfid- und Südoai-
Neufundlaiul.

Die Ergebnisse aller dieser Falirten sind von dem Leiter derselben
W. Bell Dawson, dem »Egineer in Charge of Tidal Survey«, in einer Reihe
von amtliehen Berichten niedergelegt, die an das Department of Marine and
Fisheries« von Kanada gerichtet sind. Der Inhalt der früheren Berichte ist

in mehreren Aufsätzen von G. Schott') in dieser Zeitschrift wiedergegeben.
Von dem nunmehr erschienenen Bericht über die im Sommer 1903 bei Süd-
und Südost -Neufundland ausgeführten Untersuchungen ]»etitelt: =The currents
on the sollt li-eastern coasts of Newfoundland and tlie aniount of indraught
into tiie larger bays on tlie south coast« -) möge im folgenden das Wesent-
lichste kurz mitgeteilt werden.

Zweck der Untersuchung war die Ermittelung der Strömungen, welche
ein Schiff zu erwarten hat, wenn es in passender Entfernung an <ler Küste
vurbeifährt; darum wurde nur beobachtet außerhalb 4 bis 5 Meilen Küsten-
abatandf aber auch bis höchstens 30 Meilen Abstand, also jedenfalls im Bereich
deae Küstenstromungen (nicht etwa der eigentlichen großen Meeresströmungen).

StrouiDieHMung. Die Geschwindigkeit wurde in allen Fällen für die Tiefe

von 6 m (lö Fuß engl.) ermittelt, die Richtung aber an der Oberfläclie und
in rerschiedenen Tiefen.

RichtnngaaagabeB. Siesindsftmtlich mlBweisend; die Deklination beträgt
26^ bis 28- W.

Katnr der Strömungen. Aus drei Elementen setzt sich die jeweilige

Strömung suaammen, das «änd:

1. allgemeine Tendenz des Wassers, eine bestimmte Strömungsrichtung
zu bevorzugen,

2. Einfluß der (lezeiten durch Änderung von Richtung und Ge-
schwindigkeit,

3. Einflufi des Windes, Störung des gewöhnlichen Verhaltens der
Strömung.

Das dritte ist aber besduränkt auf die Schichten bis zu 10 bis 20 m
Tiefe, selbst bei Sturm.

I. TeU: Die Sttttttste.

An der Südkfiste folgen von Kap Race ab nach Westen drei Buchten
aufeinander, die in deiselben Reihenfolge an OrnfU' zunehmen; es sind die

Trepassey - Bai, die St. Marys -Bai und die Placentia-Bai. Die Aufgabe, welche

<) Atin. (I. U^.dc. 1800^8.221—23<l; 1807, S. 116-122; 1888, S. 173; 1900, 8. 181—186;
1901, 8. m—iao.

>) Ottewa 1904, 32 pp. iielwk lUidfcn und KarU».

Am. 4. Bjdi. ete, IMC, Heft IV. 1 . , i„
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Mer zn Idsen war, bestand nun darin, zu ermitteln, wie sich die Kflsten-

strömungon vor und in diesen kleinen und großen Buchten verhalten.

Zu (lein Zwecke wurde zunächst an vier drauftcn liegenden Stationen,

welche in einer Linie parallel mit dem Gesamtküstcnverlauf lagen, je 1 bis

2 Tage lang die Strömung beobachtet. Daraus ergab sich, daB der Strom
mit Flut und Ebbe beziehentlich nach NW und SO setzt, dafi aber die erstere

Bewegung ein wonig überwiegt; der Oezeitenstrom ist also verbunden mit

einer geringfügigen hcrr^schfuden Strömung nach NW.
Alsdann wurde innerhalb der einzelnen genannten Buchten beobachtet,

und zwar ztmfichst in der

Flacentda-Bal.

An allen vier Stationen in dieser Bucht wurden zwar als oberstes die

Strömung beherrschendes Prinzip die Ctozeiten festgestellt, wie die dem Bericht

beigegebenen Tafeln veranschaulichen; aber ebenso deutlich zeigt sich in

diesen Tafeln, daM an joder Station oino der beiden Gezeitenstrr>mun<r«Mi

bevorzugt ist, und zwar jeweils diejenige, welche in einen dem Uhrzeigersinn

entgegengesetzten Stromkreislauf paßt, das ist an der Ostseite der Bai der

Flutstrom, in der Mitte und an der Westseite der Ebbstrom. Es tritt also

zum Gezeitenclement wiederum eine konstante Tendenz, und zwar zur Um-
kreisung der Bucht von rechts nach links.

Diese Verhältnisse walten ungestörter in der Tiefe als in den Ober-

flftehensohiohten, ausgesprochener in Kflstennähe als in größerem Abstände,

ausgeprägter endlich auch bei Windstille, als wenn störende Winde eingreifen.

Die Strtunungen sind durcliweg von geringer Stärke, überschreiten nie

die Geschwindigkeit von einem Knoten.

Dief&r denSchiffsfflhrer wichtigen Einzelheiten Ton den Torsohiedenoi

Staticmen sind folgende:

Station D, S'/j Sm westlich von* Kap St. Marj'. Richtung des Stromes

stets östlich von der NS-Linio (mißweisend). ÄuHorsto Grenzen NNO und SzO
(bisweilen also Strom recht gegen die Küste). Durchschnitlsrichtung des Flut-

stromes NO, des Ebbstromes SOzO. Maximalgeschwindigkeit bei Flut 0J6,

bei Ebbe 0.63 Knoten. Dauer des Flutstromes 15'
.. Stunden, des Ebbstromes

9'/.2 (also Flutbewegung nicht nur stärker, sondern auch anhaltender). In

27 m Tiefe war die Richtung des Flutstromes mehr nördlich und der Ge-

sohwindigkeitsuntersohied zwischen Ebb* und Flutstrom etwas gröfier als üi

den höheren Schichten.

Station E. am Südondo der Morashoon - Bank, Der Flutstrom strebte

nach der Spitze der Bai, der Ebbstrom nach SW. Der Ebbstrom war

konstanter und reichte tiefer (Flutstrom nur oberflächlich). Die resultierende

Richtung der Bewegungen während der ganzen Beobachtungsdauer (68 Stundmi)

war NWzW, paßte also in den angegebenen Kreislauf.

Station F. 10 Sm SW von Burin-Leuchtfouor. Resultate nhnlirh wie

bei Station E. Flutstrom wenig ausgeprägt und unregelmäßig in Richtung,

Ebbsti'om dagegen recht konstant nach W. Hier tritt also der die Bai um-
kreisende Strom aus. — Die Oberfiftehoiströmung wurde durch anhaltende

Westwinde abgelenkt, während der Tiefenstrom die vorherrschende Richtung
beharrlich innehielt.

Station (i, 17 Sm ,S von Kap St. Mary. Die Strömung, eine Kombination

aus Gezeitenstrom und allgemeiner Westwärtsbewegung, ist zur Springtide NO
und SO bezw. bei Flut und Ebbe. Die nordöstliche Bewegung ist die stärkere^

besomlors sjuMcht sich <lios in <\('v Tiefe aus. Im übrigen ist a])or dio Strömung
sehr variabel, ihre Richtung undäuft zuweilen den ganzen Kompaß, dann

wieder dreht sie vorwärts und rückwärts zwischen bestimmten Grenzrichtungen.
— Je weiter man sich ron der Kfiste entfernt, desto geringer wird der Gezeiten-

einfluß und desto größer die Tendenz zur vollständigen Drohung um den KompaR.
Das Drehen um den Kompaß geschieht zur Nipj)tido, und zwar nacli

rechts und in einer Periode von genau 16 Stunden. Diese nämliche I'eriode
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wurde auch an verachiedeiran anderen Stationen gefunden, desgleiehen in

früheren .Tahron in anderen Gebieten.

Das Drehen nach rechts und links vollzieht sich zur Zeit stärkeren
Oezeitenrnnfhuees, und zwar zwischen 8 und 18 SMehen der 32 teiligen Roee
und in ein«: Periode Ton 10 bis 14 Stunden.

Windeinfluß. Die Winde konnten <lii' Periode des völli<j:en Uindi-cliciis

nicht beeinflussen, wohl aber dabei das Drehen durch den leewärts gelegeneu
Quadranten beschleunigen und die zugehörige Strömungsgeschwindigkeit ver-
^TÖßern. Bei der andern Drehung' (iiacli reclits und links) vermochte der

Wind scheinbar die Periode ebenfalls nicht zu beeinflussen, wohl aber die

(^enzrichtungcn. — Der Wind verursacht nicht immer eine Trift nach seiner

Siehtang, falls die primäre Strömun^'sursacliL- in Oflseitein oder anderen
Momenten liegt; ein 4 Stunden wellender XO-Wind von 20 m p. Sek. Ge-

schwindigkeit vermochte eine nordnordwestliche Sti'ömungsrichtung nicht

zu verindern.

Station M, 25 Sm SW' ,S von Kap St. Mary. Auch hier wceliselte die

Strömung in der Richtung, und zwar drehte sie meist in 16 Stunden rund um
den Kompaß nach rechts (nur einmal 8 Striche zurück); dabei war jedoch die

XO-Richtung etwas bevorzugt, die SW-Richtung dagegen vernachlässigt. Auch
hier ist also die Tendenz zur Bewegung in die Placentia - Bai hinein noob
bemerkbar. Die Geschwindigkeit überschreitet nie 0.77 Knoten.

Die Tiefenströmung ist an dieser Station unterhalb 9 m ganz yw-
schieden vom Oberflachenstrom, ist sein- unregelmäßig und läßt audi kpinen

dstttUchen Gezeiteneinfluli mehr erkennen. Nur das fast gänzliche Meiden der
sddweatlichen Richtungen hat der Strom in der Tiefe mit dem an der Ober-
liiehe gemein.

Station X. weit vor der Bai in der Achse der.selben gelegen. Wie an
den beiden vorgenannten Stationen drehte auch hier der Strom nach rechts

rondum, aber ohne dabei eine Richtung zu vemachliasigen, in einer Periode
von !8 Stunden. Geschwindigkeit ^j., bis 1 Knoten. Mittlere Mächtigkeit 18 m.
£ä ist weder GezeiteneinfluB noch Tendenz nach der Flacentia-Bai noch vor«

hemchende westliche Tendenz zu erkennen.

Bt. Marys-Bai.

Die vier Stationen in und vor der kleineren St. Marys-Bai zeigen, daü
hier die von O kommende Strömung nicht durchaus einwärts setzt und die

Bai umkreist, wie es in der größeren Placentia-Bai der Fall ist, die Strömung
zieht vielmehr im ganzen einfach vor der Mündung der Bai vorüber nacli

NW. — Diese herrschende Strömung wird nun wieder stark beeinflufit durch
die r.ezeiten, welche bezw. nach NW und SO gerichtet sind. Tin ganzen wird
sonach der Ebbstrom von dem nach NW gerichteten Flutstrom übertroffen an
Geechwindigkeit, Tiefe und Dauer. Auch hier ist das Gezeitenelement wieder
in der Nahe der Küste ausgeprägter.

Die für den Schiffsführer wissenswerten Einzelheiten sind folgende:

Station U, in der Mitte zwischen Kap Race und Kap St. Mary, 16 Sm
on Kap Pine. Richtung des Ebbstromes SSW bis SO, des Flutstromes WNW
bi.s X. Die mittleren Geschwindigkeitsmaxima sind bezw. 0.61 und 0.56 Knoten.

Auch in der Tiefe ist die NW-Richtung stärker und anhaltender. Das extremste
Gesehwindigkeitsmazimum in irgend einer Richtung war 0.73 Knoten.

Stution H. 7 Sm W'/.S von Kap Pine. Richtung des Flutstromes N
;

bis NW, des Khh.stromes SÖ. Geschwindigkeitsextreme 0.82 und n.;?0 Knoten,
]

also Gezeiteneiufluß hier viel deutlicher wegen größerer Küstenniilie. Tiefen-

strom entsprechend in Richtung und St&rke, aber bei Flut bis zu 27 m
bemerkbar, bei Ebbe nur bis 18 m; Flutstrom auch anhaltender als Ebbstrom.
Im ganzen also Tendenz nach NW an der Bai vorüber; ein Zug nach der
Bai hin wurde nur in IS^/n der ganzen Zeit beobachtet

j

Station ('. an der Mündung der Bai an der Westseite. Resultante der
Stromrichtung NzW^, also Ergebnis entsprechend B.

!•
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Station Q, 9 Sm WV4S von Lahaye>Leuchtfeuer, mitten in der Bai.

Strom schwach. Strömlingsschicht von der Richtung des Oborflächenstromes
ri'iclit Sölten bis in 18 ni Tiefe, meist noch nicht bis 0 ni. Keine Bczichun^r

zu Gezeiten, Hiehtuntj vom Wind beherrscht, Geschwindigkeit ziemlich gleich-

bleibend Knoten.

or ftor Tinii—yJ«L
Hier wurde ebenso wie weiter westlich der Gezeiteneinfluß herrschend

gefunden. Aber von beiden Oezeitenströnien war wieder die Flutbewegung
anhaltender (um 25%), was eine allgemeine Tendenz zur Westversetzung an-

zeigt und übereinstimmt mit den Erfahrungen vor den westlicheren Buchten.

Station A, 8 Sm WSW Ton Kap Raoe. Mittlere Richtung des Flut-

Stromes WNW, des Ebbstromee 060.
Station U 16 Sni SWzW von Kap Race. Mittlere Richtung des Flut-

stromes NW, des Ebbstronies OzN.
An beiden Stationen variierte die Flulrichtung zwischen KzW und SW

als Sufiersten Grensrichtungen, und der Ebbstrom kam aus irgend einer

Dichtung östlich der N—S-Linie. Dieses gi'oßere Variationsintervall des

U'tztei-en liiingt offenbar zusammen mit der Lage d<>r Stati<»nen unmittelbar

vor der Südostspitze von Neufundland. Dadurch werden sie außerdem von
dem dort aus NO herunterziehenden KQstenstrom (der im zweiten Hauptteil

behandelt wird) beeinflußt, namentlich wenn starke Winde wehen. So wurde
dieser zweite Strom z. B. einmal dureh seliwei-e westliche Winde etwas nach

O verlagert, und als Reaktion hierauf erfolgte dann, nachdem der Wind sich

gelegt hatte, vor der Bai eine nordwestlidie Wasserrerseixui^ on gröfierer

Stärke als gewöhnlich. An der kästenferneren Station war wieder der Gezeiten«

einfluß schwächer, hier drehte der Strom um den ganzen Kom])aR und zwar
wieder in einer Periode von nahezu 16 Stunden wie bei den westlicheren

Buchten.
BffcnnduBg bat ViMlMn.

Die gewonnenen Ergebnisse vergleicht Dawson mit den Erfelirungen
der Küstenfisoher, deren Aufmerksamkeit allerdings im allgemeinen mehr auf

abweichende als auf normale Ströniungsverhältnisse sich erstreckte. Die Ge-

schwindigkeitsangaben der Fischer sind meist flbertrieben. Bezüglich des
Verlaufs der Strömungen stehen aber ihre Aussagen im ganzen mit den an>

gefiihrten Ergebni8.'«en im Einklang, nur soll auch in den beid<'n kleineren

Buchten, besonders bei Flut, eine kleine Tendenz des Wassers zum Einwärts-

setzen vorhanden sein, die aber infolge der großen Küstennähe fast ganz durch
die Gezeitenerscheinungen verwischt •werde.

Auch die kleinen Eisberge, welche gelegentlich in diesen sei<Miten

Küstengewässern ti-eilien, liestätigen das abgeleitete StrönningsV)ild, indem sie

zwar bisweilen nucli (), aber im großen und ganzen doch nach W sich bewegen.
Störungen. Es ist die unter den Fiscbersleuten allgemein verbrdtete

Überzeugung, daß die Uinkehrung der Stromrichtung an der Südküste, d. h.

ül)erwiegendes Strömen nach SO, ein untrüglicher Vorbote von SO-Wind oder,

was damit gleichbedeutend ist, von schlechtem Wetter sei. Ebenso heißt es

von den Strömungen in dar Plaoentia-Bai, wenn sie ihre gewöhnliche Richtung
umkehren, sie setzen »into the weather . Und wenn dann nach bereits ein-

getretenem Wind der Strom weiterhin beharrlich in den Wind setzt, so zeigt

das an, daß der Sturm schwer wird.

II. Tf^ll: l><>r polairo KtlMenMiroiii.

An der Südostscite Neufundlands setzt zwischen Kap Spear und Kap
Kace ein Küstenstrom konstant nach SW' und nimmt die etwa 30 Sm breite

Rinne zwischen der Küste und dem westlichen Rand der grofien Bank ein.

Diesem konstanten Strömungselenu'nt nuscht sich ebenso wie an der

Südküste das Gezeiteneloment bei, und das kommt zum Ausdruck in einff

Schwankung der Gesclnvindigkeit der Gesamtströmung.

L.idui^cü uy Google
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An bpi(l(>n Stationen, wolrlio vor dieser Küstenstrecko lapen, setzte bei

Flut wie bei Ebbe der Strom an der Oberfläche nach SVV, aber bei Flut mit
einer um 24% größeren Geschwindigkeit,

Der Tiefonsti-oin (l)is 75 'm) setzte in der niiniliehen Riohtun«:, ])elnelt

sie nur noch kon^itanter bei; aber die durch die Gezeiten veranlaßte Ge-
flchwindigkeitflflchwankuiig kam in der Tiefe sogar schfirfer zum Ausdruck als

an der Oberfläche.

Station 1, 12 Sm SOzO^aO von Kap Race. Die äußersten Grenzen,
xwiselien denen die Richtung schwankte, waren SWzW und 8sO.

Station K. 7 Sni Sz(^ von Ferryland-Leuchtfeuer, Die äußersten Grenzen,
zwischen denen die Stromrichtung schwankte, waren 1. während einer nicht

durch Wind gestörten Periode WSW und SWzS, 2. während einer Störung durch
Wind SW und SO; aber diese Abweichung im zweiten Falle erstreckte sich

nicht auf die Tiefenströmunp.
Temperatui'uiessangen wurden vurgeuommeu bis zur Tiefe von 55 m.

Dieselben gestatten aber nicht, wie man erwartet hatte, einen Schluß auf die
Bewe<.'iinp des Wassers, liefern vielmehr das Resultnt, daß

1. die Temperatui-en in 55 m Tiefe an allen Stellen dieses Gebietes und
in jedem Monat des Sommerhalbjahres durchweg in der NShe des Oefrier-
pnnktes liejLien (sie variieren nur zwischen - - l

"* und -f-
1^ C),

2. daß das Wasser des ostneufundländischen (polaren) Stromes sich ebenso
an der Oberfläche erwärmt wie das Oberflächenwasser an anderen Punkten
des ganzen Bereiches.

Die Temperaturmessuntren ließen ferner einen recht markanten Fall

von kaltem Auftriebwasser in kleinem Maßstab erkennen, wenn starke ab-
landige Winde wehteiL So sank z. B. einmal die Temperatur des Kflsten-
Wassers innerhalb eines :{ Sm breiten Streif<Mis von f

10"^ auf + l^j^C, und
noch innerhalb eines 10 Sm breiten Gürtels unter -|- 7 C

Abweichungen. Die normalen StrömungsverhiltniBse können unter ge-
wissen WitterunL'sunistünden Störungen erleiden; der Strom kann abj,a'lenkt

werden nach einer beliebigen Richtung, aber im allgemeinen nur von der
Oberfllehe bis zu 18 m Tiefe und leichter bei Ebbe als bei Flut.

Erkundung ans anderen (Quellen. Zum Vergleich mit diesen Ergebnissen
lassen sich wieder die Erfahrungen der Fischer heranziehen; sie bestatitren

jene Ergebnisse durelnveg. Ein gelegentlicher Verlauf der Strömung nach
<' Oller NO gilt ihnen als Vorbote von schlechtem Wetter (analog der Er-
sflieinung an der Südküste); in diesem Zeugnis stimmen alle Fischer jener
ganzen Gegend überein. Am schwächsten soll der Strom im Juli sein. —
Auch die obige Angabe ,der Breite des Stromes stammt aus der Erfahrung
der Fisoher.

Eis ai» StrömiingsaDzeiger. Die Eisberge eignen sich hierzu bessor als
die Eisfelder. Aber auch das Feldeis bestStigt im allgemeinen die Sfldwest-
richtung der in Rede stehenden Strömung, da es wenigstens durchs(dmittUcb
in dieser Richtung treibt und höchstens aufgehalten und teilweise entgegen-
gesetzt getrieben werden kann, aber nie in geschlossener Masse nach NO zieht.

Eisborge (in den letzten Jahren an der Küste ziendich spärlit-h beob-
achtet) können Aufschluß geben über zwei Punkte: 1. über die allgemeine
Ilicliiung des Küstenstromes, 2. über sein Verhalten beim Passieren der Süd-
oatspitze von Neufundland.

Zu 1. Die Trift der Eisberge geht nie nach NO.
Zu 2. Sie wenden sich im großen Durchschnitt nicht um Kap Race

bemm nach W, sondam behalten auch nach dem Passieren dieses Punktes
nielir die Südwestrichtung inne. Die wenigen aber, welche vor der SüdkCute
gesehen werden, treiben weiter draußen.

Die kanadischen Untersuchungen haben nach dem vorstehenden Referat
viele Einzelheiten über «las Verlialten der Strömungen im Küstenl)ereicli von
Süd- und Südost-Neufundland zutage gefördert, Einzeliieilen, welche besonders
tfir den Sehiffsftthrer roa Wichtigkeit sein dürften.
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Zum Teil sind dieselben völlig neu. Soweit aber bisher Kenntnisäe von
jenen Wanerverhiltniesen Torhanden waren, sind sie dmrch diese nenoren
Untorsurhunjjon Ix-stäti/^'^t worden. Es mü^e in dieser Hinsicht nur kurz ver-

wiesen werden auf das, was Schott') in seiner Untersuchung über die Ge-

wisser der Nenfondlandbank ansf&hrt — 1. über die Wasserbewegungen an da
Sftdlcüste und 2. über «lie an der Südostküste.

Betreffs der südliolien Küstenstreeke zwischen Kap Race und der

Cabot-Straße sagt Schott: ^Daselbst hat das Wasser eine deutlich hervor-

tretende Neigung, nach W und WNW zu fließen, wobei es auch in die großen
Buchten hincintritt und letztere derart umkrei.st, daß es an ihrer Ostseite

einwärts, an der Westseite auswärts zieht.« Auch hat er bereits eine Erklärung
f&r diese Küstenströmimg angegeben, nnd zwar stellte er sie in eine »Art

KoinpensationsverhSltnis zu dem auf der westlichen Seite der Cabot • Strafie

nach S hinausgehenden Abfluß des St. Lorenz-Uolfee«.
Ebenso hat Sehott bereits eine sehwache, zwischen Kap Raee und den

Vir<rin Roeks in SOdwestrielitung hindurdigehende Küsten.strümung erkannt

und gezeichnet, welche nicht etwa die Kante des Labradorstromes darstellt,

sondern von ihm getrennt ist durch den weiten Bereieh der seichten Bank,

über der nur ganz schwache und wechselnde Strömungen vorkonmi«D,
wShrend erst jenseits der lmviIImu Hank der ei^'entliehe, «geschlossene Strömunps-
körper des Pularstromes entlang zieht mit Gesciiwindigkeiten von 1 bis 2 Knoten
und darüber. Die östliche Kante des südwestlichen Küstenstromes liegt nach
Dawson bereits in der >fitte zwischen Xi iifntidland und den Virgin RodOt
also etwa 30 bis 4U Meilen von der Küste entfernt.

Es scheinen somit auf der von Schott gegebenen Grundlage die

ziemlich komplizierten Iiydi niri-aphisehen Verhältnisse bei der Neufundlandbank
8^ch mehr und mehr aufzuklären, was um so erfreulicher ist, als dieses Gebiet

bekanntKeh für den praktischen Seemann von hervorragender Bedeutung ist

(einige Dampferrouten laufen in einem Aljstand von nur wenigen Seemeilen
an der Küste vorbei). Aber auch vDin Standpunkt des Theoretikers verdient

ein Punkt noch besonders liervorgehoben zu werden: es zeigt sich hier

betreffs des konstanten Stromungselementes im kleinen dasselbe, was ira

weiten Ozean so vielfach im großen festgestellt ist, nämlich die durchgreifende
Herrschaft der mechanischen Strömungsprinzipien, der Tendenz zur Kechts-

anlehnung und Umkreisung.

0. Petterssons Untersuchungen über den Einfluß der Eisschmelze

auf die Meeresströmungen.

Von Radolf IMgtm•Hambui]g.

Die letzten Jahrzehnte haben der Meereskunde große Fortschritte ge-

bracht. Das Verlangen, den Kinfhifl des Meeres auf den Men.*^chen und die

Wirtschaft des Menschen zu ergründen, führte zu der Notwendigkeit einer

genauen Erforschung der Heere selbst. Es lag nahe, die Erscheinungen und
die sie vcrnrsnrheiKh'n Vorgänge zuerst in den benachbarten Mecresräumen
zu untersuchen, und die jetzt bestehende Vereinigung der nordeuropäischen
Nationen zur Erforschung der Meere verfolgt dies als Hauptzweek. von Jahr
zu Jahr haben wir das europäische Nordnieer besser kennen gelernt. Die bis»

herigen Ergebnisse in bezug auf Art und Ursache der Wa.sserbewegiing in

diesem Gebiete betrachtet O. Pettersst)n -) unter Zugrundelegung von im Labo-
ratorium gemachten Versuchen Aber die EisschmeLte in Seewaaser.

•) r. M. 1S07, .S. 2i>iH., mit Kai to.

*) Geogtqdiical Jounial, »eptember 1904.
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IfC -

1.4* V'

1. Kiiiflklireu«!«' Bot r}u*h(nng;eii.

In früheren Verüffentlichungun kommt Pütteräson zu dum äclilusse, daß
das Schmelzen von Eis in salzhaltigem Waaser Strömungen erzeugt.^) Man
denke sich einen Eishlock von einer dflnnen Ifetallliül^ in da: sieh das
Schmelzwasser ansammeln
kann, umgeben. Der Eisblock Fig. i

.

tauclit I in in das Wasser von

+ 1 C. Tfiiiperatiu" und :{;"i„*'o

Salzgehall (Fig. 1). Durch die

obere Öffnung a kann das
Schmelzwasser entweichen,

während Seewasser durch eine

()fhiun^ b am Boden derHOIse
t'intrilcn kann. Wenn die

Öffnung a nicht vorhanden
wire^ 80 würde das leichtere

Schmelzwasser 0.0278-1 m über
dem Niveau des äuMeren Wassers von .'U'),,",, Sulzirehalt stellen. So aber fließt

ess ab und stört das nach dem Prinzip der koninuinizierenden Röhre vor-

handene Gleichgewicht. Durch den hydrostatischen Druck <xetrieben, steigt

nun durch die Öffnung b Seewasser nach, hebt das leiditere Schmelzwasser
und verstärkt so den abflieiienden Oberflächenstrom. Das eindringende See-

waaso» wird dureh Schmelzwasser verdünnt wieder leichter, steigt über das
äußere Wasserniveau, und der ganze Vorgang wiederlxdt sich. Der durch den

Dicbteunterschied von Schmelzwasser und Seewasscr hervorgerufene Druck-
nnterschied ist also die treibende Kraft. Die gesamte stromerzeugende Kraft
beim Eisschmelzen berechnet Pettersson auf jL 0.01391d Kilogrammeter per
Kili^amm geschmolzenen Eises, Es ergibt sich ferner, daß der Betrag an
Arbeit, der beim Schmelzen von Eis in Seewasser frei wird, proportional dem
spezifischen Gewicht des Wassers ist. Im Süßwasser ist deshalb die Arbeit = 0.

Ferner ist <lie EnorL'ie proportional der Tiefe des untergetauchten Teiles, so daß
bei einem Eisberg von 1 = 500 m Tiefe eine Energie von ungefähr 7 Kilogramm-
meter erforderlieh ist Die zur Leistung der Arbdt nOtige Wirme wird dem um-
irehenden Wnssci-, ilas in Berührung mit dem Eise auf 1.0 C. ahgeküldt
wird, entnommen. Teils sinkt dann das Wasser und bildet die kalten Boden-
schichten der Ozeane, teils aber mischt es sich mit dem Schmelzwasso* zum
nbcrflMchenstrom. Da nun das Wasser in unmittelbarer Xähe des Eises den
Schmelzprozeß nicht lange unterhalten kann und das abgekühlte Wasser auf-

steigt oder sinkt, muß notwendig anderes Wasser herbeiflielien und so die

RoUe einer Unter.<t] (iiniing übernehmen. Dies ist die im europäischen Xord-
nieer als atlantische^ \V;isser bezeichnete Scliicht zwischen dem abgekühlten
Oberflächenwasser und dem kalten arktischen Bodenwasser. Das arktische

Bodenwasser ist also nur dureh die Eisschmelze verwandeltes atlantisches Wasser.
Pettersson ])estiinmt nun die Gesanitenergie, die nötig ist, um die Eis-

oiassen zwischen Island und Jan Mayen im Sommer zu schmelzen. Im Jahre
der Ingolf-Expedition 1896 bestand hier im Hai eine zusanunenhftngende Eis-
kante von HOO kin Länge Bis Juli waren diese Eisniassen. geschmolzen und
die Energie zur Unterhaltung des ostisländischen Polarstromes verwandt. Aus
dem Qnersohnitt and der Geschwindigkeit des Stromes berechnet Pettersson
bei der Annahme, daß das Wasser des ostisländischen Polarstromes aus etwa

Vi» Schmelzwasser und atlantischem Was.ser besteht, eine zur Erzeugung
und Unterhaltung der Strömung entwickelte Arljeit von rund 400 000 Pfcrde-
kriften.2)

Es sind also in der Gegend, in der jährlich Eis in größerem Maßstäbe
schmilzt, drei Strönmngen vorhanden. An der Oberfläche flieht der I'olar-

)) O. PHterwon. Die WnMerzirkuIaüon im NordatlantiKlien Omul. Pet. Mitt 1900,
B- 61 ft. 8. 81 ff., wo «ach weitere litcratuniachweise.

^ a. a. O. & 85.
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Strom, der das Mirfcinvasscr (Ut Eisschmolzo und des ah^'t'kühltiMi atlantisohfn

Wassers fortführt. Für den Ersatz sorgt der wanne atlantische Unlersirom.

In der Tiefe befindet sich das arktische Wasser, das langsam niederen Breiten

xiigedrftngt wird. Wo immer die Tiefe der MeeresrSume dieses dreifache

Strömunjyfssysteni zulaRt, da schmilzt das Eis, und wo der warmo Unterstrom

nicht eindrin(;on kann, wie z. B. an der Küste Grönlands und Labradors, da
treiben Eismassen weit nach Süden.

Die große bei der Eisschmelze frei werdende Energie vermag eine

Strömung in ihr sonst nicht zukommende Rirhtunjüfen zu zwingen. Es ist

dies für Pettcrsson ein wi« hti^MT Beweisj^-^rund. Der osiisländisrho Polarstrom

niüüte dem Einfluli der Erdrotation folgend nach Südwesten fließen. Duich
die Eissohmelze in SO-Richtnng zu den FSr-öerinsebi beschleunigt, kann «r,

wenn auch als Unterstrom, die norwegische Küste und durch die norwegische
Rinne das Skagerrak und Kattegat erreichen. In umgekehrter Richtung
wirkt die Eisschmelze auf den atlantischen Strom. Von der nordöstlichen

Hauptrichtung zweigt nördlich und südlich yon Jan Mayen je ein Teil der

Strömung ab, um als Unterstrom westwärts setzend den SchmelzprozeR zu

unterhalten und die abfließenden Massen zu ersetzen. Die Tatsache der drei

durch Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede gekennzeichneten Strömungen
ist durch Messungen bei Lotungen festgelegt.

II. KiNweliinolsversaclie.

Pettersson macht dann Angabe von Experimenten, die er zum Beweise

seiner theoretischen Ausführungen im Laboratorium unternuuunen hat. Ein mit

Glaswänden versehenes OefSß wurde mit Wasser gefüllt, das mit einigen

foistallen von Kaliumpermanganat gefärbt war, .so daß man die Strömungen
sehen konnte. Wenn nun an der einen Seite <les Tanks ein Eisstück in das

Wasser getaucht wurde, so konnte man den grundlegenden Unterschied zwischen
der Eisschmelze im SüB- und Salzwasser erkennen. In beiden Fällen gingen
Strönmngen zu der mit Eis gefüllten Seite des (lefäßes. Im Süßwasser ent-

stand aber kein nbfließenfler Ohernächenstrom, das Wasser sank an der ab-

gekühlten Seite und stieg an der anderen. Im Salzwasser konnten dagegen
drei Strömungen unterschieden werden: der vom Eise wegfließende Ober-
flächenstrom, in mittleren Scliichten die Strömung, die das zur Unterhaltung
des Schmelzprozessos nötig(> Wasser zuführte, und am (Trunde <lie fortfließende,

abgekühlte Wassermasse. Um die der Wirklichkeit entsprechenden Verhält-

nisse zu untersuchen, durfte man nun nicht ein abgeschlossenes Gefäß nehmen,
sondern mußte für einen ununterbrochenen Wasserzufluß und -Abflufi sorgra.

Zu diesem Zwecke teilte Pettersson das 24 cm tiefe GefSß durch omo Boden«
schwelle, die bis etwa (J cm unter den Wasserspiegel reichte, in zwei verschieden

große Abteilungen. In der kleineren ließ er \Va.sser von konstanter Teuiperatui-

und Salzgehalt ein- und ausfließen. In d^ großen Abteilung befand sich an der

der Bodenschwelle entgegengesetzten Seite das schmelzende Eis. Das nötige

Wasser drang über die Bodenschwelle, während der Oberflächenstroni unge-

hindert abfließen konnte. Temperatur und Salzgehaltreihen wurden an mehreren
Stellen von 4 zu 4 cm Tiefe gemessen, auch konnten annähernde Qeschwindig-
keitsmessungen gemacht werden. Die Tabelle I erläutert den Versuch.

TO* U B 1

4J>9
4.73

4.60

4.63

31.91

33.24

:5:{.27

:};uio

33.33

4.45 33JMi

Tabelle L
TO

-1.00 30.77

0

j.io :u.m
4,51 :n.:{o

2.71 :i;i.>5»

2.r>r) :i:i.:w:»

2JS0\ 334)3

33.30

TO ,V

-0.02 30i>3

1.U5
3.94

2.S<»

2.m
2JS2

32.17

33.29

33.33

2^ I 33.32

-OJVO 3a67

-t-0.91, 32.52
3.15 . 33.29
2.02 :i:i.3i

2.70 33.31

2.60 1 83.30

2J)3 33.31

Eis.
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Die kleine Abteilung liut fast gleiche Temperatur und Salzgehalt. Stark
abgekühlt ist nur die Oberfl&che durch die vom Eise fortgehende »Polar«
Strömung-, während am Grunde das ÜberflioMen des abgekühlten »arktischen«
Bodenwassers über die Schwelle durch die etwas niedrigere Temperatur von
4.45 schwach angedeutet ist. In der großen Abteilung prägen sich überaus
dentiieh die drei Strömungen ans. In der NShe des Eises ist der Oberflftchen-

Strom bis auf 0.5^ C. abgekühlt. Es folgt die warme Mittelschicht und am
Grunde das kältere Bodenwasser, das sich, wie die Temperatur erkennen läßt,

an der Schwelle staut, aber sohlielUich überfließt.

Der Versuch, den Schmelzprozeü im norwegischen Meere die Schwelle

soll den IsIand'Far-öer- nnd Wyville-Thom8on>Rficken darstellen — experi«

mentell nachzumachen, entspricht nun insofern nicht der Wirklichkeit, als die

Temperaturen viel zu hocli sind. Dies lieij:t vor allem an dem zu starken

Zufluß von warmem Wasser. Auf Petterssons Anregung wiederholte Saud-
strdm in Kristiania den Versuch in einem gr5tßeren Maßstabe — der Eis-

block woi; z. B. 60 kg —, bei dem der »atlantische« Strom besser geregelt

werden konnte.

Fig. 2.

Das Bild, das er erhielt, stellte dasselbe Dreistromsystem dar (Fig. 2).

Gleichzeitig konnten auch Salagehaltmessungen in unmittelbarer Nähe des

Eises gemacht werden. El)ensf» wurden die (Jeschwindigkeiten beobachtet. Die

grüßte Geschwindigkeit des Polarstromes war U.ü3cni, des Bodenstromes 0.14 cm
und endlich des zufließenden atlantischen Stromes 0.23 cm in der Sekunde.

III. 0ie fettrdiniuigeii in dem norwcigisclieu Heere

bespricht Pettersson im Anschluß an diese Varsuche und unter Bezugnahme
auf Lotunffcn, die im Juli und August 1900 gemacht wuivlen. In diesem Jahre
unternahm Nansen die Fahrt mit -Michael Sars< . Gleichzeitig und korrespon-

dierend arbeiteten Oestergren mit einer schwedischen Expedition und Kapitän
Kilson mit »Patterdale«.

Die für eine Sektion benutzten Lotungen waren:

Oestergren 8. Juli 1900 77' 11' N-Br. 0^ 55' W-Lg.
Nansen 11. August 15)00 69 32' N-Br. 5 ' 13' O-Lg.
Nansen 24. Juli 1900 (>3 50' N-Br. 1^ 20' W-Lg.
NiLson 2. Juli 19(10 00 40' N-Br. 2 43' W-Lg.

Oestergren fand an der Oberfläche den Polarstrom mit dei- Temperatur
-- 0.03 ' C. und dem Salzgehalt = 33 bis 34^"^,. Das Temperaturmaximum von

-f 1.04^ C. bei einem Salzgehalt von über 35^% lag in einer Tiefe von 200 m.
Von noo m bis über 3000 m Tiefe befand sich kaltes Bodenwasser von l)is zu

1.23 C. Temperatur. Die anderen Lotim<:en eri^'abcn .\linliches. Hi^Tnacli be-

trachtet Pettersson als die wichtigste treibende Kraft bei der Wasserzirkulation

des norwegischen Meeres den Eisschmelzprozeß in seinem westlichoi und nwd-
westlichen Teile. Von hier aus wird das kalte Wasser in zwei verschiedenen
Strömungen an der OlxM-fläche uiul am Grunde nach Süden und Ostdi LM'sandt.

Der polare Oberflächenstrom, Ostgrönlandstrom genannt, sendet einen Zweig
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südwärts durch die Danoniarkstrafie an dor Küste Grönlands entlang. Seine Eis-

niassen werden, solange sie sirh an der Küslenbank halten, nicht angegriffen.

Westlich von Kap Farewell geraten sie aber in das tiefere Wasser der Davia-

BtraBe, wo sie d«r warme Unterstroni angreift und znm Sehmelxen bringt

Der andere Arm ist der ostisländische Polarstroni, der sich wieder in zwei

Zweige teilt. Einer folgt der Küste Islands, während der andere an der nörd-

lichen Seite der IslanU-Fai^-Oerbank einen südöstlichen Kurs nimmt. Die Eis-

fOhrung dieser Ströme wechselt in den vorschiedenen Jaliren stark. So war
1902 ein schweres Eisjahr, in dem Island blockiert war. Pettersson erklart

dies durch den Wechsel der Wassermenge des atlantischen Stromes, der in

das norwegisclie Meer eintritt.

Der atlantische Strom dringt zur Hauptsache über den Wyville-Thomsen-
rücken in das norweg:ische Meer. Er geht geschlossen in der Richtung des

Meridians von Greenwich bis fast su 70^ N-Br. weiter. Hier teilt er sich

in vier Arme. Die zwei ersten gehen genau westlich zur Küste Oronlands,

einer südlich, der andere nördlich von Jan Mayen. Nur kurze Zeit fließen

sie als Oberflächenstrom, dann tauchen sie unter den Polarstrom. Der dritte

Arm geht nordwärts nach Spitzbergen und später gleichfalls als Unterstroni

in das Nordpolarliecken, wo Nansen ihn nachgewiesen hat, während der vierte

nach Osten in die Barcntsscc di'ingt. Jeder dieser Ströme kann nachgewiesen

werden. An der Oberfläclie zeigen eisfreie Gebiete die warme Strömung aa
.In den mittleren Tiefen ergibt sich durch Messungen in der arktiseh«i R^on
in 60 bis etwa 300 m Tiefe ein Maximum von Salzgehalt und Temperatur,

durch das der Unterstroni leicht erkennbar ist. Aus der dem atlantischen

Wasser eigentümlichen Fauna ergibt sich ferner, daß am ßoden des warmen
Stromgebietes Oalciumoxyd prozentual hSufiger ist als im Gebiet arktischeli

Wassers. Es sei hier gleich erwähnt, daß die Deutsche Südpolar-E.xpedition,

wie übrigens auch schon früiier die Valdivia-Exi)editi(>n,i) im antarktischen

üebiet die Grundproben mit einer einzigen Ausnahme kaikfrei fan<i, obwohl

auf dem Meeresboden kalkausscheidende Organismen lebten. Philippi -) spricht

die Ansicht aus, daß entweder das antarktische Wasser sehr stark kalk-

auflöscnd wirkt ()(l(>r aber nach Nord gerichtete Strömungen das Niedersinken

der absterbenden (ierüste verllindern. ')

Auch der Polarstrom taucht schließlicii unter, läßt sich aber noch weit

verfolgen, und zwar in drei Richtungen. Ein Teil der Strömung geht über

die Far-Oer>Islandbank, ein anderer über den WyrUle-Thomsonrücken, während
der dritte Arm durch die norwegische Rinne In das Skagerrak und Katte-

gat drinirt, um hier vor allem für die FischereiTerhfiltnisse von grundl^ender
Bedeutung zu sein.

WVm IMe grttaüjbidischem Fjorde mmA die dena MruoKiM^eB X««re
anlleipendeii Meeresrllmae«

Um die Verhältnisse in den Risfjunlen und den TeiU^n des Meeres, in

die das atlantische Wasser nur spärlich oder auf indirektem Wege gelangt,

zu erläutern, dient ein weiterer Versuch Petterssons. Ein großes Gefäß wurde
bei f'iiK'i' Lufttemperatur von 0.7 C. mit 12 cbm Seewasser, dessen Tnujnn'atur

glei<'limäßig tJ.liJS (\ war, gi'füllt. Der zu sclimclzcnde Eisblock, der an der

Seite A 0.5 m in das Wasser tauciite, wog üüü kg. Das Oberflächenwasser
konnte an der dem Eise entgegengesetzten Seite B abfließen. Vier Stnndea
nach Beginn des Versuches war die Temperaturverteilung in dem 1.2 m hoboi

Gefäße die folgende:

IXut.st ho TicfM'c-]-:xj>txliüon 1SU.S Kü, Ikl I, f?. K/Jft.

s) VerSir. des Inst f. Meereskunde, Berlin, Heft V, 8. 138 ff.

*) Kdie auch Krümmel in »Ann. d. Hydr. etc.« 1904, Ü. 16.
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Tabelle II.

A -1-0.38 +032

l£0

1 Alto ^1

cm cm
10 -053 -0.02 — 0.(57 — O.Ol 10
20 -0.44 -0.48 — 0.74 -f 0.64 20
30 -1.57 -1.81 + 1.50 4- 1.30 30
40 -5.23 -552 4-4.44 40
.Vi 5.S0 5.82 5.77 5.73 50

5.81 5 K5 5.80 5.74 60
70 0.SI .5.81 5.74 711

HO 5.81 5.78 5.75 8Ü
90 5.79 5J3 .5.80 5.75 90
100 5.71» 5.M r>.m 5.76 100
110 .5.77 .5.78 .5.77 110
120 5:75 ÖM 5.78 5.78 120

Hieraus folgt zunächst, daß die ganze Wassermasso von dor Oberfläche
bis zum Grunde an dem SrlinH^l/vor<zan<i teilniTiniit. Ks bostoht aber ein

großer Unterschied zwischen den Schichten an der Oberfläclie bis zu etwa 50 cm
Tiefe, dem nnteren Niveau des eingetauchten Eisblockcs und den Wasser-
massen von 50 cm Tiefe bis zum Grunde des GefäMes. Die Regehnäßigkeit,
mit der die Wärme abgegeben ist, und die f^lcichmäßige Temperatur in den
Schichten unter dem Niveau des Eises ist liöchst bemerkenswert. Es scheint,

daß in den oberen Schichten die Wasserzirkulation durch Horizontalströme
erfolgt, während in den mittleren und Bodenschichten vertikale Konvektions-
Strömungen dureli Sinken der abgekühlten und Steigen der wärmort'ii Wjisser-

teile die Bewegungen verursarlien. Da das Gefäß keine durchsichtigen Wände
hatte, konnten die Bewegungen nicht so verfolgt werden, wie bei den anderen
Yersachen. Es stimmte aber aueh die Verteilung des Salzg^altes mit dieser

Annahme der Versetzungen überein.

Es ergeben sich also für Meerosteile mit begrenzter Warmwasser-
zufuhr die drei Sätze: 1. Das Maximum von Salzgeltalt und Temperatur, das
in arktischen Meeren, in die ein Warmwasserstrom frei eintritt, in den mittleroi

Schichten unter dem kalten Oberflächenwasser gefunden wiid, existiert

nicht. 2. Die langsame Temperatura]»nahme, die man in den tieferen Teilen

der arktischen Meere vorfindet, existiert gleichfalls nicht. 3. Die ganze
Wassermasse gibt Wirme ab, und zwar die oberen Schichten schneller, die

mittleren und unteren langsamer und gleichmSfliger. Das Eis, das in einer

Schicht von frischem oder braekischein Wa.sser schwimmt, schmilzt auf Kosten
der Wärme des unteren und salzhaltigeren Wassers.

Verschiedene Expeditionen haben bei Lotungen in Fjorden diese Sitze
bestätigt gefunden. So fand Akerblom am August 1904 unter 73 9' N-Hr.

und 27 15' W-I4;. im Franz Joseph-Fjord folgende Serie, die Tabelle III

wiedergibt

:

Tabelle lU.

Fraas J*8eph-FJord

Hefe Tempentar flahgehalt

0
10
2H

100
150
30O
45<l

634

4-4.280C.
4-0.45

- 1.37

— 1.50
— 1.63

-1.38
— 1.33

0.80

— 0.45

15.35

32.52

32.97

33.(0

MJ07
a4.70

Tabelle IV,

Tiefe Tempemtor

0
10—12 m
20-25

50
100
150
200

277—300
SOO
700

— 0.48«»C,
— 0.05

i.2n

- 1.43

— 0.23

-4-0.80

-1 0..55

-i-0.52
-0.59

31.12
31.00
33.9.3

34.52

34.88

35.06
35.05

35.05

35X)3

Kein (Snmd bei 2000 m.
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Das Schmelzen <ler unpelieuron Eismass»'ii im Kranz Joseph-Fjord er-

schöpft die freie Wärme der Wasserma>>sen bis über Uüü m Tiefe. Die Tem-
peratur und der Salzgehalt der darunter befindlichen Schichten wächst langsam
bis zum Boden. Es ist der Überrest « ines Zufluss. s von warmem Wasser
übor die Kttstonsclnvelle. Da zur Zeit der Exjiedition die Wasserniassc des

Fjordeti mit dem offenen Meer nicht in Komnmnikatiun war, entsteht die

FVage nach der Herkunft dieses zeitweisen Zuflusses von warmem Wasser
in die Tiefe des Franz Joseph - Fjordes. Er muß nach dem weiter oben
trosairten von dorn Zweiju'e 2 des atlantischen Unterstronies stammen, der

nördlich von Jan Mayen in westlicher Richtung zur grönländischen Kxxäie

fließt. l>afi diese Annahme richtig ist, zeigt eine Messung östergrens vom
26. Juli um unter 72 10' N-Br. und 10 57'W-Lg. (Tabelle IV). Von 200 bis

500 m Tief(» finden wir den atlantischen Strom.

Für das Gebiet der Bnrentssee liegen russisclje Veröffentlichungen vor.

Knipowitsch und später Breitfuß ^) in Alexandrowsk haben die Verhältnisse in

diesem Heere aufgeklärt. Der Zweig 4 der atlantischen Strömung dringt
Übel' die uiif ci-sefisclio T'iiiik zwischen Xor\ve<.r('n und Spitzher<:oii in nord-

östlicher Richtung, den tiefen Kinnen folgend, in die Harentsset\ KnijM »witsch

unterscheidet fünf verschiedene Arme, die fächerförmig auseinandergehend
als ünterströme erkennbar sind. Es wurden von Breitfnß Temperaturen bis
3.6'' C. gefunden, während die arktische Bodenschicht die außerordentlich

niodri<,'e Temperatur von I.IJ bis 1.7 C bei Mä.Ol bis :{r).U7 „'^ Salzgehalt

zeigte. Nansen erklärte zuerst, daß der Ursprung dieser kalten Wasserniassen
in dem Karischen Heer, von dem es durch die Karische StraBe kommt, so
suchen set Nun hat aber Knipowitsch in diesen eiskalten Schichten die f3r

das arktische Wasser charakt< i i>tische Fauna, zur Hauptsache ans Yoldia

ai'ctica bestehend, gefunden, und so den Beweis geliefert, daß das Bodenwasser
aus dem Nordpolarbecken stammt. Ebenso sind die Teile der Barentssee, in

denen sich atlantisches und arktisches Wasser mischt, durch eine boreale Fauna
gekennzei<'}Hiet. Das Polarwasser verläßt die Barentssce als südwesf wärts (be-

richteter Oberflächenstrom nördlich und südlich von der Bäreninsel. Dagegen
steht es noch nicht fest, wo der doch sieher vorhandene Ausfluß von arktischem
Wasser am Meeresboden erfol^'t. Hjort meint, daß ein kalter Bodenstrom nach
Siuh'n an der nf)rwej,Mschen Küste entlnn^r setzt, doch läßt PetterSSOn diese

besonders für die Biologie wichti^^e Fraj^M' unentschieden.

Vielbestritten ist die Erklärung der hydrographischen Vorgänge im
Nordpolari)eekeii. Pettersson befindet sich hier vielfach in Widerspruch mit
Nansens Erklärungen, Die Schwierigkeit lie^^t in der Deutung der Entstehung
des Bodenwassers der Arktis, das einen Saiz^^ehalt von über 35 V)ei 0.71 C.

hat, im Gegensatz zum Bodenwasser vmi unter iiü bei 1.5C, das man
in dem norwegischen Heere antrifft. Zunächst ist nach Pettersson der sichere
Bew(Ms erbi'aclit, daß ein warmer Unterstroni aus dem Nordmeere das Nord-
polai-heckt'ii durch die östliche Seite des Kanals zwischen Spitzbergen und
(irönland erreicht. Arrhenius fand diesen atlantischen Strom lb96 in 79 N-Br.

und 4^ 45' 0-Lg. in 400 m Tiefe mit einer Temperatur von -|- 2.46*^ C. und dem
Salzgehalt von 35.29 Kbenso ergibt eine Lotung Nansens in 85^ 28' N-Br.
und 58 44' W-Lg. eine Oberflächentemperatur von l.H ('., ein Temperatur-
maximum von 4- 0.69 bei 450 m Tiefe und eine Bodentemperatur von 0.71 C.

IMese im Vergleich mit der Bodentemperatur der norwegischen See relativ

warme Bodenschi« ht des Nordpolarbeckens erklärt Nansen durch den »Fjwd«-
charakter des I'olarmeeres, das er durch eine seichte Schwelle von dem
europäischen Nordmeer getrennt sein läßt. Kä ist an anderen unbekannten
Stellen des Polarbeckens abgdcühltes Wasser, das zu Boden gesunken und xur
europäisch-asiatischen Seite geflossen ist. Pettersson dagegen bezweifelt über-
haupt <lii' Ricliliirkeit der gemessenen Tiefseetemperaturen, da die benutzten

Thermometer sehr große und sehr verschiedene Korrektionen hatten. Nach ihm
sind diese kalten Schichten durch die Eisschmelze abgekühltes atlantisches

1) L. BratfoO. Oxesnogr. SUtdien Ober d«A Barcntsmeer. Pet MiU. 1901, 8. aüff.
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Wasser, (lostützt auf L(»tun<^'en Rydt-i's, < )st('i'<,M'( ns und Mohns nimmt pr ancli

an, dali das kalte Bodenwasi^er vereini^'t mit dem kalten Oberflächenwabser
an der westlichen Seite des Kanals zwischen Spitzbergen und Grönland ent-

weicht und auf den Boden des norwegischen Meeres» ähnlich dem durch die

Eisschmelze zwischen Island und Jan Mayen entstandenen arktischen Tiefen-

wasser, sinkt.

An dieser Stelle wird auch die Frage der Einwirkung des sibii'ischen

Fliifiwassers behandelt. Nansen verwirft die Ansicht Ncnrden^ölds, daß dieses

Wasser einen Oststrom an <ler sibirischen Küste bildet. Die oberen Was.ser-

schif'liten des Xordpolarbeckens, <his wahre Pohirwasser , soll aus einem
Gemisch von Seewasser und dem lyrischwasser der sibirischen Ströme bestehen,

das nordwärts fliefit Nun zeigt aber ein Versuch Petterssons, da£ sich Wasser
von sehr verschiedenem Salzgehalt nur dann leicht mischt, wenn schmelzendes
Eis durch die zustande kommenden K(mvektionsströmun|Lren eine Vermittler-

rolle spielen kaim. Zwei Zylinder wurden mit Seewasser von 34.77 ^'^^ gefüllt.

In den einen werden 2 kg Eis getaucht, während in den anderen 2 kg eis-

kaltes Friscinvasser vorsichtig, so daß es die Oberschicht bildet, eing^ührt
werden. Nach 24 Stunden enthielt der erste Zylinder an der Oberfläche einen

Salzgehalt von lü.58 0%, am Boden von 34.70 Das andere Gefäß dagegen
hatte den ursprünglichen Salzgehalt von 84.77 in den mittleren und unteren
Schichten bewahrt, an der Oberfläche aber erst 0.20-^^ an/.,'enommen. Pettersson

jjlaubt (leshall), dal? das Wasser der sibirisclien Flüsse «^ffriert. Die Eismassen,
zu Packeis, das bedeutendere Tiefen als einzelne Scholien erreicht, zusammen-
getürmt, treiben nordwärts und werden dann von dem warmen atlantischen

Unterstrom angegriffen. So wirkt auch hier die Eisschmelxe bei der Ent-
stehung des Polarwassers.

Die vor allem durch deutsche Mitarbeit erkannten Verhältnisse der

Kerd- und OHtsee seien nur kurz erwähnt.^) Die Nordsee erhält atlantisches

Wuser durch die Region zwischen Orkney- und Shetlandinseln, sowie durch
den Kanal, während arktisches Wasser durch die norwegische Rinne eindringt.

Durch Ska^'er Rak und Kattegat tritt dieses Wasser hauptsächlich im Winter
und Frühling als Unterstrom in die Ostsee, hn Sommer besteht die Strömung
ans Wasser der nördlichen und mittleren Nordsee. Der Unteratrom läßt sich

bis zum Gotland-Tief nachweisen. Das leichtere Ostseewasser fließt dagegen
als Oberflächenstrom ab.

V. N4*hlnßb4'iuorlEiiB|(eii.

Da aus den Ausführungen folgt, daß die Eisschmelze wesentlich von der
Zufuhr von warmem Wasser durch Unterströmung abhängig ist, ergibt sich

die Wichtigkeit der OroHe des Zuflusses, '"'/j, des zugeführten Wassers sinken
nach Pettersson durch den Kontakt mit dem Eise auf 1 bis 1.4 C. ab-

gekühlt zu Boden. Wenn durch Lotungen eine noch tiefere Temperatur bis

— 1.9^ C, dem Gleichgewichtspunkt zwischen Eis und Seewasser von 35
gründen wird, so zeigt dies, daß entweder das Gleichgewicht vorhanden, oder
aher das Eis überwiegt. Ist da<^egen die Warmwasserzufuhr im Überschuß,
so wird die Bodentemperatur erhöht. Auch die Stärke der Foiarströmung
wird natürlich beeinflußt, und die Gesamtheit der Eraoheinungen wirkt achließlicb

nachhaltig auf die klimatischen und meteorologischen Verhältnisse benachbarte
Gebiete ein.

Bei der Annahme, daß die ozeanischen Strömungen den Wind als

Ornndursache haben, daß aber auch noch andere Ursachen mitsprechen,

muß zweifellos in den Gegenden, wo die Eisschmelze im großen und größten
Maßstäbe stattfindet, sie die Strömungen nicht unwesentlich beeinflussen. Die
zu erwartenden Veröffentlichungen der Beobachtuniren der letzten großen Ex-
peditionen werden wohl einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erklärung der
hl Betracht kommenden Ursachen ergeben. Es sei an Seser Stelle nur auf

1) Einen Überblick ipbt Krümmel in Uott G der Verüfl. d. Inst. L Meereskunde. Iterliii,

Die dentachai Meere.
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die vorläufijL^e Mitteilung v. Drygalskis') liinj^ewiesen, der seine diesbfzüorliohen

Erfahrungen in der Antarktis in folgenden Sätzen, die Petterssons Ausführungen
zu bekräftigen soheinen, gibt:

1. Der EinflnH des Eises auf die Temperatur des Meeres ist an der
Oberfläche sehnrf markiert. An der Eiskante liegen deshalb in geringen Ent-
fernungen starke Teniperaturdifferenzen.

2. Auch in der vertikalen Temperaturverteilung scheint der EinflnB des
Eises hervorzutreten. Innerhalb der Eiskante ist das Wasser oben zunSchst
kalt, um dann erst bei 200, HOO ja bisweilen 400 m Tiefe s« hnell wärmerem
Wasser bis über 4-1^ Platz zu machen. Diese höhere Temperatur hält sich

dann sehr gleiehmifiig bis Qber 1000 m, um dann langsam bis zu etwa — 0.3-

am Boden zu sinken.

'l Inwieweit die höhere Temperatur der mittleren La^'en auf Strömungen
beruht, inwieweit sie gegenüber den in den Oberflächenlagen durch Eis nur
lokal erniedrigten Temperaturen normal ist, möchte ich heute nicht entscheiden.

Bemerkenswert ist, daß die Oberflichenstrdmungen zwischen 80^ und 90'' Ost
von Greenwich im Scholleneis wesentlich nordwärts setzten, wie unsere Drift

zeigte. Dieses gibt in Verbindun«; mit der Wärme der mittleren La<;en des

Polarmeeres hinsichtlich der sonstigen Annahme einer langsam nordwärts
dringenden Wassermasse am Boden zu denken.

4. Ein wesentlicher Einfluß des Inlandeises auf den Salzgehalt hat rnsii

auch in dem diclit vor dem Rande desselben geschöpften Wasser nicht erkennen
lassen, obgleich davor noch schwere Eisbergstauungen lagen.

6. Die im Sommer auftretende Sohmelzwasserschicht ist nur ganz an
der Oberfläche im Salz<^ehalt nachweisbar und geht wenig über 1 m hinab,
l^nmittelbar an der Oberfläche ist das Wasser jedoch in S])alt«n von geringer
Breite fast ganz ohne Salz, wie sich auch an der Form seiner Eisbildungen
erkennen Iftßt

Der EinfluB der irdischen Strahlenbrechung auf die Navigierung.

Von Kapitän Mr. T. 8«hrittter, Hilfsarbeiter der Deutachen Seewarte.

Um das Wesen der irdischen Strahlenbrechung oder, wie man frfiher sagte,

der terrestrischen Refraktion verstreu zu können, muß man sich das einfache

Brechungsgesetz der Lichtstrahlen ver're^'enwärti'rt'n. Der be/.üu'li( he Lehrsatz

heilit: Wenn ein Lichtstrahl aus einem Medium in ein optisch dichtere» Medium
tritt» so wird er in der Ebene des Strahles und des im Treffpunkte auf der

Trennungsfllche der beiden Medien errichteten Lotes dem Lote zu gebrochen.
Diesem Satz entspricht der Strahlengang

^* ^' von einem Gestirn s bis zum Auge des Bcolh

2 A achters in o durch die Atmosphäre, wie er in

s der nebenstehenden Figur 1 dargestellt ist Der
Lichtstrahl tritt von dem Gestirn s kommend
bei 1 in die Atmosphäre der Erde. Hier ist

aber die Luft noch außerordentlich dünn, und
der Strahl wird deshalb wenig gebrochen. Je
weiter der Strahl aber in die Atmosphäre ein-

dringt, desto dichter wird die Luft, desto

stärker wird der Strahl dem Lote zu ge-

brochen, flo daß er von seiner geraden Rich-

tung abgelMikt das Auge des Beobachters
in o trifft. Der Beobachter wird also den Stern s in der Riehtuntr der

Tangente, welche an die von dem Lichtstrahl durchlaufene Kurve 1 o an u

•) A. a. O. 8. 74.

L.idui^cü uy Google



Schrötter, Friir. t.; .Der Einfluß der irdiMshen Stnüdenbrechnng auf die NaTigieninfr. ^59

<rple<rt ist, erblicken, und zwar um den Betrag: }' höher als der Stern in Wirk-
lichkeit steht, y in Bogenmaß ausgedrückt wird also von der über dem
Horizont gemessenen Höhe abzuziehen sein, um den tatsächlichen Stand des
Qeetirns zu erhalten.

Wenn die optische Diohte der T.uft ganz gleichmäßig und in dcinsellM'U

Malie von oben nach der Erdoberfläche zunäiime, dann würde ilie Berechnung
der Höhen sehr einfach und für die Zwecke der praktischen Navigierung aucii

recht genau sein. Das Ist aber niemals der Fall, nannMitlioh auch nicht bei

den Strahlen, die von der Kimm in den untersten Luftschichten in das Auge
des Beobachters j;elangen, denn immer läuft der Strahl durch Luftschichten,

deren optische Dichte wir nur mutniaheu, nicht genau kennen. Warme Luft

hat eine geringere optische Dichte, als kalte Luft. Bedenkt man, daß die

Oberfläche des Erdbodens und des Wassers in bezug auf Erwärnmng und
Abkühlung unter ganz anderen Bedin<^unj;en stehen, sils die Luft, so ist es

klar, daß unmittelbar an der Erdoberfläche die gröüten Temperaturunterschiede

und dadurch auch die größte Ablenkung der Liditstrahlen von ihrer ursprüng-
lichen Richtung vorkommen müssen.
In nebenstehender Fi^ur 2 ist die "*

Kurve eines Lichtstrahles von einem
Punkte der Kimm aus bis in das
Auge des Beobachters dar<^'estellt.

Angenommen, die Tangente,
vom Auge des Beobachters in t an
die Erdoberfläche gezogen, träfe

diese in k. Diesen Punkt sieht der
Beobachter nicht, sondern unter nor-

malen Brechungsverhältnissen der
Luft einen solchen der weiter wegliogt, etwa in k'. Man überlege dabei, daß
der Strahl von k' ausgehend, allmählich aus optisch dichtere in optisch
weniger dichte Luftschichten gelangt, dabei zwar auch gebrochen aber immer
weniger gebrochen wird, so daß die Kurve dicht an der Wasseroberfläche,
wo das stärkste Brechungsgefalle herrscht, am stärksten gekrünmit sein wird
and je näher dem Auge je mehr einer geraden Linie gleichen wird. Um die
Übereinstimmung mit dem eingangs wiedergegebenen Lehrsatz zu erkennen,
verfolire man den Strahl umgekehrt Yom Auge des Beobachters von t aus-
gehend nach k'.

Angenommen in Figur 3 beenden wir uns an danselboi Orte, bei der-
selben Augeshöhe und nun würde das Oberflächenwasser des Meeres etwa
durch eine kalte Strömung oder
durch Emporquellen von kaltem
Tiefenwasser um mehrere Grade
kälter und die unteren Luft-

schichten nähmen nach einitrei-

Zeit auch eine kühlere Tempe-
ratur an, dann wfirde das
Brechungsverhaltnis zwischen den
untersten und den darülxn- la^^'^ern-

den Luftschichten ein anderes und
größeres werden, der Lichtstrahl

on k' würde stärker dem Lote
zu gebrochen und gelangte deshalb
nicht bei t in das Auge des Beob-
achters, sondern fiele etwa nach u. In t würde aber der Beobachter bei derselben
Augesh5he die weiter w^gel^ene Kimm bei k" sehen. Da nun der Punkt x in der
Kurve t x k" senkrecht über der mittleren, den nautischen Tafeln entsprechenden
Kimm zu denken ist, um den kleinen Betrag y höher liegt als k', so wird man
auch die Höhe über der Kimm bei k" um den Betrag y kleiner messen, als

äbor der mittleren Kimm bei k'. Deshalb nennt man diese Erweiterung des
Horizonts auch mit Recht eine »Hebung der Kimm«.
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Fi«. 4.

In Figur 4 nehmen wir an, dail bei derselben Augeshöhe am selben

Orte eine ktdte Liiftstrdmang übor das um mehrere Grade wärmere Ober-
fllchenwasser hinzieht, so daß der Strahl von der Kimm nunmehr in eine

optisch (lichtere I.uftscliicht i:"'lnn<rt

und deshalb nach oben abgelenkt wird.

Deshalb wird der Strahl von der Kimm
bei k' nach o und erst der von der
Kimin bei k" nach t in «las Aui:c des

Beobachters gelangen. Tragen wir die

nach der mittleren Kimm gehende
Karre wie in Figur 2 in Fig:ur 4stk'
ein, so erkennt man, dan die Kimm bei

k" um den HctraLT y tiefer unter der

Ötrahlenkurve der mittleren Kinnn liegt.

Die Hdhen über dieeer Kimm bei

werden daher auch um den Betrag y
größer gemessen werden, als über der mittleren Kimm bei k'. Diese Ver-

engerung des Horizonts nennt man daher auch mit Hecht ^Senkung
der Kimm«.

Spiegelung entfernter Oegenstinde tritt ein,

schichten mit einer anderen Temperatur dicht über
Erdboden oder etwas höher lagern.

In Figur 6 werden die
Fig. 5. von dem Gegenstande a g

ausgehenden Strahlen an

der sehr dünnen warmen
Luftschieht 1 wie ron
einer Wasserfläche zurück-

geworfen und der Beobachter
erblickt a g nur bis x, so

weit die spiegelnde Schicht b
es gestattet. Man erblickt a in der Richtung a', b in der Richtung b'undx
direkt imijesjdej^^elt. Innerhalb des Winkels a' <• p spiejirelt sich von o

aus gesehen der Himmel oberhalb a wieder; erst in der Richtung o p erblickt

man das Wasser oder die scheinbare Kinmi, und a' o p ist das Spiegelbild des

Himmels, der bekannte weißliche Strich oder Streifen, der den Eindruck erzeugt,

als achwebe Spiagelbild und direkt gesehener Gegenstand in der Luft (Vgl Fig. 6

wenn selur dünne Luft-

dem Wasser oder dem

Flg. 0. Flg. 7.

Bremen fiber den Wiesen gespiegelt. Von Woltmann ron
MW .OOberts Amwlen", Bd. 3, Tafol IT, ( 'ii\hav< ii aii> 1h><i1»-

IlT' 3- arlitct» r gif-jm-^ ltiT

„Hilberts Aiinnlt-t)-'. Ud. :t,

Tiilil VI. Fi;: s.

und 7: die Spiefrelun^'^ von Tlreinen über den dnvorliegenden Wiesen
Annalen der Physik*, löüü, di-itter Uand Tafel IV und Tafel VI.

ist von Woltmann von Cuxhaven aus beobaclitet.) So erklären
>Spiegelungen nach unten«.

Hilberts

Figur 7

sich die



i^chroiter, Frhr. v.: Der t^iiiluii «1er inliiM-bieti btraJüctibrecbuiig auf die Navigicruug. 1Q|

Dip Fi^air ö, auf den Kopf gestellt, erklärt dio Spiegel un]u^ nach
oben<. Das heißt, eine Spiegelung nach oben tritt auf, wenn sich der Beob-
achter in o unter einer warmen dünnen Luftschicht befindet in der sich die

(iegenstände 8pie</<'ln, die sich auch unter dieser Schicht befinden. Die
Spie<:elunfr nach oben wird selten beobnchtet und ist schwiei'i^^ zu erkennen,
da die Gegeuätünde in ihren oberen Unu'issen niit den Spiegelbildern zusammen-
llieBen. Auf See entsteht in solchen Pillen eine doppelte Kimm.

Spie<;elnngen in der Xnhe des Horizonts sind nur mit einem guten Glas
deutlich zu beobachten und richtig zu beurteilen.

Aus dieser kurzen Betrachtung erkennt man sogleich, i^ie verwickelt der
Vorgang der Hreclnings-Krscheinungen und der Spiegelungen über oder nahe
der Kimm bei starken Temperaturunterschieden zwischen den untersten Luft-
schichten sein kann.

Die Kimm.

Man glaubte früher, bei der mittleren Kimmtiefe für die Höhen-
rerbesserungen keine KOTrektion nötig su haben« obeehon gerade diese Kimm-
tiefe zum grofk'n Teile als terrestrische 'Refriiktion von den TeniporatUl>
unterschieden der untersten Luftschichten über dem* Wassel' abhängig ist. Da
BOB die unterste Luftschicht die Temperatur des Wassers oder der Erdober-
fläche, mit denen sie in unmittelbarer Berührung steht, annimmt und ander-
seits die über ihr lagernden oder über sie hinstreichenden von weit her
^'eführten Luftschichten mitunter eine ganz andere Temperatur mitbringen,

ist Torständlich, daß gerade in diesen unteren Luftschichten, in denen der
Seemann navigieren muH, nicht immer diejenigen mittleren Tcmperatur-
unterscinede hei'rschen werden, für welche die Kimmtiefenkorrektionen der
itteren nautischen Tabellen berechnet waren. Beispielsweise beträgt die
T.-nipiTatur des Meerwasser auf den Dampfcrwf^'-en zwischen New York und
Eurupa an der Südkante der Neufundland-Bank zeitweilig -j- 15 bis -j- 20°;

in den Wintermonaten wird bei leichten nördlichen Winden die kalte Luft Ton-
1 bis -f 2^ über die warme Unterluft des Golfstromwassers hinwegstreiehwi,

so daß Temperaturunterschiede von 13 und darüber vorkommen.
An der Westküste von Afrika beträgt die Oberflaohentemperatur des

Wassers stellenweise -f- 14° und weniger, während bei ablandigen Winden die

Temperatur der aus dem Innern des Kontinents stammenden Luft - W° oft

überschreitet. Dieser 16^ oder aucli mehr betragende Temperaturunterschied
Stillt das entgegengesetzte Verhältnis desjenigen von der Neufundl:)n(l))nnk dar.

Gegenul)er diesen starken Unterschieden beträgt der bei der Berechnung
der älteren Kinuntiefentafeln angenommene Temperaturunterschied zwischen
Luft und Wasser beispielsweise tnei 6 m AugeshÖhe nur 4**. Wohl liehen die
in den neueren nautischen Tnfelsammlungen nach Kofi und Thun Hohenstein
g^ebenen Kimmtiefenverbesscrungen die Temperaturunterschiede zwischen Luft
and Wasser in Rechnung, aber diese Kimmtiefentafeln geben die Unterschiede
zwischen Luft und Wasser nur bis 6° besw. 8 ' (vgl. Ann. d. Ilydr. etc. 1001,

ö. 167), langen also für die eben angeführten Fälle bei weitem nicht aus, und
wo sie ausreichen ist das Resultat auch nicht unbedingt zuverlässig ; denn bei

Windstille und flauer Brise mufi eine andere Tafel in die mit anderen
Temperaturniessungen eingegangen wird, angewandt werden, so daH Unsicherheit
entsteht, welche Korrektion anzuwenden ist. Und ob die Voraussetzung immer
erflUlt ist, daß nämlich dasselbe Verhältnis zwischen Luft und Wasser das
man an Bord feststellt, überall bis zu der mehrere Seemeilen entferntt>n Kimm,
herrtM:ht, erscheint fraglich, denn die Temperatur des UberflSchenwassers kann
dicht beim Schiffe eine um mehrere Orade andere sein, als wenige Kilometer
oder Seemeilen davon entfernt. Wenn also auch die neuen Kinuntiefentafeln

keinen ganz einwandfreien praktischen Nutzen schaffen, so liefern regelmäßige
Mecsnngen ron Luft- und Wassertemperatur verbunden mit der Beobachtung ^ '

der Witterung doch einen Anhalt zur Beurteilung der gemessi ii.ü Höhen.
AuHergewt'ihnlif'he irdische Strahlenbrechung tritt besonders häufig bei

schönem, ruhigem und klarem Wetter auf, wenn ein Unbefangener bei

ABL d. Efir, et«, UM, Heft IV. 3 Dlgltized by Google
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»solcher scharfen Kimm« an einen bedeutend«! Fehler in der gemeasenen

Höhe gar nicht denkt.

Gewöhnlich können für die Beurteilung der gemessenen Höhen folgende

Regeln gelten:

Ist die Luft bedeutend wärmer als das Wasser, so wird man auf eine

>II< I i ng der Kimm« folglich auf eine firweiterung des Horizonts und
Verkleinerung der Oestirnshöhen sohließf-n.

.Ist die Luft bedeutend kälter als duö Wasser, so wii'd man auf eine

»Senicung der Kimm« folglich auf eine Verengerung des Hcwlsonts und

VergrdBerung der Höhen rechnen.

Daß recht auffallende Ilöhenfohler bis zu 2, H und l Höhonminuten

beim Boobachten, selbst über einei* reinen, Bcharfon Kimm, bei wolkenlosem

Hinunei, leicht bewegter See und frischem Winde, auch wenn keine starken

Temp«wturunterschiede zwischen Luft und Wasser festzustellen sind, gemacht
wi'i ilen, wird auf See nur bemerkt, sobald man neben der astronomischen

B('(»l)ac'litung auch sichere Ortsbestimmunfren nacli Landnuirken vornimmt, oder

wenn man mit mehreren Scläffen dicht zusanunenfährt und für eine gegebene

Zeit, etwa zu Mittag, die gleichzeitig ermittelten Sohiffsorte yergleicht. Attf

ähnliche Weise wurden Fehler bis zu 20 Minuten und darftber bei Ilöht n fest-

gestellt, die über einer reinen scharfen Kimm gemessen waren. (Beachte das

am Schlüsse iLre^ebene Literaturver/cichnis.)

Solche Fehler können auf offener See überall vorkommen, am häufigsten

in hohen Breiten, weniger oft in mittleren Breiten, ganz selten in den gMch-
mäßig erwärmt! II T.uftschichten der Tropen. Für gewisse KOstenpewässer gilt

diese Regel nicht. (Vgl. die am Schlüsse aufgeführten K&stengewässer in

denen auHergewölinliche Strahlenbreciiung liäufig ist.)

Eine Ortsbestinnnung, die man aus derartigen unsicher erscheinenden

Höhen berechnet hat, wird auf hoher See Iceine schlimmen Folgen nach sieh

ziehen, höclistens wird am nächsten Mittag eine unvorhergeschoni' vStrom-

versetzung festgestellt. Anders ist es in der Näho der Küsten, namentlich

bei der Ansteuerung; da sollte mau, wonn bei starken Temperaturunterschiedes

zwischen Luft und Wasser Höhen zur Ortsbestimmung yerwandt sind, trots

scharfer Kunm und Iclarem Wetter, wenn möglich, das Lot zur K<mtrolle

gebrauchen.
Beim Messen der Höhen beachte man, um Fehler über 4 Ilöheuminuten

möglichst zu vermeiden, noch Folgendes, was unmittelbar aus den eben

gegebenen allgemeinen Regeln folgt und mit den auf See gemachten Er^

fahrungen übereinstimmt.

Wie bekannt, .sind die in den frühen Morgenstunden bei schönem

ruhigem Wetter gemesseneu Höhen während des Hochsommers in hohen Breiten

äußerst unzuverlässig, deshalb sollte man zur Längenbeetimmung spätwe
Stunden wählen, in denen die während der Nacht zwischen den unteren Luft-

sdiiehten entstandenen starken Temperaturuntersehiede besser ausgeglichen

sind. Hierin liegt auch (ier (irund, weshalb im allgemeinen die Naelunittags-

höhen als zuvwlässiger gelten wie die Vormittagshöhen. Ausnahmen sind

natürlich häufig, denn eine Hagelbö, aufquellendes kaltes Tiefenwasser oder

unvorhergesehene warme Strömungen stören das sonst vorhandene Temperatur-

verbältnis zwisclien Luft und Wasser. Während frischer oder stürmischer

Winde trifft das Gesagte nicht zu, dann dürften die wie gewohnlich v«r
besserten Höhen, oder liesser nach Koß und Thun Hohenstein verbeesert, inner-

halb <\rv (Frenzen von 4 I iölienminuten als richtig gelten, selbst wenn Luft und

Was.sert('iin)eratur differieren.

Man hat in neuerer Zeit Anordnungen zum Messen der Kimmtiefe imd

zur Messung der Höhen Aber zwei verschiedene Kimmen am Sextanten an-

gebracht. Alle diese Einrichtungen bieten aber noch keine einwandfreie

Sieherheit für die Messung einer richtigen Höhe, denn man mißt eben immer

noch über der Kinun und weiß nicht, um welclien Betrag diese falsch ist.

Nur das mögliche Maß des Fehlers wird eingeschränkt.

ui.jui^cü uy Google
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Je niedriger man steht, desto naher rückt die Kimm, infolgedessen

haben die von ihr in das Auge gelangenden Strahlen einen viel kürzeren
Weg zurückzulehnen, als bei hohem Staii<l|ninkte des Beol)aehters, und deshalb

sollte man glauben, daß »io keine Ki-ünuiiuug erleiden, weil sie entweder gar
nicht oder nur auf kurze Strecken in andere Breohungsverhältnisse gelangen.
Dem ist aber nicht so, vielmehr sind die horizontalen Strahlen der Ablenkung
am meisten ausgesetzt. Man überlege, uju das verständlich zu finden, daJl

der Strahl, der senkrecht auf ein anders breohendea Medium f&llt, nicht ab-
j.'rl^'iikt wird, je mehr Neigung er zum Lot hat, desto grtWier wird die Krüiimiunuc

des titrahles, bis sie dO^ sich nähernd, den größten Wert crrt icht und
scyiefilich einen negatirMi Wert erlangt, das heißt — es tritt SpieLri lung ein.

Daß das Ge-sa^'te wirklich auf Tatsachen, nicht blol5 auf Theorie beruht, kann
man sehr auffüllig an der Küste in bekannter <JeL'*'nd heubaeiiten, heisju'els-

weise in der Nordsee an einem schönen Sonuuerniorgeii. Ein um wenige l^'ulJ

höherer Standpunkt zeigt uns die durch Spiegelung verzcrrtoi Gegenstände
in anderer odei' normaler (lestalt. Denselben Versuch kann man bei der

*Hebung der Kiumi« anstellen, wenn nämlich sonst hinter dem Horizont
Uegoidea Land Aber demselben erscheint, oder bei der »Senkung der Kimm«,
wenn sonst sichtbares Land hinter demselben verschwindet. In }>eiden Fallen

wird die Wirkung der außergewöhnlichen Strahlenbrechung eine andere sein,

wenn man seinen Beobaehtungspunkt höher oder niedriger legt. Natftrlich

gilt das niebt in allen Füllen; wo beispielsweise die erwärmten und kalten

übereinander lagernden Luftschichten eine große Tiefe haben, wird man wohl
erst im Topp ein anderes Uild als dicht an der Wasseroberfläche erblicken.

Ob man einen möglichst niedrigen oder möglichst hohen Standpunkt bei un-
gewöhnlicher Strahlenbrechung zur Höhenbestiininung zu wählen hat, läßt

sich nicht voraussagen, das muß durch Beobachtungen auf See erst näher
festgestellt werden. Yermutlich ist ein höherer Standpunkt besser als ein
niedrluerer.

Ganz anders ist die Saclilage bei dunstiger Luft, z. B. im Passatuebel,

da hat man von Deek aus noch gute Kimm, während auf der Brfieke keine
Spur von Horizont auszumachen ist.

Sternhöhen sind natürlich denselben schwer kontrollierbaren Einflüssen
ausgesetzt, wie Sonnen- und Mondhöhen am Tage; wegen der Unsicherheit der
Kimm in der Dunkelheit sind sie an sieh schon weniger suverlassig als

Tageshöhen.

In hohen Breiten sollte man Sternhöhen, bei schönem ruhigen Wetter
in der Dämmerung gemessen, nicht ohne weitwes trauen.

Abstandsschrit7,un<j;en können ebenso irreleiten wie Höhen, denn die-

selben Zustände der Atmosphäre beeinflussen Abstandsachätzungen und Höhen
in ihnlieher Weise. 6d der »Hebung ditr IQmm« erblickt man das nnter
normalen Brechungsverhältnissen hinter dem Horizont befindliche Land klar
und deutlich meistens auch noch scheinl)ar vergrößert, so daß man sich dichter

heransehiitzt, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn Land, das bei ge-

wöhnlichen Brechungsverhältnissen sichtbar bleibt, durch »Senkung der Kimm^
hinter dem Horizont zu liegen kommt, wird man seinen Abstand vom Lande
größer schätzen, als er in Wirklichkeil ist. Gerade dieser letztere Ii'rtum

kann schlimme Folgen haben, daher sollte man Temperaturmessungen von
Luft und Wasser nicht bloR für das Meteorolorrisclir Journal' auf hoher See,

sondern immer in der Nähe der Küsten und in der Küstenfahrt überhaupt vor-
ndimen, da man dann rechtzeitig vor falschen Abetandsschfttzungen gewarnt
wird. In den später gekennzeichneten Gewässern sollte man sich zu den an-

gegebenen Zeiten niemals ausschließlich auf Schätzungen der Abstände vom
Lande verlassen, sondern auch bei schönem ruhigen Wetter und sichtiger Luft, ^
namentlich in den Morgenstunden, durch Kreuzpeilungen und das Lot seinen
Standort kontrollieren.

2»
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Lnftspiegelimgeu.

Die Luftspiegelung kann die Navigierung an den Küsten mitunter
verhängnisvoll beeinflussen, da sie entfernte Landobjekte nicht immer verkehrt,

also als Spiegelung erkennbar, sondern a\ich aufrecht über der Kimm zoi^'t

und dadurch Land vermuten läßt, wo keines ist. Sie ist aber im allgemeinen

seltener, als die Hebungen und Senkungen der Kimm und obwohl in kalten

Oegenden oft beobaehtet, tritt me doch Torwiegend an Kfiaten ausgedehnter,

stark erhitzter Sandw-fisten auf. Das Ejblicken, in Wirklichkeit noch weit

hinter der Kinun lie^'t'ndcn Landes, was man ^u'wöhnlieh als Luftspiegelung'

bezeichnen hört, ist übrigens in seltenen i'älien eine Spiegelung, sondern ein-

fadk eine Hebung der Kimm. Der üntorachled xwiachen ^iden besteht darin,

daB das, was hinter dem Horizont herauskommt nicht wie auf offener See auch
eine Kimm, sondern eben Land ist.

Spiegelungen sind fast an jedem schönen ruhigen Sommermorgen zu

beobachten, beispielsweise auf der Unterelbe. Dann erscheinen die Gegöi-
stände in der Nähe des H«HriaontS Terzerrt nach unten zu verwischt, umgekehrt
fortlaufend, und unter dem meist unvollkommenen Spiegelbild beobachtet man
einen weißlichen nebelartigen Streifen. Die Küste, hohe Inseln oder Bäume
und Baumgruppen scheinen an Vorsprfingen, die man im Profil sieht, von det
Meeresoberfläche durch einen horizontalen weißlichen Einschnitt getrennt zu
sein und in der Luft zu schweben. Die freie Kiiniii erblickt man durch ein

ülas wogend, zitternd wie durch heiße flimmernde Luft hindurch, mitunter

wellig, zerhackt oder d<^pelt Alles dies sind sichere Zetehai, daß weder den
Hdben- noch Abstandsschätzungen su trauen ist

Aus der großen Masse von Berichten über außergewölinliche Brechungs-
verhältnisse, Luftspiegelungen und Täuschungen bei Abstandsschätzungen seien

einige besonders interessante und fOr die Navi^erung namentlich an doi
Küsten lehrreiche Fälle hier aufgeführt. Man wird nunmehr an der Hand
der vorstehenden gedrängten Darstellung der Erscheinungen dieselben von
Fall zu Fall sich erklären können.

Kach dem Bericht des Kapitäns Könemann, D. »Dresden«, vom
30. April 1901 vor der Chesapeake Bay sichtete er das Feuer von Kap Charles

auf HB Sin Entfernung, das nur eine Sichtweite von 22 Sm hat (vgL auch
E. Knii)ping, Ann. d. Hydr. etc.* 1901, Seite 320).

Daraus geht hervor, daß eine einfache aber sehr starke Hebung der

Kimm vorlag. Es mag noch darauf hingewiesen werden, daß die stark er«

hitzten Luftniassen über dem Lande sich in den oberen Luftschichten weit

über das Meer ausgel)reitet haben dürften, während die kühlere Seeluft nach

der Küste zuströmend, den schließlich erfolgten Ausgleich schneller herbei-

ffihrte. Die von den Leuchtfeuern ausgehenden Strahlen wwden also in

ziemlicher Höhe über (h in Meere einen großen Teil des Weges in warmer,
wenig brechender Luft zurückL'clegt haben, l)is sie weiter in See in die um

kältere Seeluft gelangten und liier nach unten zu gebrochen wurden.
Solche Fälle kann man in der N8he von jedem großen Kontinent,

namentlich in den Sommermonaten, und im Frühjahr beobachten.
S. M. S. Prinz Heinrich' im Kieler Hafen berichtet: ^Am 28. XIL 11MI3.

Während des Nachmittags bei sehr sichtiger Luft und klarem Himmel war

»Stollergrund «-Feuerschiff gans deutlich mit bloßem Auge zu erkennen. Ein

in der Nähe dci- Heultonne manöverierendes Torpedoboot war durch Luft-

spiegelung gehoben und erschien von übeniatüi-licher Größe. Auch während
der Nacht konnte man das Feuer des Feuerschiffes mit bloßem Auge erkennen.«

Der zweite Offizier, H. Jaeger, des D. »Prinz Eitel Friedrich«, Kapt
H. Hansen, berichtet vom 20. Mäiz 1904 aus Santos:

Uni 5'.' ;}()"'!" N. den 10. März verließen wir, nach Santos bestimmt, den

Hafen von Kio de Janeiio und passierten um G*.' N. Castelhanos Huk. Als

wir gut frei von Ilha Grande waren kamen bereits die Inseln Säo Sebastiäo,

Buzios und Victoria, also in einem Abstände von 85, 78 und 65 Sm, in Siebt.

Anfangs glaubte sowohl der erstr- Offi/ior Höfer wie auch ich, daß eine

Täuschung vorläge und dem Lan<le gh'icligeformte Wolken ül)er der Kimm
lagerten, jedoch blieben die uns wohlbekannten Umrisse der genannten In^)|[)Q[e
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bis zum Dunkelwerden um 45"'i" unverändert in Sicht und wurden immer
deutlicher. Es herrschte zur Zeit Windstille; Lufttemperatur war -f 24^ C,
Wassertemperatur -(- 23'^ C' Bei diesem Beispiel der Hebung der Kimm muß
man sich klarmachen, daß der durch den östlichen Passat erzeugte westliche

Strom vom Lande abgelenkt in südwestlicher Richtung an Kap Frio vorbei
setzt, wodurch die Wassermassen in der großen Bucht südlich von Kap Frio
angesaugt und mitgerissen werden. Da das Wasser an der Oberfläche nicht

wieder ersetzt werden kann, so quillt als Ersatz das kühlere Wasser der Tiefsec

herauf. Damit ist die Erklärung der ungewöhnlich starken »Hebung der
Kimni' gegeben. Es mag übrigens noch daran erinnert werden, daß einmalige
Messungen der Temperaturen von Luft und Wasser an Bord nicht ohne
weiteres Aufschluß über die mehrere Seemeilen weiter ab herrschenden
Temperaturunterschiede zwischen den untersten Luftschichten geben können.
Man müßte wenigstens während einer Stunde fortgesetzt diese Messungen vor-

nehmen, bis man etwa an den Ort der gewöhnlichen Kimm des ersten Beob-
achtungsortes gelangt wäre.

S. M. Krzr. ^Falke-, Kommandant K-Kapt. Becker, berichtet: An der
ganzen Küste von Loanda bis Kapstadt wurde starke Luftspiegelung beob-
achtet, wodurch besonders beim Ansteuern der Tafel-Bai ein Schätzen von
Entfernungen unmöglich war.« ('Ann. d. Hydr. etc.<^ 1893, S. 192.)

Im ^Africa Pilot^ 1899, Seite 117, heißt es: (Lieutenant Arlett R. N.)

^Bei der Ansteuerung von Azimur (Marokko) gegen Abend, bot die Stadt durch
den Dunst hindurch gespiegelt einen wunderbar großartigen Anblick, und ein

Grabdenkmal in der Mitte der Stadt erschien wie eine stattliche Kathedrale;
aber das Morgenlicht zeigte uns einen Ruinenhaufon.'

»Africa Pilot' 1899, Seite 3G7, schreibt: >Kap Palmas sollte man mit
Vorsicht ansteuern, da meistenteils Luftspiegelungen über dem Lande und in

dessen Nachbarschaft Peilungen von Landmarken unzuverlässig machen.«
Von der Reise des D. »Breslau von Bremen nach Baltimore wird vom

26. Mai 1904 berichtet:

»Zwischen 12*? und 4^» morgens beobachteten wir in derNordsee merkwürdige
Luftspiegelungen. Die Insel Norderney erschien uns als hohe Küste, der darauf
stehende hohe, schlanke Leuchtturm dagegen wie ein kurzer dicker Stumpf.
Beim Passieren des mit vier Schornsteinen gebauten Hamburger Schnelldampfers
^Deutschland< erblickten wir dessen weißgemalte Kommandobrücke und das
Bootsdeck deutlich zum zweiten Male über den Schornsteinen. Die eigentlichen

Schornsteine waren zusammengeschrumpft in zwei enorm lange, die sich erst

beim Näherkommen in die eigentlichen vier auflösten.

Aus dem meteorologischen Journal der Viermastbark Lisboth« von
Hamburg, den 2:). Juli 1903.
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tlen Riggcn knisterte und knorktc. war hii iXvk kuiuu luerklii-her Zuk aus denelbcn Bidiliiqg fOUbii',

über dem ^lattcü Wif^wr konnte jedm-h keine Kräuwlung beoWhtet wi-nlon.

rnscri' bticicii Mitmyler crw^hifnen im« zritwcilig wie koioMale Körper und muu vcnerrt,

)):U*I wieiler unnuliiilich vt-rkK-iiK'n. Die nvht vur uns Mgdllde grSfite vittlMStige Bttk »linla*

kam uns wie ein kleines uns<'lioiiil)aix'« Kiüirzeu^ vur.

D«'i- vorstclx'iidc Berieht ist sehr lehrreich. Er zei«rf uns, <lali die

Temperaturuuterbchiede zwischen Luft und Wasser zur Beurteilung der

RefraktionsverhfiUnisse allein nicht immer maßgebend sind, daß Tielmehr

Windstille über dem Wasser herrschen kann, die über demselben lajrernden

Luftscliiehten unter sicli auch schon stark diffci-ieren niö«^en, daß aber über

diesen ruhenden Luftschichten ganz andere von weit hergeführte hinstreichen,

deren Temperaturen nicht bekannt sind und demnach den grüUten Temperatiir-

untersclued mit den untersten Luftschichten bilden könnm, wodurch die gans

eigenartigen verworrenen Erscheinungen hervorgerufen sein dürften.

Nacli Fcrtigstelhing <ler vorliegenden Arbeit machte mich Herr Professor

Dr. Koppen auf seinen Artikel über denselben Gegenstand in der »Natur-

wissenschaftlichen Wochenschrift« 1896, Nr. 88, fibo^hrieben »Einige Be-

merkungen über Luftspiegelungen , aufmerksam. In diesem Aufsatz wird

darauf hingewiesen, dali die sogenannte Spiegelung der ( legenstände -• dicht

am Horizont nicht eigentlich eine Spiegelung ist, obwoiil als solche gut

erklärlich, sondern vielmehr, wie bereits 1794 von Baudirektor Woltmann
erkannt, lediglich ( ine Brechungserscheinung in verschieden erwärmten Luft-

schichten dicht über dem Erdboden oder über dem Wasser sei. Trotzdem

wurde der Aufsatz in der vorliegenden Form belassen, weil die Erklärung mit

Zuhilfenahme der Spiegelung sich sehr viel einfacher geben läßt, keine nennois-

werten Fehler erzeugt und, um zu zeigen, daß die T<Hn Schreiber und anderen
gemachten Beobaolitungen nn't denen in Cuxliaven vor 109 Jahren von dem
Baudirektor Woltmann ausgeführten übereinstimmen. Da eine so zusanuiien-

hängende Beoba<ditungsreihe von Spiegelungen in der Elbemündung fOr den

Seemann ungemein wichtig, später nicht wiederholt und nun fast unbekannt
oder vergessen ist, so sind deren Resultate liier folgend dem dritten Bande
von »Gilberts Annalen ' 1800, teilw^eise wortgetreu, entnommen.

„Beobaohtangen über die Liobtstrahlen, die nahe ttber der Erd-

oberflftoiie lüDlUiren.
Von Reinhard Woltmann, Baudirdktor im liambuigisdien Amt BhidmtteL'*

Gi 1 her t selbst sagt alsEinfuhrung: Die Beobachtungen, die er (Woltmann)
anstellte, sind die zusamm(>Tiliängendsten und schärfsten, die wir bis Jetzt über

die irdische Strahlenbrechung besitzen, und ganz dazu geeignet, uns über diese

schwierige Materie ins Klare zu bringen, wenn sie mit Abänderungen und 6r>

Weiterungen an dazu schickliche Orten wiederholt würden.
Herr Woltmann wohnt zu Cuxhaven im hamburgisclu n .\nit Ritzelmttcl.

wo die Kimmung, oder wie Woltmann sie nennt, die Spiegelung, ein sehr

gewöhnliches Phänomen ist. Er gibt von ihr folgende Beschreibungen nnd

Merkmale, die wir nicht übergehen dQrfen.

Beschreibung des Phänomens.

1. Entlegene Oegenstän<le, Häuser, liäunie usw. nahe am Horizonte,

scheinen bey diesem Phänomene durch einen hellen Luftstreif oder einen

glänzenden leeren Raum von der Erdfläche getrennt zu seyn; man glaubt sie

in der Luft schwebcoid zu sehen oder, wenn das Auge erhaben ist, ein stilles

glänzendes Meer, über der ganzen T^nmlschaft, worin die Gegenstande stehen

und sich spiegeln, wahrzunehmen. Durch ein Ferm'olu' sieht man denn die

entfernten Gegenstände sehr deutlicli, gerade so mit einem umgekehrten Bilde

darunter, wie sie sich in der Nähe darstellen, wenn zwis( hen ihnen und dem
Auge ein ebener Wasserspiegel ist. Das verkehrte Bild uml d:is (Uijekt sind

an F'arbe und Helligkeit gleich und hängen unmittelbar zusammen, so daJ{

man sie mit bloßem Auge für einen Gegenstand zu halten geneigt ist. Diese
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Erschoiimnf; zoijLrt sioh aiicli an Schiffen, auf /icinlirh nnruliiYMMii Wassor,
welches deuii blau und dunkel erscheint und sich sehr auffallend vun dem
hellen Streifen nnterseheidet, in welchem sich des Schiff spiegelt. Man sieht

sie ebenso gut nach einem Regen als j^leich vor d(Mnsoll)t'n, und selbst im
Regen versehwinden sie nicht eher, als his die Undurejisiehti<:k»'it der Luft die

Aussicht in die Ferne verhindert. Überhaupt ist die Erscheinung (wenigstens

um Cuxhaven) weit häufiger, als man ^e mit bloBen Augen gewahr wird,

indem an dunkeln Tagen der Luftstreifen, welcher die Gegenstände von der
Erde xn trennen scheint, nicht so als an hellen Tagen ins Auge fällt.

2. Der helle Luftstreifen ist vor Gegenständen desto breiter» je ent-

legener sie sind, je weniger sie mithin über dem Horizont hervorragen, da-

gegen desto schmäler, je näher der Gegenstand kömmt oder je höher sich das
Auge erhebt. Gerade so sieht man, je nachdem der Gegenstand - näher liegt

oder weiter entfernt ist, nur den unteren oder auch den mittleren Theil des-

selben sich abspiegeln. Thürme und Mühlen müssen mehrere Meilen weit ent-

fernt, oder das Auge sehi- niedrig seyn, wenn sie sieh ganz abspiegeln sollen.

Dai'uus folgt, daß nur die Strahlen, welche unter sehr kleinen Winkeln auf

die spiegelnde Fläche fallen, durch die scheinbare Refiraktion vom Objekt in

das Auge kommen.«

Die Figur 8, Tafel VI, hat Woltmann in Cuxhaven öfter beobachtet. In
solchen Fällen erschien das sogenannte Spiegelbild nach unten immer verkürzt,

meistens halb so hoch wie das Objekt. Hieraus schließt Woltmann mit Recht,

daB die Erscheinung durch Brechung der vom Objekt ausgehenden, in ungleich

erwärmten Luftmassen verlaufenden Strahlen und nicht durch Spiegelung zu-
stande käme; durcli Si)i( gelung, d. h. durch Zurückwerfen der Strahlen von
einer Fläelie, entstinuh; immer ein gleich großes Bild.

8. > Mehrentheils gesellt sich zu unserm Phänomene noch die besondere
Erscheinung, daß alle f)}>jekte eine zitternde Bewegung annehmen.«

Dieses Zittern führt Woltmann auf Dünste zurück.

»Eben diese Dünste in aufgelöstem, durchsichtigen» Zustande vergrößern
zuweilen die horizontale Refraktion so, daß die Meeresfläche, die entl^enen
Ufer, Küsten und Sandbänke eine ganz außergewöhnliche Gestalt annehmen.
Die M«M'r('sfhu'li<* wird konkav ucki-üninit, die näheren Sehiffe erniedrigen

sich,^) oder vielmehr der entlegene Horizont scheint über ihnen fast hervor,

entfernte niedrige XJtw erscheinen wie hohe Küsten, und hohe 7 bis 8 Meilen
entl^ene Küsten, die weit unterm Horizont sind, treten wie Gewölk über dem-
sf'lben hervor, sowie ganze Landsehaften, die man sonst wegen der vorliegen-

den Sandhügel nicht sehen kann, über dieselben hervorscheinen. Die Fälle

einer so starken Refraktion, auf welche nicht selten ein Gewitter oder statt

dessen viel Regen oder stürmische Witterung erfolgt (worin bey uns die

(lewitter sich auflösen), sind jedoch nicht so häufig als das Phänomen der
Spiegelung.

-

Die von Woltmann beobachteten S])iegelungen eiius Hauses auf Iloeh-

sand, das 63 316 hambui'ger Fuß 18 144.5 m vom Beobachter entfernt lag

und 61 hamburger Fuß ~ 17.5 m über der Elbe stand, sind hier aufgeführt.

M I )« r Si hii üht iMtihaditi'te nls /v\ cilcr < )t'|i/ii i anl ilciii S<'hiiiH<|;iin|ifi r ( 'oliiml)!;» etwa
Ulli l'.' 4.">M|n inurgi'iis im Juli Is'.'l »-irit' soldir Siiit^^rhiii}: , ili»- wir jt;Ut ii« litii.'( r Urhuiig (Ut

Kiiiiiu nennen. Der «IriUf (Mtizii r iiR-ldt'lr ciiH-ii iniljiolit'iiilfii Danipfor recht vnraiis. Mit «K-iii

(tla>i konnte maJi deutlich (lcMM.'n Taikdji{fi.!, lioN-hciid aus /.wv\ llahnuiMt4!n, . und seine /.woi S-honi-
fUini« erkennen. -Pen haben wir hente mittafi . bemerkte ieh. Der Dampfer schien eip'ntunilichor-

wds<' iKxh iiiiKThall» der Kimm zu <« iii, <l. h., 'lie Kimm war hinter ihm uoch zw sehen. Naeh
etwa einer Stuntle versehwajid der niitgeheiule K<>II«>rc, und Kapt. Vogclgesan); war über die

Meldnnp des pesiehleten und unaichtbami Milse^l< i- uti^dmltcn. Aböids erreichten wir Handy
H'Ntk - FiMieTNchift ; ih v Dampfer war l»<Ti ils jrleirh iiachmitfap* nnp laiifrt um! Imlt«' die (Quarantäne

|«usfiert. \U wir ihn auf tler MorgenwaeUe beim schönsten ruhigen Wetter sichteten, niuU er nwh
reichlich 120 Sm entfernt gemtaen sein, MHUt bitten wir den 15 MeÜeD-lHunpfer mittags filier^

hofen müwen.
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M (> II u t

.Vnzahl der bcolwc-hteti^ii

•ituir

morgetu MMOds
I

Jmiuw . . , . . 12
1

1795

Febniar .... 5 6 1 1795

März 6 6 4 1795

8 3 1 1795
Bfai 19 18 18 1795
Jtml 20 I 12 1795
Juli 25 1

II' 17^
Au^UHt 2> 11 i;! 1795
Sciftriilljer ... 2K 17 14 179.'*

Oktober .... 13 8 8 1795

( hu Mittel
1 _Novsmbsr . . . { aoSTage» 1795

1 beobachtet 1

Pcnwiiwbcf ... 8 1794

AiiBer diesen Spiegelungen beobachtete Woltniann auch häufige Hebungen
und Senkungen dos Tlausps. Die prmitfcltcn Hosultato sind folj;t>nd(*:

»Nack den Beubachtuugen, die vun Anfang Februar bis Ende Oktober

angeetellt wurden, betrug die

moif^H outtagH abmib
mittlere Befraktion 11.9" 67.8"

klfliiwte ^ —f&Sf — WSV' - 32.4"

jmiHt«' . 99.1" :t2s.<y' ;i;5i.i.2"

Im Dufcliscimitt genommen, hctra^'pn folglich die Senkungen oder

Depressionen des Morgens am meisten, des Abends am wenigsten, dagegen

umgekehrt die Erhebungen des Morgens geringer, des Abends stärker sind. Die

gröißto Erhebung und Erniedrigung sind zusammen 528"
-f^-

'28" 10' IR"; iim

so viel scheint man folglich bey geometrisctien Hölienmessungen fehlen zu

können, wenn man sie auf geraUiewohl unternimmt und keine Merlanale cur

Verbesserung wegen der jedesmaligen Beseliaffenlieit der Stralilenbreehung hat.

Dies heißt für den Seemann, der es praktiscli bei der HöhenVerbesserung
berüoksiehtigen will : In der Elbemfindung und in der Deutschen Bucht kann

man auf einen Fehler in der Kimmtiefe von etwa 10 Höhonminuton rechnen;

morgens ist die verbe.s8erte Höhe meistens zu groli, abends zu klein. Der Fehler

gegen Abend ist gering und nicht sehr häufig, er beträgt etwa 1 Höhenminute;
der Fehler morgens ist httuftg, gröBer und erreicht mitunter den Betrag von

9 Höhenininuten.

Bei den häufigen Spiegelungen nach unten war auch gewöhnlich eiiiv

geringe Senkung, mitunter aber auch Hebung des Hauses verbundMi. Die

Spiegelungen naeli oben wurden nur dreimal in acht Monaten gut und klar

beobachtet, dami fand auch itimier starke Erhebung statt.

Es geht also hieraus nicht deutlich hervor, ob eine Spiegelung, sei sie

naeh unten oder narh oben, eine Hebung »»der Renkung der Kimm anzei^^t;

auch das, was später über die Sonne beim Auf- und Untergang gesagt «rird,

stimmt wenigstens auf See im allgemeinen mit den Beobachtungen des Schreibers

nicht über^. Jedoch, abgesehen von den Höhenmessungen, ist bei Abstands-

bestininnin^'cii durch Sehätzungen in der Kfistenfahrt die folgende Ermittelung

von Woitmann beachtenswert:

Bei der Spiegelung nach unten scheinen die Gegen.stände selbst (mit

ihrem Sjjici^i lluld verbunden und durch den typischen hellen Streifen vom

Waaser getrennt) sehr hoch und in der Luft zu schweben, sind aber in Wirk-

lichkeit niedriger als unter normalen Breohnngsverhflitnissen.

T?ei der Spie^'clnnLr nach oben machen di(^ nur wcnif,' ühci- dt n sclicin-

baren Horizont hervorragenden Gegenstände den Eindruck ' der Erniedrigung.

Woitmann hat auch schon die Wassertemperator der Elbe und die Luft-

temperatur gemessen, verglichen und gefunden, »dafi allemal, wenn d»:^

Wasser um 2 ' F. oder mehr warmer als die Luft war, eine Erniedrigung der
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Strahlen, die sich über die Wasserfläclie erstreckten, und eine Spicirehing

herabwärts stattfand. War das Wasser dn<:etren \ini 2 F. kältrr als die Luft,

so fand Hebung der Strahlen und nie eine Spiegelung herabwärts statt. Diese

Regel erlitt während sweymonatU^er Beobachtung, und bey mehr als 150 Beob-
ichtungen, keine einzige Ausnahme«, Yei^leiche <hiniit die eingangs auf 8. 159
und 160 auffzestellten Re<^(dn.

Man sieht, wie riclitig Woltmann beobachtet hat und welches vsertvoUe

Beobachtungsmaterial fast vergessen ist, wieviel versäumt wurde und was
nachgeholt werden muß.

Die in neuerer Zeit von Koß ermittelten Fehler über der Kimm ge-

messener Höhen betruijren im Roten Meere im llö<'listbetrai,'e 9 Ilöhenniinuten.

Koß bemerkt aber ausdrücklicli, daß mau während der verhüUuiämäßig kurzen
Zeit im Oktober und Novonber 1898 nur 48 solcher Beobachtungen machen
konnte und immer Wind, niemals Windstille dabei antraf; also diejenigen
Verhältnisse, unter denen eine abnorme Refraktion aufzutreten pflegt und
wofür das Kote Meer bekannt ist, nicht eintreten konnten. Dagegen beob-
achtete man auf dieser »Pola«-Expedition mehrfach im Fernrohr des Theodoliten
doppelte Kimmlinien, die 2 Minuten anseinanderlagen, aber nicht übereinander,
sondern nebeneinander. Damit ist nn sirh s(>h(iii «lic Hinfälligkeit der allzu

großen Genauigkeit von Rechnungen und Beubachtungärebultaten an Bord er-

wiesen. Ich erinnwe nur an die Breiten^ und Lingenbestimmungen und die

Stromversetzungen, die man mitunter noch auf Zehntelminuten genau an-

gegeben findet.

Man kann starke und ungewöhnliche Strahlenbrechung be-
sonders häufig in folgenden Meeresteilen antreffen:

I. Bey^tündii; während des ^anxen .lulire«:

a) In der Unii;ebun^ der Neufundlandbank, wo die kalte polare Strömung
mit den warmen Wassermassen des GolfStromes in Berührung tritt.

b) An der Westküste Afrikas von Kap Blanko bis nach Mogador.
(Aufquellen kalten Tiefseewassers.)

c) An der Westküste Afi-ikas von dem Kap der guten Hoffnung bis

zum Kongo. (Aufquellen kalten Tiefseewassers.)

n. Vorfibeiigehend, aber besonders häufig oder sn bestiainiten Jahresieiten:

a) In den Meeresteilen der gemäßigten Zone im Frflhling und Sommer.
b) In der kalten Zone über eisfreiom, von Eis nmt,'ebGnem Wasser.
c) An einzelnen Küsten, wo hoiie schneebedeckte Ciebirge bis dicht an

tropische Meere treten, bei ablandigen lokalen Winden, z. B. in der Nähe der
Sierra Nevada de Santa Marta, Columbien; an der Westküste von Nord- und
Südamerika, wo die Anden dicht an das Meer hei-antreten.

d) An Küsten warmer tropischer Meere, in die große Flüsse im Frühling
das von den Gebirgen kommende kalte Schnee- und Oletseherwasser ergießen,

beispielsweise im Golf von Mexiko vor der Mississippimündung.
e) An Küsten und Buchten, an denen zeitweilig besonders starke

Strömungen vorbeifließen und dadurch kaltes Tiefseewasser heraufgesaugt
wird, z. B. in der Bucht von Rio de Janeiro und Santos westlich vom Kap
Frio durch die nach Südwesten abgelenkte Passatströmung. An der afrika-

nischen Küste zwischen Kap Palmas und Kap Three Points in der Zeit des

stärksten Südwestmonsuns, wenn der stärkste Guineastrom zu erwarten ist, im
Juni bis September.

f) An der Ostküste Afrikas nördlich, östlich und südlich von Kap
Quardafui bis Ras-Hafoun von Mai bis Oktobei-.

Nach sonstigen noeli vni-liegenden Meldungen kann man Spicfieluni^-^^'n

und starke Refraktionserschemungen beobachten: An der Südküste Australiens,

in den Binnenmeeren an der OstkQste Asiens, dem Ochotskischen, Japanischen«

>) Ee steht nicht fest, ob diese auffälligen iStrahlcnbrechungen von aiifqucUendeiu kullvn

TkfaiwiMer oder Miderai Unachea herrOfarai.
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Gelben Meere und in der CbiBesisohen See; im MitteUanducben, im Schwsnea
und im Roten Meere.

Nachstehend sind schließlich Anweisungen gegeben, wie Beob-
achtungen von Spiegelungen und Refraktionseraeheinungen auf Se«
und an Küst(?n angestellt und aufgezeichnet worden müssen, wenn
sie als (ilrundlagen für eine systematische Erforschung dieser
Phänomene dienen sollen.

In das meteorologiedie Journal oder auf einec Beilage sind einzutragen:

, Datum, Uhrzeit und Dauer der Erscheinun^'en.

Breite, Länge oder IN'ilung und Abstand von Landmarken zur Orts-

bestimmung; rw. Kurs und Fahrt des Schiffes.

Allgemeine Wetterlage, Bewölkung vor, während und nach der Er-

scheinung, wenn das nicht unmittelbar aus dem meteorologischen Journal
hervorgeht.

Angabe, ob eine Spiegelung nach oben oder nach unten, und ob eine

Hebung oder eine Senkung der Kimm vorzuliegen schien.

Messung der Temperatur:
1. des Oberflächenwassers,

2. der Luft auf Deek, 1

3. der Luft dicht über dem Wasser, ohne
|
im Schatten,

daß das Th(n>mometer naB wird,
|

Diese Temperatuniiessungen sollten während der Dauer der Erscheinung,
und wenn das Sclüff in F'ahrt ist, woinr)glich nachher noch eine Stunde lang,

etwa alle 10 Minuten, fortgesetzt werden.
Angaben von gemessenen Hohen Ober einer zweifelhaften Kimm zum

'Vergleich mit der rieiitigen Ortsbestinmiung sind erwünscht.
'i(>rade die einfachen Hebungen und Senkungen der Kimm und die

geringen Spiegelungen, die man fast an jedem ruhigen klaren Sommermorgen
beobaciiteu kann, sollten häufiger beobachtet, beschrieben und photographiert

werden.
Pliotogi-aphien wären das wertvollste eingesandte Material.

Die Eintragungen im meteorologischen .lournal geniigen nicht inuner,

olt Stimmen nicht einmal die Daten des Scliiffsjournals mit den Ik'ilagen und

Zeichnungen überein.

Uteratur.
lAiin. d. Hvdr. ctr.»:

Jahr. 8eite.

lüijü 2(}3. Uebuiig der Kimm uud doppelte Spicseluiu; doi Keaera von der itobbcu-liweL
1889 2^. Überarhitxen dt» Abstünfl«! mm Lande bei minittiger Ltift und starker BtraUcnbrechiing.

ISlK) ino. Slarkf H<'l>iinir <ltr Kiimu im Spencer (»elf; Kapt. (J. Heiiiieke.

117. Falsches Sebützeii des .Vhslaiideti un der afrikatiiiM-ben \Ve8lkü«te.

1896 43.5. FaltK he Hcliätniog des Abstaades vom Luide; ffm gesehltet, 20 8m in Wi^Udünt
entfernt.

1H97 170. Sichtig Luft und Luftspietreltmfr (Hebung der Kimm).
I'.iiH» (,i,,\u- si< htv\i ite LitHles infdiue voo lStnüilenbrerliiiii|c.

l'.mi :!2u. .Vul5er;rewühalifhe Strjihlenbrtvhuii<:.

Il)> *l ]:!7. Luft.<|)iegeltiiig bei Kap Horn.
liXll l*Si. llesiiltate neuer Kinimtiefeiibeobncbtungen und ihre Verwertung in der

Xavipation. Verpiciohe aueh die in diosor Arbeit aufführten Schriften über dif

Kiiiiiiii ii fe und die Slrahli iilun lnuiü in ili i Atnu isjihüre. l^r. .T. II. Messer-chini«lt-

I!Mß .'»Ol. Kiuiutliufeuboobaebtunpen niii S<^- zuni \'erjrU'ieb mit den Worten aus den lalKHiHi

von Kofi Ä Thun llobenstein. Dr. .1. Ii. Mes.Hcrschmidt.
liM>3 .'>:t3. FolKcniti<ren aus den Koftvcben Kimmdefenbeohaehtungen «i VirodeUa. Dr. £. Kohl-

seb üt I er.

lOoH hnn h Lnft-^piep liui;: venimierte K'ininiii<'fe. Kapt. < J. Heinieke.
l!tU3 öö<S. Luftopiegeimigen zu Ncutalu^'a8M.'r. Diene ZuKauuncustellung von systeiualie-chcn Ücvb-

aditungen auAergewflhnlieher Btrahlenbreehung int von einem Icundigeo Beolwelitcr

nnp--(el1i. ^(ei-tens sind einfädle lTebiui|zeri iler Kimm, feiten treten vie W
19. .Iiili r.HNi Spiepehnijien biii/.ii. Kapt. (.. IJeinii ke.

IJMU --1. Kiniiiipri<:ina. I>r. K, Koblschütter.
1!H)4 irr. Durcli Luitüpiegelung veränderte Kiumitiete. Zu dem Artikel in den >Ami. d. li.vdr. etc.«

1fM3, ». 511, K-^int. K. Koß.
1904 514. Die Beobachtung der Kimmtiefe. W. Renter.
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Sielit' auoh forncr:

• Illot Chart of thc North Atlantic Occau>, WfUihiDgluii, A|>ril IbUG luiü März 1900. KückM-iic.

»Meteorolo^rtw^hc Optik', von J. M. Pemt«r, Wim und Leipzig. Wilhelm Brftvtnüller, 1902.

Dies Iy< lirl)u< h der iih fi ^idn^i« In ii ( )|irik lH'rii(khii< htij;l auch ili«' alten, fast verjreKsoiU'ii und
do«'h st> wkhtifien licuhaclitunjicn üIht J^pifj^vlungt-n inid Hebungen «nler SenkunjjtMi der

Kiiuiu. z. B. auch die lieohnchtunjr des iH'riihinten vn^ivn ANCltuniw^lers Cook, der Inn der
Mittilig«f*MH>*'«rh*""{f iiu KÜdlicheii KtHiucer eine Eisimsci während eiuer V(»rüberziehenden K-hnee-
bAe Terechwinden, nachher wieder über der Kimm erscheinen sah (Senkung der Kimm). Daa
Pn> h jiilcni Sccuiniin. d<<r sich über die nicteorologiMlie Optik (Fluiunem der Steme,
Wülbiuig des liimmck etc.) orientieren will, empfohlen.

»llitteUungen au« dem Gebiet de» Seewesen««', Pola 1900, S. -129, »Kimmtiefenbeobaehtnn^«

;

IHW. S. I I. l'IxT LuftKpic^'t Imi- \mii Karl Kdl». k. u. k. Linienwhiffs-Lieiitcnant. Il<'ide

Abhandlun^ren sind klar luid ver»liiniilich von » ineni Sccnuuiu für Sri lnilc -.m -< hiiclu ji und
wej;en Uircr Kürze nicht ermüdend uml dabei dcr-h alles We*5cntliclic i t halii i i 1. | )i(<c iM-iden

Aiif-^:'it7c halx" i<'h clH iitMll-- cr'^t l'ci lifrstcilunfr der vorlic^-^cnih n AiIkmI ki iinm t^i lcnit.

«Nächtliche Kimmtiefenbcolmchtmigen zu \ erudella 19<J2, liUJ-i- ; heransgegelK'n vom HvdrogrnphiM-hen
Ami der K. K. KriegamimDe in Rda 190«.

Zur Theorie der Quadrantalkugeln.

\'on l^r. U. Meldau, Oberielirer an «.icr äeefahrttfchide in Bremen.

Der Hanptkoeffizient D der viortelkreisigen Ablenkung des Kompasses
an Bord eines eisernen Schiffes hat lu kanntlich fast ausnahmslos einen positiven

Wert, herrührend von dem Überniegeu der Wirkung der Querschiffsinduktion

fiber die der Län^-sschiffsinduktion. Zu seiner Kompensation sind verschiedene
Mittel in Vorschlag gebracht und angewandt worden, nämlich:

1. weiche Eisenniassen, seit]i<'li vom Kompaß, die vermöge des in ihnen

durch die erdmagnetische llorizontalkraf t induzierten Magnetismus
wirken (Airy 1839),

2. in der Querschifft;riehtiing liegende Weiclieisenkörper, die vermöge
des in ihnen dureli die Komi)aIinad( l n selbst induzierten Magnetismus
wirken (z. Ii. I'eic bischer und Fl ori anscher Kompaß),

3. horizontal frei bewegliehe Kompaßnadeln, seitlich vom Kompaß
(Smith und Evans 1861).

Das ideale Kompensaticmsinittcl für D ist das erstgenannte; nur bei

ihm wird eine für alle magnetischen Breiten gültige Kompensation des

Quadi'antalfehlers erreicht; anderseits wird gleichzeitig ein wichtiger Bestand-

teil des Krängungsfehlers für alle magnetischen Breiten aufgehoben.
Eine rein oder auch nur vorlierrschend auf erdniagnetiseher Induktion

beruhende Quadrantalkorrcktitm setzt eine Kompaßrose mit schwachen»
Magnetsystem voraus, da sich bei größeren magnetischen Momenten stets

Nadelinduktion zu der rein auf erdmagnetischer Induktion beruhenden Wirkung
hinzuge.sellt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Rosensysteme,
wie sie von W. Tiioinson eingeführt sind.

Man hat die D-Korrektoren in Gestalt von Zylindern mit horizontal

querschiffs liegenden Achsen, in Gestalt von Kugeln oder von Kugelzonen
zur Anwendung gebracht, immer zunächst in der Absicht, din cb diese Körper
die Querschiffsinduktion zu verandern und zwar, sie auf den Wrvt der Längs-
schiffsinduktion herabzusetzen. Da die Kompensutionskörper aber nicht nur
eine Ausdehnung in der Quorschiffsrichtung, sondern auch in der Langsschitts-
richtung haben, so ist klar, daß gleichseitig auch die Lingsschiff^induktion
geändert wird.

Handelt es sich nur darum, empirisch mit Hilfe von Deviations-

bestimmungen die Kompensationskörper so einzustellen, daß der Koeffizient D
verschwindet, so ist die Kenntnis der einzelnen durch sie eingeffihrtMi sehiffs-

magnetischen Konstanten unnötig, diese Kenntnis wird aber nötig, wenn man
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die Kumpensation auf Grund von RichtkraftmessuDgen (Deflektorbeob-

achtimgen) bewirken und ferner, wenn man für die Kompensation des
KrftngungefehlerB exakte Grundlagen haben wilL

Kom»kt«n'»Mi v<»ui rein«'» e-Typu.x.

Würde durch dio D-Korrcktoreii ludiglicli die Qucrschiffsiiiduktion ge-

indert, so bitte man für die Kompensation mit Hilfe des Deflektors
einfach die R»'f,'(>l : Nachdem die Kräfte auf N- und S-Kurs einerseits und auf

und W-Kurs andurHüit» durch die Längs- bezw. Querschiffamagnete auä-

ge^rlichen sind, vergrößere man auf O- oder W-Kurs die Riohtkraft dnrdi die

D-Kori-(-ktoren 80^ daß de der aof K- und S-Kurs beobaeUteten Richtkraft

gleich wird.

Filr die Kompensation des Krangungsfehlers bitte man folgendes

zu berücksiehtigen. Tor der Kompensation ist, unter Benutzung der üblidiea

Beseichnungsweiee

:

Bim >l.(l-X» = l+e

I'^üliren nun die Korrekluren ein e^ ein, su daß
• -(e-j-ei) «0

so sind die neuen Werte ^
a, 0

^-1 + *"* 2
'"^ - I i-. = ^.(1^1)

Zur Kompensation dos Krünirungsfehlcrs luit man, wenn keine
D-Korrektoren vorhanden sind, den Krängungsuiagneten so einzn«

stellen, dafi

= Y H e = ^.(1-15)

ist. Sind D-Kur rektoren vorhanden und führen dies© lediglicli ein e^ ein,

so hat lAr diese Gleichung ersichtlich die folgende einzutreten:

H-(e+e^) = H-e = A.(M-«)

Vorstehende Regeln und Formeln werden noch in der letzten Auflage

des Adniiraity Manual« (1901) und in den meisten Lehrbfichern der Deviation

für D-Korrekt(»ren von beliebi<_M'r fJestalt anf.'e^'ehen,') wenn aneli srhon ver-

schiedentlich auf ihre Inkorrektheit, insbesondere für Kugelkorrektoren, hin-

gewiesen ist. So behandelt A. Gareis auf eine Anregung von Rottok in

den Mitt. a. d. Oebiet«- des Sccwoscns (18!I0 S. 904) die Anbringung der

Kugelkorrektoren beim Gebrauch des Deflektors. Die Formeln für die Kom-
pensation des Krüngungsfehlers sind in Deckblittern zum »Admiral^ Manual«

(1903) dadurch richtig gestellt, dafi an iStolle der letztangeführten Formel

gesetzt ist, wo Ji, und die neuen Werte dieser Größen bedeuten sollen.

Knjfelkorrektoren.

Einer exakten theoretischen Beliandlung sind die durch Thomson ein-

geführten Kugelkorrektoren am meisten zugünglidi. Aber selbst bei ihnen

herrscht noch eine gewisse Unklarheit bezfiglicli des Verhältnisses der ein*

geführten Konstanten a und e. Gareis sagt darüb<»r a. a. O: »Die Wirkiin<j

einer Kugel ist theoretisch, d. h. wenn die Nadeln sehr klein sind gegen

^) Im »AdinirBlty >fnniial< ist für die Kompensation dm I) Im Anwendimi; von Ku^-
kAirektorcn dio Vonfohrift f.'i'j^fU'ri : Man Htcllo «Ict> iVflektor auf djw Mittel der Skiuenablotungm
auf ilcii vitT Ilaii|>I>lrifh<'n ein . Dit-sc Kinstflliiii^ anf A. ist i-lwiisowiMii^ rii'hti;;, wii- die auf

(1 I'i litTjt liier piiic Verwüi'bH'lung dos A. nach der Konipciü^at ioii nüt dem urfpriinj:-

liehen A vor.
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ihi'e Entfernung von der Kugel, ein • o, sowie ein — a, letzteres jedoch in

der Hälfte des Betrages vom ersteren In der Praxis stehen a und e
nicht ^enau im Verhältnis von 1 : 2.< Kr gibt dann als Beobachtungs-
orgebnis für einen Fall, in dem das erzeugte D — 12^ war, das Verhältnis

1:2,4 an.')

Im folgenden sollen die Fragen beantwortet werden: Welclie Gründe
hegen vor für ein Abweichen des bei Quadrantalkugeln ^praktisch < beob-
achteten Wertes a:e von dem »theoretischen* Werte 1 :2V

Ist ein verbesserter Wert dieses Verhältnisses angebbar und welches ist

gegebenenfalls dieser WertV

Ma^netisiernnf!; einer eisernen Kugel im hoiuonj^enen Felde.

Das Problem einer eisernen Kugel im homogenen Magnetfelde ist

i'xakt lösbar.

Bezeichnet x die Magnetisierungsfunktion, d. h. ist in einem langen
Stabe, der parallel zu den Kraftlinien eines Magnetfeldes von der Intensität

jrehalten wird, das magnetische Moment der Volumeinheit ^ — x • so ist

das Potential einer in dasselbe Feld gebrachten Kugel

I

4 jr X r* r^
1 T-

-

WO a den Kugelhalbmesser und r die Entfernung vom Kugelmittclpunkt
bezeichnen, während die X-Achse parallel den Kraftlinien des Feldes, die Y-Achse
senkrecht dagegen durch den Mittelpunkt der Kugel gehen. Die von der
Kugel auf einen Einheitspol ausgeübten Kraftkomponenten sind daher

Für einen Punkt auf der X-Achse (x= r, y= 0) ist daher
ö V ^ ,

2»i _V\' _
' öx ' r^ J>y

und für einen Punkt auf der Y-Achse (x — 0, y — r)

_iv ^ VI ^
a X r ' a y

Diese Kraftkomponenten geben als Richtkräfte für eine unendlich kleine
Magnetnadel vom magnetischen Moment M

in der ersten Ilauptlagc U, =

in der zweiten Hauptlage II, ^ -

Die angeführten Formeln besagen, dall die Kugel nach außen wirkt
genau wie ein in ihrem Mittelpunkte befindliches magnetisches Molekül vom
Moment Ü)i, dessen Achse parallel den Kraftlinien des Feldes liegt. Die in der
ersten Hauptlage ausgeübte Richtkraft ist genau vom doppelten Betrage der
in der zweiten llauptlago ausgeübten.

Es sei gestattet, an dieser Stelle auf eine schon 1865 von Archibald
Smith gemachte Bemerkung bezüglich des Wertes von 3W hinzuweisen, Smith
sagt:-) ^Nach Webers Beobachtungen sind die Werte v<m x für Stahl und
weiches Eisen nahezu 5 und 36, Eine Stange oder dünne Platte aus
weichem Eisen, in der Richtung ihrer Längsachse magnetisiert^ würde also
eine mehr als siebenmal stärkere Wirkung haben, als eine Stange oder Platte
Von Stahl mit denselben Dimensionen; im Falle von Kugeln aber würden

sich die Wirkungen verhalten wie .?,,•:.,-?'*,, oder nahe wie 24:25 oder die

Wirkung der härtesten Stahlkugel würde innerhalb 4"/„ dieselbe sein, wie

') Siehe auch Koldewf'v, RrHprcrhunjr von Kottnk, 1 )cvintionsthrorir, Ann. d. Mvdr. eU",-=

WM, ». 131 und Zn^atz. V.m, k 17«
) Phil. Trans. Kov, Sik-. IHlu.
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die einer Weicheisenkii<;el und innerhalb ij*^ dieselbe, wie die einer frleichen

Kugel aus unendlich ätark magnetiäierbareni Material, und das Hämmero
einer derartigen Kugel würde keine merkliche Wirkung haben«.

Der Grund dieser auf den ersten Blick überraschenden Tatsache liegt

darin, dal5 bei «rröRorer Ma<^netisierbarkeit des Materials die selbstont-

tuagnetiäierende Kraft der Kugel fast in demselben Verhältnisse wächst, so

daB dUe Wirkung nach außen fast die gleiche bleibt Waa für die Kugel gilt,

gilt auch für jeden anderen Eörpw, dessen Längsausdehnung nahe gleich der

Qnerausdehnung ist; und von dicsein Ocsiclitspunkte ans lial)en alle

Versuche, Körper von starker magnetischer Aufnalimetäliigkeit zu
konstruieren, um bei verhSltnismäBig geringer Ausdehnung dieser
Körper erhebliche Kompensat ionswirkungen auBsnüben, von Torn-
herein keine Aussicht auf Erfolg.

Anwendnnjr auf <li(' (^uadriintalkii^eln.

Kehren wir nach dieser Zwischenbemerkung zu unserem eigentlichen

Thema zurück und wraden das für eine Kugel gefundene Resultat auf den
Fall der Quadrantalkugeln an!

Die crdniairiK'f ischc (Jesamtkraft werde in ihre horizontale und ihre

vertikale Komponente zerlegt. Wir haben es dann zunächst nur mit der

Horizontalkomponente H zu tun.') Eine in Rosenhöhe seitwärts vom Kompaß
befestigte Kugel wirkt auf O- und W-Kurs aus erster, auf N« und S-Kurs ans

zweiter tlaui)tlage. Zwei Kug«^ln, je in gleicht r Entfernun;^ recht.«? und links

vom Rosenmittelpunkte, unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf

* die Nadel, so daß die obigen Formeln für und R, anwendbar bleiben, sofern

man unter jetzt das Qesarotmoment beider Kugeln Tersteht und noch
folgende Voraus.set /.ungen gemacht werden:

1. dali das Rosensystem als eine unendlich kleine Nadel angesehen
werden kann,

2. daB die Indnktionswirkung der Kugeln aufeinander rerachwindend
gering ist,

da({ die Nadelinduktion des Rosensystems auf die Kugeln un-
merklich ist.

Die unter der tJeltung dieser Voraussetzungen stattfindenden Werte
von a und e solloi im folgenden schlechtweg mit a und e bezeichnet werdra.
Es ist dann

e.H = -h-^ ; m-H =
oder wenn man SDt — m • H setzt,'

, 2m tn

und man hat: a — --^ e

Es soll nun untersucht werden, inwiefern das Nicbtzutreffen einer jeden
der obigen drei Voraussetzungen das Verhältnis a : e beeinflussen würde.

Einfluß «ler Xadelh'in^e.

Das Magnt't.systeni sei aus ii Nadelpaaren zusammengesetzt, unter einein

Paar je zwei in gleicher Entfernung s von der Mitte angebrachte verstanden.
Der halbe Polabstand der Nadeln sei 1 (s. Fig. 1), das Moment des einzelnen
Nadelpaares ni, das (Jcsaintinoment der Rose M. Dieses Nadel.^ystem sei der
Wirkung eines im Koordiiialeuanfant: parallel /.uv X- Achse orientierten

magnetischen Moleküls von» Moment 'Jüi ausgesetzt. Benutzen wir die in der

'i In . iiii^^eii I>-lnhiirlicrn wird Ix liauptt l. die «hirch kugclfÖFinif:»' (^nailnintalkom-kton-ii

erzielte K(iiii|trii!>aiiün 8ci nicht uiiabhün(ri^ v«in der iiia^jcnelMcheil Breite »wegen der Yerachiebung
der Pole in den Kugeln«. Die einfiache Zcrlegiuig der crdmagncttaehen Oeaamtkrufc fai ihre horäontdai
und vertikalen Komponenten zeigt das Irrij^ oiceer Bdiauptung;
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Fig. 2 angi^ebene Bezeichnung, so ist das von dem Molokül auf <l:is Rosen-

hTstem ausgeübte Drehmoment D bis auf Glieder höherer Ordnung durch den

AuBdmck gegeben:

Fig. 1.

A

Fig. 2.

t

Hierin ist

+ ^- [ 8in (2 ^ ~ 3i) - ^- .in (3^ - 3*).«»

Die Nadelanordnung des Systems sei nun derart, dafi die
sextantalen Glieder des Drehmomentes Terschwinden, d. b. es sei

' "f M = 0.

In diesem Falle wird

,3 v '"(l--r«»') _ ijA»j:
M »7 M

wo man die Summe als den reduzierten Wert des Quadrates des halben Pol>

abstände? bezeichnen könnte.

Für die erste liauptlage (/i — ü) und für die zweite Hauptlage (^= 90 )

nimmt D die Formen an:

2 M sin 4

(' + TP)> ". = - M Bin 6

Diesen Drehmomenten entsprechen die Richtkrfifte:

2MSK ( 3
I .

MSN
I

:?

«1 - -
]
l-^'T 7^ I

' ~~r^' I

^ h ,-•
I

und, indem wir mit a', e' die bei endlicher Madellänge beobachteten Werte
on a und e bezeichnen, die Ausdrücke:

~
r» r ^ 8 r« )

80 dall

1 ^

14-

3

H r2

1 r-

Alle Forjuelu finden, sofern wir unter SDi — m • 11 das (iesanitnioment

erstehen, aueh Anwendung auf den Fall zweier symmetrisch zur Nadel liegenden

Moleküle.
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Hiernach ist wegen der Naddlftoge dat a' kidner als - -y e'. Fflr die in

der Praxis üblichen Nadellingen und Kugelentfernungen ist die Abweichung
dos Verhältnissos a':e' von dem Werte 1 : 2 we<ren der Nadellänj.'i> nur iranz

unnierklicli. Beispielsweise wird bei 8 cm langen Nadeln und einer Entfernung

der Kugelmittelpunkte voneinander gleich 56 cm, e' um 1,4% und a' um
0,7 7o zu groß gefunden, so daB das VerhSItnis um weniger als I^/q on dem
Werte l : '2 aliwcichf.

Es soll noch untersucht werden, ob die Nadellänge einen Einfluli auf

dm Charakter der erieugten Deviation 6 hat Die erdmagnetische Horizontal-

kraft wirke in der Richtung der X-Achse, so ist die Gleichgewichtabedingung

oder

wo

Durch Auflösung nach 6 folgt

r

i ' '2 1(i r-'
'

Der Chai'akter der erzeugten Deviation bleibt also unverändert, wenn
aueh der Wert von ^ eine kleine Änderung erfährt. Bemerkenswert ist noeli,

daR auch das neue IDi Bich genau nach der gewöhnlichen Formel

aus den in erster und zweiter Hauptlage beobac^tetai Biehtkrftfleii ableiten

IMt, wovon man sieh durch die Aunreclinung leicht fiberzeugt.

IMe jrejrenseitijce Induktiou d«M' Kugeln.

Die gcgen.seitigc luiliikiion der Kugeln aufeinander läßt sieh zwar nicht

exakt durch einen einfachen Ausdruck darstellen, doch ist für die Abschätzung
ihres Kinflusses eine gesicherte Grundlage in der Versuchsanordnnng selbst

gegeben.
In der ersten HaupÜage^ also auf den Kursen O und W, verstärken

sieh die Kugeln durch gegenseitige Induktion. Jede Kugel erzeugt am

Rosenorte ein magnetisches Feld von der Intensität • H, also, da die Fem>

Wirkung eines magnetischen Moleküls umgekehrt proportional der dritten Potenz

der Entfernung ist, im Mittelpunkte der andei-eii Kugel eine Feldstärke

^ • • II. Man wird (U'mnach anm'linien düj'fen, daß die Kugeln in der ersten

llauptlage, statt in einem Felde von der Intensität H, sich in einem soh'hen

von der Intensität II • (l -f j^.)
befimlen, so daß die am Rosenorte erzeugte

Feldstärke II - e-ll • ,^') sein wird, wobei man in der Klammer für e einen

Näherungswert anwenden darf.

In der zweiten Hauptlage, also auf den Kursen N und S, schwächen
sidb die Kugeln durch gegenseitige Induktion in ihrer Wirkung, und zwar
findet man durch eine analoge Überlegung, wie sie für die erste llaupt-

lage angestellt wurde, daß die erzeugte Feldstärke am Hosenorte gleich

II-a(l • jj.a) ist. Bezeichnen wir mit a" und e" die durch die gegenseitige

Induktion der Kugeln veränderten Werte von a und e, so ist
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wo für e ein Näherungswert dieser Größe eingcäutzt werden darf. Hiernach
muB 9l" wegen der gegenseitigen Induktion der Kugeln etwas kleiner

gefunden werden als — ^e''. Aber auch diese VerBnderung des Ver-

hiltttisses 1 : 2 ist Sußerst gering. Beispielsweise beträft bei e — 0,22, a = 0,1 1,

welche Werte einem D von etwa 9° entsprechen, die Verminderung des a etwa
0,7% die Vergrößerung des e etwa 1,4% so daß das Verhältnis a : e» 1 : 2,04.

Einflnß der Nndelinduktion.

Zu der auf erdmagnetischer Induktion heruiienden Wirkung gesellt sich

mdglicherw^se noch eine auf Nadelinduktion zurückzuführende.
Die Theorie dar Nadelinduktion ist bisher IfiAet wenig entwickelt

Es ist klar, daß auf O- und W-Kurs die Richtkraft durch die Nadel-
induktion verstärkt wird ; das auf diese Weise erzeii<jte positive e möge mit
Cj bezeichnet werden. Auf N- und S-Kurs stellen die Kugeln genau querab
on der Rose, es findet also scheinbar gar keine Wirkung der Kugeln auf
die Roso statt. Tatsächlich aber wird die Richtkraft der Nadel vermindert,
donn bei jeder I)rt'!uin<r tritt infolj/e der Xadebnduktioii «in Drehmoment im
Sinne der Bewegung auf, das für kleine Drehungswinkel proportional dem
Sums dieses Winkels gesetat werden dar! Die so erzeugte Riohtkraftver-
minderung gibt sich bd der Messung der &&fte durch Schwingungsbeob-
achtungon in einem negativen a zu erkouien, <his mit ai bezeichnet werden
möge. Nun ist es aber offenbar unmöglich, daß durch die Nadelinduktion
das Mittel der Richtkräfte nach irgend einer Richtung, also auch nach der
Richtung des magnetischen Meridians eine Veränderung erleide. Daraus folgt, daß

•i = — ei

sein muß. Durch diese Überlegung ist ein Mittel gefunden, die auf Nadel-
induktion beruhende Wirkung von der durch erdmagnetische Induktion hervor-
gerufenen ohne komplizierten Apparat zu trennen. Bezeichnen a'" und e'" die
bei Vorhandensein von Nadelinduktion beobachteten W'erte, so ist

=s a+ ai s —^e— ei; e" = t-\'^

und aus den beobachteten Werten a'" und e'" ergibt sich:

e = + 2 (»'"+ e"0 et s — (2 a'" -f «T")

n ^ — {9."'-\-tf) ai -f-(2a"'4 c" >.

Das Vorhandensein von Nadelinduktion gibt sich in einem

Oberwiegen des beobachteten a"' über — ^ e'" erkennen. Bis zu

weldiem Betrage sie Torhanden ist, muß durch den Versuch entschieden werden.

Experiiiientahintorsuchunii;.'

Zur Messung der ma^nietisclieii Kräfte dienten Schwingungsbeob-
achtungen. Das Rosensysteni war an einem Kokonfaden aufgehängt, es war
nicht mit einem Rosenblatt, sondern mit einem Zeigor verbunden, der an
seinem Ende Trägheitskorpcr trug, wodurch die Schwingungsdauer sehr erhöht
und der Einfluß der Luftdämpfung auf ein geringes Maß herabgedrückt wurde.
Aus der jeweils beobachteten Zeitdauer von 10 Schwingungen wurde die auf
anendlich kleine Bogoi redusierte Schwingungsdausr abgeleitet, und swar
konnte der Wert dieser Schwingungsdauer, dar zwischen 20**^ und 60**^ lag,

bis auf 0,02*?'' genau ermittelt werden.
Um den Einfluß der Nadelinduktion sicher kennen zu lernen, kamen

versdiiedene Nadelqrsteme sur Anwendung, darunter ein solches von sehr

Aaa. C Qrdr. ote, iMS, Heft IV. 3 Digitized by Google
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kleinem magnetischen Moment. Wegen der l infacheren und gesicherteren

Berech nnng der Korrektionsglieder wurden die folgenden Nadelsysteme jed«e

aus gleichlangen Nadeln hergestellt:

Nadel-

system

Der Nadeln Magn.

Moment

>nu. G. E.Anzahl
Länge

au
Abstand

cm

I 10 8 0.67 SA
II 6 1.13 2.4

III (» i) n.s.-, 1.0

IV 2 2^ 0.5

Als Kugeln wurden zwei Hohlkugeln von 22,2 cm Darchmeeser und
1,1 cm Wandstärke benutzt. Der Abstand jeder Kugel von der Rosenniitte

wurde zunächst gleich 28 cm gewählt, entsprechend einer kompensatorischen
Wirkung von etwa 9 .

Es ergaben sich folgende Werte^ die als beobachtete mit (a) nnd (e)

bezeichnet werden sollen:

r. II. III. TV.

(a) — al40 —0.120 —0.11« — ai07
(e) +0.202 4-0544 4-0530 4-0510

Daraus folgen die für die Nadellängen korrigierten Werte:

I. . U. III. IV.

(a) — ai45 —0.12.5 — ail7 —0.107
(e) -\-0:m +0541 +0528 +0517

Aus diesen Werten ist folgendes zu erkennen:
Bei den mit System IV beobachteten Werten tritt die auf der

gegenseitigen Induktion der Kugeln beruhende Erhöhung des e und
Erniedrigung des a hervor. Bei diesem System, dessen magnetisches
Moment nur 0,5 Hill. G. E. war, ist die Nadelinduktion als rer*

schwindend anzusehen.

Alle anderen Systeme lassen den Einfluß der Nadelinduktion

in einem gegen — ^(e) vergrößerten (a) erkennen.

Wegen der Wirkung der Kugeln aufeinandtt' soll das Verhältnis a:e
statt 1 : 2 den Wert haben

Berücksichtigt man dies, so findet man für die auf erdmagnetiseber

Induktion beruhende W^irkung:

I. n. ni. IV.

a —0.110 —0.112 — aiOi —0.106
e +0524 +0528 + 0518 + 0516

während auf die Nadelinduktion kommt:

Bi — (t.03.'i — o.oj;? "O.oio —0.001
oi +ü.03;j +0.0i:{ +0.010 +0001

Die gute ('bereinstimnning der für a und e erhaltenen Worte he] flt^n

verschiedenen Rosen.systemen zeigt, daß die beobachteten Werte in den <»l>ii:t'n

Auseinandersetzungen ilire befriedigende Erklärung finden. Zugleich ist

gezeigt, daß bei r^ 28 cm Roseni^steme vom Moment 2—4 MiU. O. En
sie bei Tlioin.sonrosen üblich sind, einer bemerkenswerten Nade]indnkti<m ans-

gesetzt sind.

») Vgl. 8. 177.
I
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Bei wachsender Entfernung der Kugeln von der Rosenmitte nimmt die
Xadelinduktion rasch ab. Bei einer Entfernung von 30 cm z. B. wurde mit
dem Rosensjstem III gefunden:

und uüt dum Rosensystein II, das nach seinen Dimensionen und seinem
magnetisehen Moment durchaus den bei Thomsonroeen üblichen Nadelqrstemen
entspricht:

Hiernacli kann das Ergebnis der Untersucbung fulgendermaßen aus-

gesprochen werden:
Das durchQuadruntaIku<;eln ein^^cführte negative a ist seinem

absoluton Betrafjo naeii gleich der Hälfte des eingeführten positiven o

anzunehmen. Kurrektionsglieder wegen der Nadeliange und gegen-
seitiger Induktion der Kugeln sind zwar theoretisch TorhandeUt
praktisch aber so klein, daß sie nicht ins (Icwiclit fallen.

Wenn bei Messung der Kräfte in Kugelentfernungen von

weniger als 30 cm die Ordfie (a) von —y (e) verschieden gefunden

wird, so ist das eine Folge der Nadelinduktion. Da die von dieser
eingeführton, oben mit a,- und o\ bozeichnoten Größen wesens-
verschieden von a und e sind, so müssen sie aulier Spiel bleiben;

sie werden das auf Grund dei- Gleichung a= — ^ e erhaltene Resultat

je nach ihrem Betrage fälschen.

Schlußfoli^ernngen.

Um das nach Anbringung der Kugelkorrektoren stattfindende l.^ zu er-

mitteln, sollen jetzt mit a, e, yi, 'S) die dem Schiff allein, mit aj, e,, >l„ X>, die

den Kugeln allein zukommenden, also etwa vorher am Lande beobachteten
Werte bezeichnet werden. Ferner seien a,, e^i ^2 ^® vereinigten

Wirkung von Schiff und Kugeln entsprechenden Größen« Dann ist : ^)

s = a 4- f
1

• (1 -j- »)

e, = c + .(I -f- e)

oder 1 4-a. = (I -f a)'(l +ai)
1 !. ^ Ii : ,').{] I .•, I

oder, unter Zuhilfenahme der bekannten Beziehungen i -j- a = ?. • (l ^) m\d
l+ e= A.(l — ©)

JL, (1 -i- D,) • (1 — Ti (1 + J,^
(1 T',) ^ IX, • (I - Ti (1 - r,)

Durch Addition bezw. 6ubtrakti(m folgt:

/?, r: - ?.?.,' \x \- T,)

Durch passende Wahl des Kugelabstandes werde 'X)-^- X)^ = 0 gemacht;
so hat man

3), = 0; .t,«^i,(l-3^

Nun ist aber, da a^ — \ zu setzen ist

2^ -l-f e.

-

Hieraus folgt _ _ 4^
» ~ 3—

^

also , 11^"'
H— 2) 3— 3J

und man erhält als Resultat

) Vgl. Admiralty Manual, App. 4.
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Auf diesen Wert hat man beim Gebrauch von Kugeln den
Deflektor einzustellen, nnohdem die Lanps- und Querschiffs-
ma<rneten geordnet sind. Mit Vorteil wird man sich des Näherungswertes
bedienen

Bezeichnen H'n, H'^. H'o. H'w, die Richtkräfte auf den vier Uauptstrieheu
und nimmt man Rüclcsicht auf die Gleichungen

^ = 4B 1<H'" + H'») + (H'. + H'w)]

^ 23 = [(H'n + H'b) - (H'o + H'w)
]

SO erhält man

- "'o + H\-
, 2 [/ H^B-f H^» \ _ ,

H'o + H'w \]~ 2H 3 [l 2H I \ 2H j\

d. h. man hat das Mittel der auf O- und W-Kurs beobachteten Rieht-
kräfte um -/<, der Differenz iler Mittel der auf N- und S-Kurs und
der auf O- und W-Kurs beobachteten zu vermehren.^)

Die Einstellung des Krängungsmagneten bei Anwendung von
Kttgelkorrektoren hat so au erfolgen, daß

/I,, ^,-(1 — ^i)

ist. Will man daher nach Anbringung der Kugeln bei der Kom-
pensation des Kringungsfehlers von dem urspr&ngliohen Werte
des. i und t> ausgehen, so hat man nicht

sondern

zu machen, wofür man den Näherungswert

einsetzen kann.

Kleinere Mitteilungen.

1. Stürmiaches Wetter auf der Fahrt von Buenos Aires nach Bahia
Bianca am 17. bis 19. Dezember 1904. Nach dem Bericht des IL Offiziers

H. Fritsch, vom Hamburger Dampfer »Tucuman«.
Am 17. Dezember 10^ V. verließen wir, nachdem die ganze Ladung in

Buenos Aires gelöscht worden war, mit Kohlen und Wasserballast die Stadt
Eine Stunde sj)ät('r wurde das Feuorscliiff der Außenreede passiert und unter

Führung des Lotsen fluliabwärts gesteuert.

Es war die Tage vorher drückend heiß gewesen, jetzt wehte ein frischer

nördlicher Wind, der Himmel war bezogen, stellenweise mit r^endrohenden,
nach Gewitter aussehenden Wolken. Gegen 3^ N. holte der Wind nord-

westlich und wehte bei einem liaronieterstandi» von 755.5 inm, Therm. + 23-'

in Stärke 7. Um SO^i" N. passierten wir »-Recalada -Feuerschiff an B-B. in

4 Sm Abstand und indorten den Kurs auf San Antonio-Feuer. €>egen Abmd

>j Die obige Funuel ist dieselbe, die von Uareis a. a. O. an einem Zaiüenbdqiiel ab-

geleitet wild.
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war der Wind Wost^ die Stärke unverändert 7. Merkwürdig verändert hatte

sich das Aussehen des Himmels nach Sonncnunter^'ang. Während die nörd-

liche Hälfte sternenklar war, — die Sterne funkelten besonders stark, die

Luft war ganz ungewöhnlich durchsichtig — standen an der südlichen Hälfte

dichte Dunstwolken und in Form eines Regenbogens waren beide Teile scharf

abgegrenzt. Um 8t N. war das Barometer auf 753 mm gefallen. Mit Dunkel-
werden begann es im Süden zu blitzen, der Wind wehte unverändert aus
restlicher Richtung, erregte jedoch noch keine bedeutende See.

Während der Mittolwache — wir hatten um IQlJ das Feuer von
San Antonio in 13 Sm Abstand passiert — bezog sich der Himmel mehr und
mehr, der Wind liolte wieder nördlich bis NW und nahm schnell zu bis

Stärke 9. Barom, um 12^ 751,8 mm, Thern». + 20 . Zugleich setzte ein feiner

Schmuttregen ein. Langsam fiel das Barometer. 4^ morgens am 18. Dezember
746 mm, Therm. -\- 18'\ Mit Tagesgrauen wehte ein orkanartiger Sturm
(Stärke 10 bis 11). Gegen 6\f morgens bemerkten wir aufkommende, schnell

zunehmende südM'estliche See und um 1^ morgens sprang der Wind, ohne
seine Stärke im geringsten zu verändern, plötzlich nach SW. Das Barometer
zeigte um 6t 742 mm, um 7t 741 mm, um 8t 740,7 mm. Der Sturm war zum
Orkan angewachsen und erregte bald eine hohe, wilde See aus SW. Das
Schiff gehorchte dem Steuer nicht n>chr. Gegen Mittag am 18. Dezember —
der Schiffsort war nach Koppelung 37^ 44' S-Br. und 56

'
30' W-Lg. — erreichte

das Bar<mieter seinen niedrigsten Stand mit 740 mm. Mit hart rechts Ruder
hielten wir den Bug des Schiffes möglichst auf Wind und See. Diese hatten

in den Nachmittagsstunden gegen 5t ihre gröBte Stärke erreicht. In der
kurzen, dabei hohen See, mit gewaltigen Brechern, arbeitete das Schiff furchtbar.

Auffallend war die Unregelmäßigkeit in der Richtung der See, bald kan) sie

aus SW, bald aus S, bald westlicher. Vielleicht daß dieses mit Strömungen
oder der nahen Küste zusammenhing. Um zu vorhindern, daß das Schiff zu
sehr abfiel, befestigten wir im LuvgroHwant eine Persennig und setzten achter

ein Stagsegel. Immerhin rollte <las Schiff ganz gewaltig. Ganze Scharen
kleiner Landvögel wurden von der Gewalt des Sturmes am Schiff vorbei in

die See hinausgetrieben. Endlich gegen Abend — der Wind hatte seit

12 Stunden unverändert aus SW geweht — ließ sich ein langsames Steigen
am Barometer erkennen, 8t N. zeigte es 746 mm, 4 Stunden später 747 mm,
Therm, -f- 17 , Wind und See nahmen jetzt langsam ab.

Um 4t morgens am 19. Dezember: Barometerstand 749.3 mm, Therm.
- 14 ; 8t morgens 753.9 mm, Therm, [ 14 , Eine Lotung ergab 43 Fad.
Der Wind in Stärke 3 holte langsam durch S nach SO bei klarem, wolken-
losem Himmel, dabei herrschte eine leichte südliche Dünung. Der Schiffsort

war um Mittag nach astronomischer Beobachtung 38 4' S-Br. und 56 35' W-Lg.,
die Versetzung während des Sturmes ergab N 47 '() 35 Sm.

Auf der Nachmittagswache fing das Barometer wieder an zu fallen,

doch waren in der Luft nicht die geringsten Anzeichen eines neuen drohenden
Unwetters zu bemerken. 6t N. passierten wir vMogotes' -Feuerschiff in 9 Sm
Abstand und steuerten dann mit südwestlichem Kurse längs der Küste auf
26 Faden Wassertiefe. 8t N. Barometerstand 750.7 mm, Therm. -| 16 ; der
Wind holte jetzt von SO durch O schnell nach NOzN, zugleich an Stärke
zunehmend 4 bis 5, dabei zeigten die oberen Luftschichten eine direkt ent-

gegengesetzte Richtung, Cumulus -Wolken zogen schnell von SWzS auf. Im
Süden und Nordwesten bildeten sich schwere Wolkenbänke, und gegen 9t

begann es dort zu blitzen. An allen Seiten standen jetzt schwere Gewitter-
wolken, und gegen 10t N. blitzte und donnerte es ohne Unterbrechung im
Süden, Nordwesten und Osten. Der Wind holte nördlicher und wehte um r2t

steif aus NNW (7 bis 8) bei einem Barometerstande von 747.0 mm, Therm. — 16 .

Zeitweise fielen große Regentropfen, doch kam es nicht zu einem anhaltenden
RegeiL Während der Mittelwache von 12t bis 4t verzogen sich die Gewitter,
das Barometer fing langsam an zu steigen, 4t morgens 749 mm. Therm. — 16 .

Der Wind wurde unbeständig in Richtung und Stärke, ging endlich durch W
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nach SWzW luid wehte von dort beständig niit Stärke ö bei klarem, leicht

bewölktem Himmel.
Mittags am 20. Dezember befanden wir uns nach astronomischer Beob*

achtung in 26' S-Br. und Gl 10' W-Lg^ Vorsetzung N G9 O 5 Sm, und
sichteten um 1^ ao*^** N. das Feuerschilf von Bahia Bianca in W\«N. 6^ abends
erreichten wir den Bcstimmunprshafen.

2. Die Eisverh&ltniaae der nordiachen Meere im jAhre 1804. ^) Vom
DSnischm M^eorologischen Inetltnt ist wieder mit anerkennenswerter PÜnkt-
liohkeit der Berieht über Lage und Ansdehnung dos Eises in den nordischen

Meeren wahrend des Sommers 1904 ersoliienen; dersell>e gliedert sich in di'ei

Teile: 1 Karten über die Ausbreitung des Eises in den Monaten April bis

August , 2. Gesamtdarstellung und 8. laicht ^bcr Einzelheiten der Eisverhält-

nisse in den verschiedenen Teilen des Meen-s; bearbeitet von V. Garde. Es
seien ebenso wie im vergangenen Jahre^) die Hauptzüge in der Verteilung
des Eises hier wiedergegeben.

BarentH-See. In dem südlichen Teil der Barents-See sind die Eis-

verhSltnisse günstigor gewesen wie in den Jahren 1902 und 1903; naraentlieh
West- und Nordwestküste von Nowaja -Seinlja waren ungewöhnlich eisfrei,

Kara- und Jugor-Straße dagegen bis zum August unzugänglich. Der nörd-
liche Teil der Barents-See war ebenso wie 1902 und 1903 dm*ch schweres
Packeis gesperrt Die Verhältnisse müssen hier abnorm ungünstig gewesen
sein, da es dem Dampfer Frithjof', welcher die auf Franz-Josephs-Land be-

findliche Zieglersche Polarexpedition neu verproviantieren .sollte, trotz dr» i-

muliger Vorsuche im Juli, August und September nicht gelang, über 79^ X-Br.
vorzudringen. Seit Jahren ist Franz-Josephs-Land von den zahlreichen Ex-
peditionen, die hier tätig waren, stets im Sommer erreicht worden.

Spitzbergen. West- und Nord kü st e der Insel günstige Eisverhältnisse.

Schon zu Beginn des Juli wie aucli in den anderen Sommermonaten gelang
es, bis 81° N vorzudringen, das Wintereis war schwächer und geringer wie
gewohnlich. Ostküste von schwerem Packeis besetzt; seit 1898 hat keine
Umschiffung Spitzbergens mehr stattgefunden. Bären-Insel mit Ausnahme
der ersten Hälfte des Juni eisfrei.

OstgrfiBlaad. Nördlich von Jan Mayen ziemlich ungünstige Bisverhalt-
nisse. Zwisclien 74 und 80"" N-Br. war ein Erreichen der Küste Grönlands
nicht möglich. Südlich von Jan Mayen günstige Kisverhältnisse. Angmagsalik
war schon im Juli zugänglich; Jan Mayen seit März eisfrei.

Islaad. Vom Mftrz bis Dezember eisfrei ; nur im August wurde Kap Nord
auf einige Tage von Eis besetzt.

Xordatlantiseher Ozean. Auf der Grönlandroute wurden im Ajjril Eis-

berge auf a6'/2 W-Lg und 58 bis (iO N-Br. angetroffen. Auf der Amerika-
route drangen in den Monaten März bis Juni die Eisberge nach Süden bis
41<=* N-Br., nach Osten bis 40<^W-Lg. vor; ihre Zahl war bis Juli größer wie
gewöhnlidi, nahm dann aber rasch ab. An d^f Küste von Labrador und bei

Belle-lsle-Strait wurden l)is Oktober vieh^ Eislierge beobachtet.

Üavis-Struße. An der Küste von Südwestgrönlaud günstige Eisverhält-

nisse. Mit Ausnahme von Juliane haab war die Westküste Gröidands nur im
Juni von Packeis besetzt, von Ende Juli bis Oktober war die Küste von Cap
Farewell bis Upernivik eisfi-ei ; in (h'n Monaten Februar bis Juli hinderte das
Eis meist nicht das Erreichen der Häfen.

BafHns-Bay. Das Wintereis in der Baffins-Bay brach erst im August auf.

Der nordwestliche Teil der Bay war schon Anfang Juni eisfrei, während auf

der Höhe von Kap York die Walfänger erst im Juli freikamen. Melville-Baj
zienüich viel Eis.

Beriags-Meer. Soweit die wenigen Berichte hierüber ergeben, waren an
der Nordwestseite der Alaska-Halbinsel bis Kap Konstantin alle HSf^ bis

') Nach: Ixforholdenc i de nrktiski- Have IIKM. Sacrtnk af det danske lueteorologiäke

iDStitUto iiauti^ik-incteornln^isko Aiir)x>(r.

2J
Vgl. Ann. der Hydr. \^n, 240 bi» 241.
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Mitte Juli durch WinterciH blockiert. T'ort Claitncr in der Kerin<r-Straße

wurde erst am 2ti. Juni erreicht; am 27. Juni war die Bering-Straße wieder
durch Packeis gcipcrrt.

Die Qesamtheit der Beobaehtungen faßt Garde zu folgenden Sätzra
zusammen

:

1. Der Winter 1903/1904 war relativ mild in den Gebieten nördlich
vom Atlantisohen Ozean.

2. Der ostgronländische Eisstrom hat den südlicheren Meeren (terape-

rate seas) etwas weniger Polareis zujrefuhrt wie in cinoni normalen Jahr.

3. Der Labrador-Strom hat bei Neufundland mehr Eisberge mit sich

geführt wie in einem normalen Jahr, jedoch waren diese nicht so zahlreich

wie im Jahre 1903.
Die ProL'nosp für 1905 lautet, daß an der ()st<;rönHindischc'n Küste und

in der Davis-Ötraüe mehr Eis zu erwai'teu ist wie 1904, dagegen weniger Eis
bei Labrador und Neufandland.

Die EisVerhaltnisse des Jahres 1904 bei Island scheinen die Ansicht des
Referenten über das paarweise Auftreten der günstigen (und auch un-
günstigen) Jahre bei Island zu bestätigen. Günstig waren die Jahre 1879
und 1880, 1883, 1884, (1885 normal), 1889 und 1890, 1893 und 1894, 1897, 1898
und 1899, 1903 und 1904, ungünstig die anderen Jahre. Dieses paarweise Auf-
treten der eisarmen- bezw. eisreielien Jahre bei Island (uiul an <l('i- Siidostküste

Grönlands) dürfte zu einem großen Teil sich wahrscheinlich folgendermaßen er-

klären lassen: Wenn z. B. durch einen anomal großen Luftdruckgradienten
zwischen (Unland und Norwegen eine Verstärkung des ostgrönländischen Polar-
stromes eingetreten ist, gelangt nirht allein in dem ei'stcn Jahr viel Eis an di«^

Küsten Islands, sondern auch im /.weiten Jahr, weil infolge Verstärkung der das

Eis zuführenden Strünmng im nördlichen Teil des ostgrönländischen Meeres sich

viel Eis am SchluB des Jahres befindet, welches erst im nächsten Sommer an
die Küsten Islands gelangt. Ist die ostgronländische Strömung dagegen sehr
schwach ausgebildet, so daß im ersten Jahi- kein Eis an die Küsten Islands

gelangt, so wird im zweiten Jahr sich im nördlichen Teil des ostgrönländischen
Heeres wenig Eis bpfind«i, so daß bei normal entwickelter Strömung in diesem
Jahr foland trotzdem relativ gflnstige Eisverhältnisse hat.

Dr. W. Brennecke.

3. Motorboote f&r die SchiflUirt auf dem Niger. Für die Schiffahrt
auf dem Niger zwischen Timbuktu und Kulikoro sin<l unter Aufsicht des
Linienschiffsieutnants Le Blenec drei Motorboote erbaut worden, die dem-
nächst an ihren Bestimmungsort abgehen werden.

Zwei derselben sollen der Postbeförderung und der Beförderung kranker
Europaer in eiligen Fällen dienen. Sie sind 1(5 m lang, 3.4 m breit und sollen

bei einer Ladung von 2000 kg Postsachen nur 0.35 m tauchen. Ihren Antrieb
erhalten sie durch zwei in Röhren laufende Schrauben. Eine Kajüte f&r
zwei Fahrgäste ist vorgesehen.

Das dritte Boot soll zur Vermessung benutzt werden. Es ist 10 m lang
und taucht bei einem Gesamtgewicht von 4500 kg 0.3 m. Die Schraube läuft

gleichfalls in einem Rohre, der Kessel ist f&r jede Art Brennstoff eingerichtet.

Um die Boote bei dem in dieser Jahreszeit niedrigen Wasserstande über
die Barre des Senegal zu schaffen, müssen die Ke.ssel herausgenommen werden.
Für deren Beförderung sind besonders leichte Leichter, eigentlich Flöße,

gebaut worden. Die Postboote tauchen ohne Kessel nur 0.25 m.
Feiner ist tioch ein Raddampfer im Bau, der am 1. Juli erprobt werden

soll. Er wird bei 38 m Länge und 7 m Breite nicht tiefer als 0.46 m gehen.
(*Petit Temi)S 28. XIT. 04.)

4. Temperatur des Meerwassers zu Tsiugtau. Mai 1901 bis Etop-

tembar 1001 und Oktober 1902 bis Desember 1003. Die folgende Tabelle

si^ilt die Temperaturen des Heerwassers xu Tsingtau, wie sie nach den
Beobachtungen der dortigen Kaiserlichen Meteorologiseh-a.str(»n(>miseh<>n Station

zusammengestellt sind. Die Ablesungen wurden regehnäüig mittags um 124
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vor^rcnKinmen. Eine Tabelle für die Zeit von Oktober 1901 bis September 1902

fiDdet sich in »Ann. d. ilydi-. vtc.c 19U3, ö. 369. Für die Jahro 19U2 resp. 19U3

ergibt sieh eine jährliche Schwankunir von 22,5^ resp. 23,1°, also im Mittel 22^'.

Die höchsten Temperaturen wurden «^'cniessen 1901 mit 2't,i) am 15. August^

1902 mit 25,0 am 27. August, 190:i mit 24,8 am 11. und 14. August; die

niedrigsten 1902 mit 2,5 am 6. Februar, 1903 mit 0,7 am SO. Januar. Die

Khimmern bedeuten, daß in der betreffenden Dekade^ reap. in dem b^retfenden
Monat fieobachtungem ausgefallen sind.

Mit Winne des Mee Winne des Meei

l>IIMd 1
TTlfa<lititi>

1901 MM 1 10 1 l.o
1

lo.o 1903 Män 1—10 .->,2 G.f> UH
11—20 12.9 13.7 \2X) . 11—20 5.4 5^ 55
21—31 143 ' i«x) ! 13.2 21—31 6j0

Monat 12.9 '

4 A A
lOuO

'

Sfonat 5.« 7.3 > 4.5

Juni 1—10 10.0 i:.4 1.").."! April 1— lo 7.0 8.8 . 7X)
11-20 IH.o I'J.o 17.0 1 1 -2' 1 It.l 10.2 ' 8.8

2i «.3 l'.t.o 21—30 lo.t^ 11.."» 10.0

MoilHt 18.U J0..4 1 Mt'iiac '.•..3 II..) 7.0

Juli 1—10 21.8 22Ji 2Ü.G Mai 1—lo 12.3 134)
,

11.Ö

11—20 22jO 22.4 21.7 ! 11-20 14.1 15.0
21—31 22..- 23.1 21.1» 21 31 15.1 105

'

13J>

Monut 22.1 23.1 2o.t; Moiiiit
4 A A 1165 ' 11.6

Au^. (1 1 "

)

23.2 23.3 23.0 Juiti 1— lo 17.1 18.0 105
(11- 2r).o 2r..y 24.3 11 Jo 1S.4 18.9 17.8

21—31 24.3 ' 25.2 23.2 21—:io 19J1 20.0 18.3

Monal 24v4 1

AB A
25.9 23.0 1 Monat 18.3

AA A
20,0 165

ÜeüL 1—10 24.1 25.0 23.1 ! JuK 1—10 21.0 225 20.1

11 2n 22.r, 22.0 (11—20) 22.1

1

23.ti 21.2
21—311 22.4 23.0 22.0 21 -31 23.1 23.7 22..'»

(Honirt) 22.0 (Monat)
AA e
22.1

AO *
23.4 2ai

1902 Okt 1 IM 21.4 22.0 21... Aug. 1 — lo 24.3 24.0 23.3

U—20 20.4 21.3 19.8 11—*2o 24.1 2iJii 23.3

21—31 19.4 20.0 l&O 21-31 23.5 23.7 23.3

20^4 22.U 18.6 Monat 24.0 24.8 23.3

Nov. 1 — 10 18.2 19.2 17.G 8«pt. 1—10 24.2 243 24.1
11-20 16.3 17.7 l.\0 11-21» 23.4 23.8 23j>

(21- ai'i 14.1 i:).3 13.2 21 -3n •22.7 23.0 22.1
ll>.2 19J 13.2 -Monal 2.i.4 24.3 "22.1

Dez. 1—lu 11.8 13.9 10.4 Ukt. 1—1« 1 20,3 21.8 19v4
11—20 9.2 10.8 8,2 11—2« t 1H.7 19X) ia4
21—31 7.2 8.7 5:9 21-31 10.3 18.4 14.1

Monat 9.3 13.9 0.V Jlonat 18.4 21.8 III14.

1

1903 Jan. 1— lo J.7 0.2 2.S Xov. l-io 14.3 14.0 13.0

II L'n 3.S l.l 3.1) 11 JO 13.2 i3.i; 12.7

21-31 3.1 iJb 0.7 21 :ii> 11.1 12.5 10.0

Monat 3.9 6.2 Moiuit 12.9
j

14.6
1

10.0

FBbr. 1—10 2.9 3.3 1 2A ! De«. 1—10 8.3 9.9
!

7J
11-20 3.« 45 2J8 i 11—20 7.8 8.8 1 7.0

21-29 4.2 1 ,1.4 3J) 21—31 5.8 ,
05 .-»5

Monat .16
!

1

!

Monut 75 1 9.9
1

55

i

i;nr_' .Jahr 14.1 2.\o 2J>

1903 Jahr 13.G 24J:i 0.7

Hd.

5. Kaftn- md IBaknlwwti« Ar TlMdMraisiPMk» in Dlnaouvk. Die
West- und Nordküste Jütlands von der (iciitsclien (Trenze bis hinauf nach

Skagen ist für den Seemann eine der gefälirlichnten in den europäischen
Gewfisaern. Sehutxloe d^ gewaltigen See preisgegeben, die bei dea yot-
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herrsfhenden westlichen Stürmen ans dnn Atlantiselien Ozean zwiselien Schott-

land und Norwegen hindurch ungeliindert heianrollt, hat sie auf der ganzen
Strecke nur den einzigen Hafen Esbjerg, der Schiffe mittleren Tiefj^^angs auf-

nehmen kann und zugleich genügenden Platz und sicheren Schutz bietet.

Wt iter nach Norden konnnt nur noch der Lim Fjord als Schutzhafen in

Betracht, der aber in seiner tiefsten Eijifalirtrinne bei Hochwasser nur etwas
über 3 m Wasser hat, und auch diese Wassertiefe muß wegen der Veränderlich-

keit des Fahrwassers durch Baggern aufrecht «rhalten werden. Auf der letzten

Strecke bis nach Skalen ist überhau])t kein Zuflnchtshafen vorhanden; nur
eine *250 ni lange Mole bei Ilirshals Inctet klcin^'n Fahrzeu<ren und Booten
dürftigen Schutz. Der ganze allerdings nur unbedeutende Verkehr an der

letzteren Kflstenstreoke spielt sich daher an der offenen Ktkste mit kleinen
flachgehenden Fahrzeugen ab und ist nur in der <^'uten Jahreszeit möglich.
Sobald schlechtes Wetter droht, müssen diese Fahrzeu^^e die offene See zu
gewinnen suchen oder im Notfalle auf den Strand laufen.

Besonders schwer wird die Qeföfarlichkeit der jütischen Küste und det
Mangel an Schutzbäfen von den zahlreichen dänischen Fischern empfunden,
deren Gewerbe sie zwingt, in ihrer Nähe zu verweilen und in häufiiren Verkehr
mit dem Lande zum Absatz ihres Fanges und zur Neuausrüstung zu treten.

Der grofie Aufschwung, den die dSnische See* und Küstenfisch^^i unter dem
Schutz und der Fürsorge der danisclien Regierung in den letzten Jahrzehnten
genommen hat, hat den Man^rel an Häfen in verstärktem Maße fühlbar «reinacht

und besonders in den letzten Jahren zu Maßnahmen zum Schutze der Fischer-

fahrzeuge an dieser Küste gedrangt. Nach den' ^»Mitteilungen des Deutschen
Seefischerei-Vereins , Heft 1, 1905, hat sieh nun die dänische Regicrun^^ zum
Bau je einer Schutzmole bei Voru|)ör und bei llanstholm und eines Fischerei-

hafens bei Skagen entschlossen. Die Vorarbeiten zu diesen Bauten sind bereits

fertiggestellt. Der ron den dänischen Fischern seit Jahren gewünschte Bau
eines künstlichen Hafens bei Hanstholm hat sich wegen der ungünstigen ört-

lichen Verhältnisse und wegen zu irroder Kosten nicht ausführen lassen.

Die Sehutzmole bei Vorupör (Vorupör liegt an der Westküste etwa
mitten zwischen dem Lim Fjord und Hanstholm) wird aus Betonkasten mit
einer Schutzbekleidung aus Granit gebaut werden und soll sich in 63 m Ab-
stand von der Küste 311 m in etwa mw. nordnordwestlicher Richtung' erstrecken

bis auf etwa 5,5 m Wasser. Sie wird etwas südwestlich von der Richtfeuerlinie

und fast parallel zu dieser liegen.

Die Sehutzmole bei Hanstholm, der Nordwestspitze von Jütland, wbrd
aus dem gleichen Material wie die Vorupor-Mole bestehen und sich in 50 m
Abstand von der Küste :M 1 m in nngefähr nördlicher Richtung erstrecken.

Wassertiefe an ihrem Außenende 4,5 m.
Der Hafen von Skagen, der vor dem Dorfe dieses Namens am Süd-

strande des Kaps Skagen gebaut werden soll, wird aus einem von zwei ge-

krümmten Molen umschlossenen Innen- und Außenhafen bestehen. Der Innen-

hafen wird vom Außenhafen durch eine längere und eine kürzere Qucrmole
getreimt. Wassertiefe in der Einfahrt des Aufienhafens zwischen den Molen-
köpfen 5,6 m, im Außenhafen selbst 4,4 bis 5 m und im Innenhafen 3,4 bis

3,7 m. Die Baukosten sind auf 2 3(52 500 Mk. veranschlagt. Der Vertrag für

den Bau, der am 1. November 1907 fertig sein soll, ist bereits im Fel)ruar 1ÜU4

abgeschlossen worden. j. Herr mann.

G. Vorrichtong zum Messen der Meerestiefe. L'Eclairage Electrique

vom 24. Dezember 1904 berichtet nach Elektroteknisk Tidsskrift« über eine

von dem norwegischen Ingenieur Berggraf erfundene Vorrichtung, mittels

deren sich die Meerestiefe feststellen laßt, ohne daß eine materielle Verbindung
mit dem Meeresboden besteht. Berirtrraf erreicht diese.s, indem er einen Ton
durch das Wasser in der Richtung nach dem Meeresboden entsendet und die

Zeit mißt, die der Ton braucht, um zur Oberflache zurückzukehren. V^-
streichen beispielsweise 4 Sekunden von der Absendung bis zur Rückkunft
des Tones, so beträgt die Mewestiefe 2400 m. Die Vorrichtung zerfällt in
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flroi Teile, ilen Sender, den EmpfätiL'^er und den ZGitniesf^er. Eine lan<r?nm

rotierendu Scheibe au Burd des Schiffes schließt bei jeder Uindreliuug eiunial

für kurze Zeit einen Stromkreis^ in den ein elektromagnetiacher Stimmer ein*

^'csehaltet ist. Dieser entsendet nach d(Mn Meeresboden hin eine Reihe tiefer

Töne, die bei <ler Riiokkuiift von einem Mikrophon .auf^'enommen werden. In

dem Sti'omkreise des Mikrophons befindet sich auiSer der Batterie auch ein

Telephon. Dieees ist durch eine angesetzte Resonanzröhre auf den Ton des

Summers abgestimmt und ^'erät daher in starke Schwin^unj;en, wenn der

zurückkehrende Summerton das Mikrophon trifft. ( Klektr(»t. Ztsehr. 1905, Nr.(x)

Da also liierbei jede Sekunde einer Tiefe von GOO ni entspricht, so ist

dies Verfahren in flachten Gewissem überhaupt nicht anwendbar und sdne
(loiauigkeit eine Terhältnismäßi^' ^zerin^e. Bei Tiefseelotun^en mag es jedodi

für eine erste an^^'enäh^^rte Orient ierunjLT über die bei den exakten Messungen
zu erwartenden Tiefen gute Dit-nstc tun.

7. Preisausschreibeu für eine Geschichte der deutschen SeeschifCahrt.

Wir geben im folgenden den Wortlaut eines Preisausschreibens wieder, an

dem manche der Leser dieser Z^tschrift Interesse nehmen werden:
Ein Iiochherziger Iiansiacher Kaufmann hat dem Hansischen Geschichts»

veri in 'MMU) Mai'k zur Verfüj/nnf.: ^^e.stellt für ein rreisauss('lii'eil)en, dessen

Ergebnis eine «Geschichte der deutschen Seeschiffahrt sein solL Die

Ausschreibung erfolgt hierdurch. Verlangt wird eine auf wissenschaftlicher

Grundlage blühende Arbeit, die durch eine lebendige^ allgemein faßliche

Darstelhum die ncschiclife eiins der wichtigsten Gewerbe unserer Nation
weiten Kreisen verständHcii und anziehend zu machen geeignet ist.

Die Arbeil hat die gesamte Entwicklung von den ersten nachweis-

baren Anfängen germanischer Seeschiffahrt bis zu dem Zeitpunkte^ wo durch
das Gesetz vom 25. Oktober 18f57 über die Nationalität dei" Kauffahrteischiffe

die Fartikuiai flaggen zugunsten der Flagge des Xorddeuti^clien Hundes herunter-

geholt wurden, übersiclitlicli darzulegen. Für die Zeit, in der die Nieder-

lande einen Teil des Deutschen Reiches bildeten, hat die Darstellung sich

auch auf die friesisch-niederländische Schiffahrt zu erstrecken. Erwünscht ist

die Ilinzufügung eines Ül)erblickes über den Aufschwung des deutschen See-

wesens während des letzten Menschenalters.

Da der Stand der Quellenveröffentlichung nicht überall ein gleichmfiBiger

ist, wird fi'ir manciie Teile eine abschlieltende Darstellung nur durch Benutzung
ungedruekten Materials gewonnen werden k«"»nnen. Mit Rücksicht auf <lie

einer solchen sich entgegenstellenden Schwierigkeiten wird die Benutzung
ungedruckten Materials zwar nicht als unerlftBlich bezeichnet, doch wird der

Wert einer Arbeit durch das, was sie in dieser Richtung leistet, erhöht werden.
Der Verfasser darf sich darauf lieschränken. in denjeniLren Teih'U seiner

Schrift, zu deren vollständiger Bearl»eitung er die Heranziehung ungedruckten

Materials für erforderlich halt, Gang und Inhalt der bea1»ichtigten Dar^

Stellung deutlieh anzukündigen, die Ausarbeitung aber für die Zeit nach
Zuerkennung des Preises sicli vorlx lialten.

Die Arbeit muß in deutscher Sprache abgefaßt sein.

Die sur Bewerbung bestimmten Arbeiten sind bis zum 1. Oktober 1909

bei dem Vorsitzenden des Hansischen (leschichtsvereins in Lübeck, mit einem
Kennwoi't vers('l!i>n. einzureidien. Der Name <U's Verfassers ist in einem nu't

dem gleichen Kennworte versehenen geschlossenen Briefumschlage beizufügen.

Die Beurteilung der eingegangenen Arbeiten geschieht durch den Vor-

stand. Das Urteil wird in der Mitgliederversammlung zu Pfingsten 1910 ver-

kündet wei-deii. Die Auszahlung des Preises erfolgt zur einen Hälfte gleich

lUK'ii Verkündigung des l'rteils, zur andfi-en Hälfte, soliald <las Werk, das

Eigentum des Verfassers bleibt, im Druck vollendet ist. 2sicht gekrönte

Arbeiten werden den Verfassern auf ihren Wunsch zurückgesandt.
Lübeck, 7. November 1904.

Der Vorstand des Hansischen ( Jeschichtsvereius.

gez. Dr. Ee Illing, Vorsitzender.
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Neuere Veröffentlichungen.

A. Beqirechimgeii nnd anafllhrliche Inhaltsangaben.

»Antarctic . Zwoi Jahre in Schnee und Eis am Südpol. Von Otto N(»r(U'n-

skjöld, J. Gunnar Andersson, C. A. Larssen und C. Scuttsberg. Nach dem
Schwedischen ins Deutsche übmlragen von Mathilde Mann. 2 Bde.,

4 K, 300 Abb. und Skizzen. Herlin 1904. Dietrich Reimer.
Vim dea vier Expeditionen, welche in den Jahren lUUi—lüOl in der Antarktis wiasen-

srhiiftliciien Fomdiungen nachgingen, haben sich die BehleIcsaTe der itehwedischen Expedition unter
I Wtn Xonli n-kiitlil am dnunatiachsten pt-stalU't. Nach AiiIaii<i<ftzcM di r TMH'r\vintmin<:>iiMirtoi

liiii.r X(ink'ii.^kjölii auf der Snow-Hill-Insi'I kehrte die Antantic' nach den Falklands-lnseln
[II k. )H«uchte 8üd-<.teurpen und Feiu-rland. um dann NordenslEiOld und »eine Gefährten von

dem Winterquartier abzuholen. Da die Kisverhiiltuisse iuio^insti>; waren, verlielt (tunnar Andersson
mit Ikne und eineiii Matrosen an der Nordküste von I»uis-Philip|)-LAnd da« Schiff, nm auf dem
liUldwege 'iit' Winterstatioii /n i rreichen. Dies pclim^: nii hi. nnd ihe Fursi-hci warm «xfiniti^'t. in der
Hoffniin)r^l)U( ht ohne gcniigcudcn Proviant zu ülRTwinlcni. bis l!io:{ die Vori iniuimjjr mit Nordcn-
ikjöld gclan^^ I >ic .Cntaretic« selbst versuchte cU'nfall»* nach dein Wintcniuaiiirr \ <)r7:udringen,

wurde jedoch vom Kise >zerdrilckt ; c-i ^oian^ alKr der Mannschaft, die Panict-lnscl m ciTcichcn,

von welcher aus nach der Überwinterung an deniK-llx^n Ta^c, an doiu die argentini)«che Eotsatz-
i x{>(>iliti. II auf der »Uruguay' bd Snow-HiU eintraf, die Vereinigung mit NordenakiBid liewerk-
steliijit wurde.

Die Krlebnime der verKcliiedenen Abteilungen werden von den Tätern in anziehender Form
pcsichildcrt ; ülHrall war iiifnl^a' der uiivorhcrfrc^chcnon Frci^niisso der IVoviant unjrcnüpend. daß
Krsat/. pcsehaffen werden niuüte. Diesen i)oten die l'ingiiine und ."^eehunde; ohne diese ililfs-

qucUcn wäre ihr Ex|M-dition wobl ein Ihnlicfaes SchidcMl wie der amerilmnifJian unter Gredy
(.lbbl/63> zu teil geworden.

In die SouiMerung hineinverflochten sind die wimenflehaftiirhen Beobarhtongen von Norden-
<k))>ld und AndcrvMiii. Sowohl auf der er-tcn wie auf der zweiten Fahrt nm h dem Sii<len wurde
der Erforschung di> < »rli'aiix- inid de ( M riaehe-Kanals viel Sorgfalt zuu:eHendet. Der Zu^aiunien-

hang von I><iui»-Phili|)|»- und ( iraiiamlaml wurde e-ndgidtif; festgestellt — hierbei ergab es sich,

daA nach den Aufnahmen dea iien-iilirteu schwedischen Kartographen Duae die Aufnuiunen der

Belgica-Expedition ^vonTdilem winrnielten«. Von den orjeanographifwben Eifrebnimen enirihne ich

die abnorm tiefen Tenii« la'iiren am IVkIi ii des HraiiKfielil-Snnde-.. w< Icher durch eine Schwelle von

den nördlieheren MeiTesjiebielen p'irennl ist. Wichtig ''ind ferner vor alleii Dinu^cn die veivteinerten

Pflanzenrcfte, welche sowohl von Nonlenskjöid auf der Soynuuir-lnt^l wie \ 'H Aiidf rsMiu \k-\ der

UdSnongsbucht gefunden wurden und ilavon zeugen, dali in der Juraperiode in diesen iiebieten

ein mildes Klima und eine üppige ("lorn bestanden halx>n. Die Überwinterung bradit« fflr die

Fonicher. welrlie zum Teil mir für Wochen, statt für Monate, mit Proviant nnd K'h idun;; vergehen

waren, infolge der heftigen >Stünue uimI der niedrigen 'remiieratnreii viel l iipmach mit sieh, jedoch

wurde das wissenachaftuehe Programm auf der ifiuiptstation (Siinw-Jhlil völlig durchgeführt. Die
hiickst interessanten meteorologischen Beobachtungen hier habira duiuh die zweijährige Dauer der

f'licnvinterung mul die gleichzeiti^reii Ilcobaehtungen der Schotten auf den Süd-Orkncy-Inwln an
Wert g»^w(innen: zu envähnen ist der LiroTic Teni|>eraturge^a'n'iatz der beiden .Fahre, »,\\h- die

Teniperatur\-eräuderlic)ikeit von Tag zu Tag (.Maximiu» 37-' in 48 .Stunden); der würmcite Tag war
der 5. August <!> lOHB. Dr. W. Brennecke.

B. Neueste Erscheintingeu iiu Bereich der Seefahrts- und der Meereskunde
sowie auf verwandten Gebieten.

a. Werke.
WltteroBiccikiuid«.
Klein. Dr. llerniann .T.: Alhjftneine Wiltertin(jskiinde mit fiesnnderrr Beriicksiehtigung

der Wettervurkersaye. 2. iuu<reiu-b. ,\nfl. S". 217 S. mit Textabb. ii. 2 Kart. Wien-
Leipzig llHX'i. F. Tempaky— (i. Frey tag.

Garriott, £. B.: Long-ranae watUher föreauU. (BulL Nr. 3.), Weather Bureau.) HP. US p.
Government Printing Office.

Clement- iHu^'hi: (frctit iri)idsfi>n/t,-;. Their causation, ilbi-iruted by dia^rains. How to

prcdici wiih cxuniplc» workcil out, with great stonu for Jauimrir 14, ISio.'» prcdicted. iiP. 12 p.

Author.

Meeres- nnd <Jew».««serkunde.

Aufsess, Dr. Otto Frhr. von u. zu: Die phyaikcUUchen Eiyemehaften der Seen. 8«.

X n. 120 8. mit AbfaikL Bnumschweig 1906. Frledr. Vieweg A Sehn.
TabU$ des maries des eoUmiM /hrnfsiM» de men de ehin$, caleulto pour IVui 190&.

Reihen nnd F!lxpeditionen.

Wheeler, W. The commission of H, M. S, Pundora , Metliterraneau Ktatiou 1901- <>4.

(>Log< Serie«. Nr. 20). Cr. 8«. ISap. Westmmster Press.

Physili.

Royal Ub»»ervatory , (Jreenwich: Hesults of thc iintijintical und nieleoro/oyical obser-

vations made of Ihe Royal Observatory, (hri nwich, in (he year 190O nnder the

diiection of W. H. M. Uurisde. 4«. CXXI p. luiinbuigh 1904. N'eiil & i'a
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In^triinientPii- und Apparntpnkundp.

Owen», K. W.: The AltC of rumpasg adjttstment. Ucuik a Uiuri)ugU oxplaiiatioii iii .<ani|ile

laiiKua^' of a coiniilr x probleiii. niustr. 8". liS p. O. Philip»,
liourd of Trade: liuitruclioiu reUting to Uie rocket wpfmtam for aaving lile from «hipvteck.

Astronomie.

Doberck, \V.: Cattiloyite of riijht iisvenMons of 2120 «oiUhern stara for the epueh li/00

from obsermtiom made nt thr Hnngkotui Ohurrvatory dmring tk« ffton 1898 tO

1904. Fol. T.'i
I».

HoiifrkoiiK !'.«>.'), Noruiilia & Co.

Kütten- und HafpnbeMcliroibunK.

Bureau f. Htroui- u. HufcMiliaii. Hatnhur^: Slromkarl0 dtr Norder-Elb« wm BUHtkmu
bia AUona. l iMM, fii. V, VII u. VII«. Uambnig 1904. O. Meissnor'« Soit
: — der Ober-, 8üd«r- tind NordtrMe mm Lammbwff 6i» Hamburg. 1:flOno.

Bl. VI. Znllt ns|.i( k. r. l(Mi|. ebd«.
: — dn- Vntrr-Elhr ron Altona bis gtir Osfemilndunt/. 1:<1(«m. R1. X. ( ;iiirkstji.lt.

Hh>». lÜM'iKia.

Xcderl. Minist, v. Mar., .\fil. Hvdropuphie: Betcltrüviny der JS'ederianduche Zeeyateiif

De«-] II: HRiiiwerxhavm. Vore' en Seriksee. VQIde Diuck. 8^. V n. «2 Sb tfQmmbtft
l'Jir». < ;i'l>rot'der» van l'leef.

— : — Deel III. (iocrre en Hoek van Holland. Zwde Druk. V O. 52 8. Ebenda.
Ituskin: Harbours of England. Pockot od. l2nio. 162 p.

Gattip. B. O.: Memorinu of. the Ooodwin Sande anä their eurroundinys, legendartf

and hi.ttorirnf. v>. XVI and 288 p. with mapa. cbarto a. fUnitr. Loadoo 1904.

.]. .1. Kr Ii Ii IT Co.

InatriK t ioiif inuitiiiiiew: Mer Noiri' et Mrr d Azur. XXV' et .'{.'>.'>

p. Inii)r. Nalioiuür.

U. f*. II v<lroj:r:i]ihii' Office: Lint of liyhls of the irorld. Vol. 1. Eaxt and West Covl.'i

of S'orth uimI Smth Ariierüa (E.\ceptinp the I nit«! Slat«») includiiig the West India tnd

IfwäSiß Island». CV>rr. to Januair 1, ini).'>. 4". 77 a. XVI p. Washington 190.'». (Hweiu.

Frist Oft
— : I4st oflights oftheworld. Vtil. III. Wrat Const of Africa and Eun>|)eand the Meditemneaa

Sea, ineludii^ the Adriatic, the Blai*k Sca, and the 8ea of Azov. OorrocL to Januarr 1.

1905. 4> \m a. XXn p. Washington 19a\. Govcnun. Print. OfL

HftndelsKPojrrnphip und Stalixfik.

t?(hweij;er, Alois: SchiffahrtssubventioueH und ihr Einfltdi auf Fosl, Ädmiralüät,
Schiffbau und VoUtewirtaeha/t. Bericht u. VoroohU^ Lex. 190 & Wien 1903.

O. Möbiua.
Beichaamt d. Innern: Amtliehe Ltete der deuitehm Seeechiffb mU UfUer$eh«idiing$-

e^fnalm, ale Anhang zum intematioiialen Signalbndi. Abgeechl. 1. Jan. 1903. 8*. 119 1$.

Ba4in lJK>r>. (icortr Heimer.
Schneider. F. und I.nbcke. Charles: ]'rrzn'rfniis der Hainburf/er SchifH 1905. Qu. W.

818. Hambuiv. Eekurdt Meliiortf L. KriediTi< li-<n\\c Co.

Kaia. Stat. Amt: Die See.ichiffahrt im .fahre KHK'i. 2. Teil: .<<hiff8unfäUe an der <itiit.<oh«i

Küate. Verun>rlin kuiij;en ilculs^ hi r SeeM-hiffe. (Slatisl. <!. Dnit-c h. Reicht». Ikl. Kfi. II.»

22 U. 129 S. Ilerliu 11«^:). Puttkammer & .Mühll.n . hi.

Warei^eieeffUtig in de» österreiehisehen Häfen 1890—1903, mit hoond. BcrOckaicht. dei

Wannveritcbn von THeat FQr daa mn stind. Verkdm- und Tarif-Awiduaaa dea loduitrie-

ratcs 7ur VorJ>enit>r. der Aiitrii^', betr. den S-t'verkehr einp-^+'f/le Subkomitee bearb. TOBI

t^eedcpartemciit ixu k. k. Haiidelsininisieriuni. Ias. b'. XXIII u. 1109 8. Wien 19M.

Hof- o« StaalHtlruckewi.

Schrocilter, C: Entscheidunyen deg Kai.-<erlicheH Überseeamte und der Seeämter zu

Hamburg und Bremerhaven am dem Jahre 1904. 8^. 74 8. Rambiug l90Ck

Veriagaanat. tu Druck A. ü. (vonn. J. F. Bicliter).
Attlniayr, Ferd., Bitter .: Das initmoHontU» Seereeht. Ein Haadbodk für den k. n. k.

Secoffuier. 2 Bde. Lex. 8». XIII, 216 u. VUl, 611 & Wien 1903-04. C. Gerold*
8ohn.

Cai-x. Knhi-rt ilc: Terre-Xfiirt-, Saint-I*ierre et !e Fretirh-Shore, en<|u6te aar la qaiatfam

ilo !«-( lifur» Ol le iraile du S avril l'.KM. 18*'. Sex*, fr. d'impr. et libr.

Ueilliunde.

Kupie r. Dr. OeoT Die erste Hil/ig bei Verletsungen und Erkrankungen auf k. v. k'

Schiffe» ohne Arzt. Für Sx-offiziere daiyerteUt. 8». V u. 84 8. m. Abbild. iu 21kidB.
Wien l'.inl. C. (Jerold's Ötihn.

Dawson. w. K.: ship suTffeon'g pocket bock and medieal ofRttr'» log, 12*. TOp^

I5;iillirlr. I'iudoll.

Verseliiedenos.

Jones: 3%e Shipping World Tear BwA and Port IHreetory. Ahnanae Cor 1906. 8**

1314 p. a. 1 eh.

DOring, W.: Der Seemann und sein Beruf. 2. Aufl. 8*. 96 S. Papenbnif; 1904. H. Bohr.
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Steril. Dr. Oito: Die Swmaehiftagen der QegenwarU 8«. 48S. Berlin 1006. Deutadur

JottbaDuand: Lea cdbles wue-marins, leur prcieeHon en tei^u de pai* et en tanpe de
guerre, 8^. 320 p. Larose et Tenin.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen nnd Sammelwerken.

Wittemngrxknndp.

Gegenwärtige Aufgaben der Meteorologie. A. LawriMui- Kotch. Xuturw. Wixliwhr.«

1905. Nr. 9 u. 10.

The intrnduction of meteorology into the courses of instruction in mathemoHee and
physics. Clevi'land Abbe. Wush. Moiith. Weath. l^ev.*, November 1904.

The study of the minor fluctuatiom of ntinosp/ieriepretture, W. N. Shaw and W, H. Dines.
»Quiit. Joum. lioj. MeU Sor.« Januarr 1U03.

Meteoroloffieal obeerving in the emtaretic regione. Charlea W. R. Royd«. »Quat. Journ.
Roy. Mit. >^oo.- .T:iniiary ll>'i".

Zur Meteorologie des Äquators nach den lieohachl inii/cn zu J'ard am Mu,-<<ii>ri (ioeldi.

II. J. Hann. Wien. Sifzher. Math. Nat. Kl. H*!. rlV. Abt. IIa.

Oft tke in/luenee of the time faetar on the correlation between tlie barometric heighta
at etaüon» more than lOOOmilee apart. F. B. Cave—Browne—Cave. >Ftoe.Itof.
SiM-. Vol. 71.

Hurricane in Fiji. K. I^ Ilolnios. (^tiat. Journ. Roy. ^[pt. Soc.« Januaiy 1905.

Sehiffahri und Wind im urestlichen Teile der Dnnziger BuehU Beinicke. »Schriften

NalnrL Oes. Danas«. Neue Foke. 11. Band, Heft 1 u. 2.

Variation de ta temf^raiure quottdietme dang la haute atmoepkire. L. Teisserene de
R(.rt. ("ompto* Rendas . T. ('XL, 1!»«'.'.. Nr. 7.

Mutual influenae of dir and sea temperature^. K. A(»akura. (JapuniM-h.) Journ. Meteor.

Soo. Ja|)au<. l'J".'», Nr. 1,

Luflelektrische BeobaehttMffem auf dem Meere, Arthur Boltzmann. >Phy8.Zt0chr.< 1906.
a Jahrg. Nr. 5.

De weervoorsjir/!)nf/ i/iff hehulp mm locale waameudttgen» Chr. A. C. Neil (Vervolg en
ftlotj. »Ileiiifl en l)Hiiii>krin^f . Miuirt

2fog teme de telegrafische verhindituj met Jjsland en de UfeervoortpeUingen. Antvoord
ian Chr. A. C. N. »Hemel en Hanipkring«. Maart 1905.

Meore.><- Tind (iewäsHerkundo.

Ein Versuch zur Untersuchung der hydrographischen Veränderungen in der nördlichen
Ostsee sotpie im Finnischen und Itottnischen Meerbttsen. Vorläufipc Mitteilung.
Si^rurd Stciiiiis. riihlii . i irronst. ruii-^. ]Knii. intern. |K)ur l'explor. d. 1. im-r . N'r. 1.'».

Zur Ozeanographie des yurdmeeres. V>. Hi'lland-lIanKcn. I*»d»lk'. «•ircoiiKt. ctius. jx-mi.

intfm. jKUir IV.xplor. d. 1. n»er». Nr. 11).

Hydrography of the waters by the Faroe Islands und Zeeland during the cruiseji of
the danish research-steamer Thor^ in the summer 1{Mj>'J, J. H. Niclfion. Mcildolel.

Komniiss. Havundf-rsnni lsi r . S'rie: Hydrografi. M. I. Nr. 1.

Contribution io the hydrography of the North Atlantic Ocean. .Martin Knudsen.
»MeddeM. Konunim. HavundeitMgelser«. iStaie: Hydrografi. Bd. 1. Nr. 6.

Seottish hydrographir re.frarrh du ring 1903. A. J. Robertson. »Public, ciroonrt. oona.

fM-nn. intern, jmuu 1 explur. d. 1. iner». Nr. 17.

Neue internationale Tienmkorte der Oteane, BchokalskL ^UMiieeh.) »Monkoi Sbomik«
19UÖ. Heft 2.

DU Üreaehen der Meeresströmungen. FV. Nansen. »Fietenn. Mitt« 1905. II.

EMluß des Windes auf Dichte und die Bewegung de.'f Mreneassers. J. W. Bandstrflm.
»l*ublk-. ciri-onbU t-ouis. jx-nn. intern, jtour l't-xplor. d. 1. nur«. Nr. 18.

Oraphisehe Berechnung von ot aus t und oo. Sigurd Bteniua. »Publie. cütoonst. eons.

jxTin. intern. |)onr IV.xplor. d. I. iner-. Nr. Hi.

The rnineral matter of the sea. K. 1). f^alishiirv. S<otl (iw^rr. Map. 1U(>5. Vol. XXI.
Nr. :{.

On the deierminatUm of oxygen in sea-weUer. Niels Bjerrum. »ModdeM. i^ommiss.
Havnndfrsdoreliwr«. Serie: B^rdrografi. Bd. I, Nr. 6.

Unrecoipiizrd fnctors in the tranemüeion ot gaeee tkraugk water. W. E. Adeney.
.Mag . Marth 19üö.

Der Ozean als Regidator des Kohlensäwregehaltes der Atmoephäre. J. Hann. »Meteor.

Ztachr.« im,. Nr. 2.

Fanna und Fischerei.

Ckmtributions to the triology of the plaice with rneekU regard to the danish plaice-
flahery T. A. C. Johannen. »Medddel. Kbmnun. Havundersiifdser«. Serie: Flskeri.

!?<!. I. Nr. 2.

Oh peiagic poxt-larvol hulibut. Jhü. .Schmidt. Mcciddel. Kommiss*. Havnndt'rs0gds<'r<.

Serie: Finkcri. K.I. I. Nr. 3.

Baleüdere et piekeurs de harenge, V. Oaudard de Vinci. »Revue de Q^ogr.« 1904.

l«r d^eottbie.
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Kor/r hr.sr/iriji'iii)/ iler i'iai-/i//ii(/r/i hij ilr Srdi'rhinditchr zervinrhrrijen in i/ehruit.

H. Kf.l.-ko. M.-.i.-i-:. \'i"i-li,Tii". Krliiiwri IlHt;'..

De HoUantUche haringvüxcherij in W04. V. V. Even». i)I«diileel. ov. \'u>.-<(-b«n).

Febnuni 190S.

R«beii und Rx|MMlitioneii.

SeotÜth NaUonai AntareUe Ejmedititm. >Qiiat. Jouni. hiof Met. üoe.* Jumhut 1905.

The SeotHth National Antarefie ^mtditUm. J. H. Harrey PIrie nd B. X. Budmose
Krown. '•Katnre«. 2. Ihrcli 1206.

Physik.

Benhdchtitnfien iihir dif inl iscfir S/r'i/ifr?thrir/ntf>f/ hei ti/piKvIivii Formen der Luft-

driirki rr/ri/iiii'j. .1. Maurt r. Mi i,,.r. /t-<-!ir. i'ih»'.. Nr. 1'.

Tfir distrihii/io/i of (he tirfiriir siinlii/ltl 'ni thr yiurthcni /leiiiispfiere (it simulier a<d,itiee.

.I.iliii S.lirlini. l'hilo^. Mii-. .M,Mi!i ]'"'..

I'rcjrl de leve d iine carte iinii/ii' /ii/iir du iinrd dr IDn'-mi l'tii-ifi<jiir. \.. \. Bauer.
< irl , ( IVnv Miir- l'." ",.

Oll Ihe magnetic ehange of reautanee in iroit, nickel anä nicket-sleel at variom tempera'
htrm. W. EL Wilfiamiw >Flk». Mag.>, Juniuy 1008.

InBü-nmenteii» und Apparatenlnude.

A tünple e/feetive, and ineiqteiuwe Uakinmg reeorder. Honrr F. Alctatore; >WuIl
Honih. Wcalk Ber.<, November 1904.

Terrestriseb« luid Mtroionfsehe NaviKatlmi.

Eine prakti.tehe Sldtidliuie. S< hnl):irt. Hiuimi- 1005, Nr. 9.

Zur tiiiintier/iiiie. K. Knippinu. liauMt< 1!K)0, Xr. II.

Kibtten- und llafenbesihrcibunK-

Beobachtungen und Betraehhnujen an I)a>izi;/s ChtteeUltie. Dahns. »Bduiflen Xabiri.

(i«*. Danzin . Nciio Fol^p^. II. Unml, Heft 1 u. 2.
'

Die Befeueriuiij Finnland» in besn;/ auf die Me«itung der LichtttäH» der LtH^tfeutr.
Karl Ppternon. (Riissisfh.i Murskoi slmniik !9<J5, Heft 2.

Le pari de Marseille. B('r^l>^s< . \lv\. iitb<)imuulain< I90i. lU dtkvmbre.

A menaee of the New York harbour. Lewis M. Haupt. >B»1L Auer. Gecior. äoc.> IflOll, !

VoLXXXVU, Nr.2. '

SeUfniaii ud -Blariehtiuigmi.

Die Haui'ontchrif/r/i de.i FiK/lise/ieii Lloytl. Fiiiif/i^ Jiihn- d. Kiiiwickdiug des EiwnaEU{RMniM>
<8chlun.( Ciirl Kil'lhorii. S< hifn>iiu 1!><>:,. A'I. .Inhrtr. Nr. 1 1.

Qiierfenfii/k-ei/ mn Si-hift'i u. iFnrr-.i .1. Ilriihn. S liiftliiiii r.»<C>. VI. .Talii->r.. Nr. II ii. Ii
IJe la seeiiritr des iinrires. Mniiriir (

';i Im r i - 1 'a n im- v i I k>. Le Vnfht , 4. iiian'

// pexo drile /niri. Kiluni Criin. l!iv. Miiriit. Itul. . Fobbnjo 1005.
Ventiliitioii hri Kidih tiliiiUiiiiiiH. So-Iahrl l'.lit'i. Nr. .'i. '

La risibiliti- dis bätiiiients Iii niiit. \f Vnrht . 1 > F. vi iir r.t i'..

Uriiierhiiniii'ii iiIht die jetzii/en SrhiflsiiiiiHrhiiii ii iiml hi sse/. I >. «inlinv. iKiiwi^'h.i

Mors'kfM Slinniik l'.wr,. nVft L'.

Fahrzeug mit Apparaten zur Vertilgung von Ratten auf Seeschiffen mit einer Dt*-

infSkHoneetnHd^ing fBr Hamburg. >HanM< 1905, Xr. 11.

nxMigßogntlU» «ad BtaHsUk.
|

VerM^ dmiteehtr Sd^Ulh im Jahre 1908: Flaranagua (Bns.) «Dmt Hand. Airikt ,

Fdimar 19U5. I

Sehifi^fferkehr im Jahr» 1008: ItaUen, PliiBppiBen, Algerien und Aiffer, Oian, Tanfeer.

>Deat. Hand. Arrli.< fVbraar IOOük
Außenhandel und Schiffahrt im Jahre tnoS. Bpanko. »Dent Hand. Arcii.- Pehr. I906w

Lage des Schiffbaues in den Vereinigten Staaten tu Beginn dm Jahres 1904. Ern»i

A. H«d«n. >BohifflMm< 1900. VI. JahiK., Xr. 11 n. 12.

VerschlodenPH.

flejichreihuui) diu Scliiitzhuii.ses für (iis/niiidi te in der Wiinle Skeiilantrsandur an der
;

Siidkiisfe Ishniils. Hunsii l'.t' Nr.'.'. i

Le Miisee de la Murine. U. Clerc-KanipaL Le Ywhis 1» Kevra-r l'Jltü.
,

Training of hoff» for »ea terviee and reeruiting tbr Rogal Navg I. »Xantie. Hag.« IWa
(Nr. 3*

La difemae eotOre let aout-mariut. Max. >Le Yaebt«, 2a Fdrrier 1905.
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Die Witterung an der deulsohen KOste im Feliruar 1905.

Mittel, SnmmeB und Extreme

aus den meteorologischen Aufzeicbmingen der Nornial-Beobacbtungsstationen

der Seewarte aii der deutschen Küste.

Stations-Xaine

dcM liurometers

L u i t (1 r u i- k , 7( N ) iiiiii

Mittel

nxLauf! Abw.
MN'u. vom

4.-.^ Br. Mittel

Moiuit»-Extreiiiu

ml.«iifMNu.4öoBr.

Max. Dat. Min. Dat.

Lufttanperator,

ShVj2i. N SbX Mittel vom"
Mittel

Zahld«r

3

(Hin. (Max.
<0^)! <0»)

fioriaim . . . 10.4m
WniidiiwhaTep8.5
Keitum . . . 11.:?

Hamburg' . . 2t» ti

Kiel 47.2

Wustrow . . 7.U

Swititniiinile. 10.05

Kägeuwalderm.4 0
Neufabrwasaer 4.5

Hemel .... 40

I

6.3.8 -T-2A
63.9 ;4- 2.1

r.2.7 -4- 1.7

(»3.9 -p2.(i

<J2.8 — 1.4

(i2.7 -f 1.2

g:i2

()2.iJ

61.6

1.0

0.9:

76.6 8. 43.7 28. 3.0 3.2

77.1 8. 44.7 28. 2.0 ii 2.3
77.8 22. 42.2 ) 2.2 2.3

77.2 Si. 111.7 2 s. 1.4 3.C. 2.4

7»).:$ i:;.'.)
->

1.«' .{.2 i.i;

7t).2
•>•>

43.3 2_ 1.0 2.1 i.r.

70.1 9. 41.7 2. 0.7 2.7 1.0

70.:» 22. 4<>.7 ••>_
0.2 l.Ü 0.7

77.9
.)> 40.0 •> -0.4 2.3 0.5!

80.2 22. 36.7 l —1.0 0.3 -0.6

3.3
t

1

2.5!+ 1.3

2.n-i-2.i

2.2^-1.4

i.t; -~ 1.4

1.5— 1.0

1.4 -i-
1.."

0.0-4- 1.4

0.4 4- 1.4

-0.7,4- 1.7

.'I

10
r»

12

11

i.j

II

15

16

18

0
0
o
II

o
o
•1

2

3

Stat.

T^eroperatur-Extreiiie
Teniperatur-

.Ändcniiif:

vonTu^ /uTa^'

Fnichtiglcnt BenrOUning

>Iitjl. täirl. Uih:
Hrlativf 0

•
. 0 ShV 2bN,8fcxjMitt.

\hv.

Max. Max. Tag Miii.
j

Tag 2«» N sb N
l_J

Mittl,

mm a''Y,2''N
1

vom
Mittel

Ik.rk. t.s 1.9 7.3 18.2(5. — 2.5 12. l.l

1

I..'. 1.7 .'..1

'

S9 S.'i S8 0.7 0.3 r».s (5.2 -0.7
Wilh. r>.i U.Ü 9.3 18. — 5.3 13. 2.2 1.8 1 2.2 5.1 92 91 7.0 7.2 6.5 7.1

Keil. 4.4 0.9 6.0 6. — 5.41 13. 1.3 1.3 1.3 5.3 94 i92 95 7.5 6.4 6.1 11.7

Uiun. 4.9 0.3 7.6 17.98.
2T.

— 5.ljl3.14. 1.9 1.5
(
1.7 4.8 90 82 89 8.2 7.8 6.4 7.4

Kiel 3.9 0.0 r,.3 IK. -.5.9; 13. 1.7 1.1 !.(> 4.7 90 S.'» 89 1 .

1

7.5 l-i 7.2 -0.4
Wuä. 3.5 —0.4 ü.U 20. — 5.0 14. 1.1 1.2 1.0 4.7 90 88 92 7.5 ().5 0.5 (;.8 —0.9
8win -0,1 6.7 1. — 6.0. 14. 1.8 1.8; 1.6 4.6 90

1

83 88 S.4 8.3 8.0 -H).7

Rujr. 2.7 ^1.0 7.0 20. -S.2' U. 1.« 1.0, 1.0 l.l 93 s.". 92 S.2 7.4 f,.S 7.5 0.0
V.-it.

•1 ) - !. 1 17. s.r, 1:;.
0 -

2.0 2.

1

1.2 s> 71» s7 r.. i r..l 1.2

^^ . -'.'> i.'j 1,; SS '.'2 r.s 7.1')

Ötat.

l> 1 1
weich. S

K& 'C'}. i vom ^* X 7. Sonn.

XiederschLig, luin Zjüil (lor Tajre

niitNieder-s s
I
H (heiter, tni»..

. I!. w f

Windpewhwindipkoit ' 1

Meter pro Sek. l Daten der TVtise

Bork. 1

1

12 24 - 10 4 11. 1,'.
1

1

0 0 0 2 9 9.3 4-lJi lov. 2_ 11. 12. 22. 23
Wilh 12 12 24 — 14 4 10. 11 9 0 0 0 t> 9 fi.O -a3 12V2 2.

Keik 3 14 17 — 27, 4 10. II 5 0 14 0.2
»

2, 6. 11. 12. 18.
Ham. 19 20- 21. 8 4. 13 9 1 0 11 5.9 ^-0.8 12 2_

Kiel 23 10 33— Iii 8 2, 1.5 10 1 0 0 2 13 .5.7 -1-0.3 12 2.

r. 0 13 - 10 5 1! 1 4 0 0 0 2 13 ,5.."» i^o.i 12 >)
11.

8» in. 11 12 •>•> V 2, 12 9 0 0 0 0 15 4.0 —U.2 lov. 3.

Rüp. 12 ,1 räl- 6' 8 1. 12
?

1 0 0 1 12 - .2 1

Neüf. 4 s 12 11 3 1. Ii 1) 0 0 s 5.1 1.
•>

Menü 24 20 10 14 *•• 15 1 1 0 1 15 0.5 ? 7! 11. 12. 14.

*) JJie regiatrierteii WiiM%ewliwiiidigkelteii und Stturmnomien eiacheiiieii aM Januar d. J.

ioiolge andcrar Berechnnngawdfle Udner ak früher (vgl. die ElrUaterungen der Jaauartabdle S. 143.)
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Windriditang; Zahl der Beobachtungoi (je 3 am Ttgt)

tjr

o
o ONO

o !

Ii!
i

2
1 ^

1 Stme 8»V
1

1

Ivtirk. • i 1) 7 3 1

?
1 4 y ä o o -

a.O 3.9 3.4

Wilh. ;; () 3 3 4 1) 1 s 8 16 15 4 () 0 5 3.6 4.1 4.1

Keit. 0 0 0 < 1

•> 0 ^) 0 21 12 18 (1 3 3 8 4.4 3.9

Harn. (» 0 3 * I 1 2 •> 0 4 31 * 0 1 3.1 3..> 3.5

Kid 1 4 2 5 0 0 0 12. 2 17 20 5 13 0 0 2.4 3.1 3^
Witt. 2 0 4 2 0 4 5 5 3 3 24 8 7 5 2 4 6 3.3 3.5 34
Swin. 2 0 1 1 2 3 11 4 3 5 15 10 11 9 3 1 3.0 3.5, 35

:j 0 :\ 1 :i 9

I
3 :\ 14 19 3 4 3 2 1 ;;.8 3.9 3.3

Neuf. 2 II 2 4 5 10 12 "> 5 1 3.2 3JS 2.S

l 0 1 5i 7 6l 5 3 6 23 1
1
8 i 81 3 1 3^ 3.7j 3^

stärk(:-(Beaufort

)

Auch im FMhw wur, wie im Januar, der Mittelwert des Lnftdrneks

zu hoch und der Niederschlag (außer Memel, wo er 16 mm zu groß war) zu

gerinfT. Der Mittelwort dor Tagestemperatur war an der ganzen Küste
zwischen 1.3° und 2.1 zu hoch.

Steife bis stfirmisdie Winde traten aus Nordwest am 2. (bis Stirke 11)

lUid 11. (bis 9) an der ganzen Küste, am 1. (bis 9) an ve reinzelten Stationen

der ganzen Küste und am 3. (bis 9) an der ostdeutsclu-n Küste, aus südwest-

lichen Richtungen am 18. und 19. (bis 10, bezw. 8) an der Nordseeküste und
aus verschiedenen Richtungen noch an mehreren Tagen an einzehien

Stationen auf.

Die Moixenteniporatur la<; mit Ausnahme einzelner Tage (dem 9. 12. 13.

und 23. für die Nordsee und dem 13. und 14. für die Ostsee) immer über dem
vieljährigen Mittel. Die Temperatur schwankte an der Küste zwischen 9.3°,

der höchsten von Wilhelmshaven, und — 12.2*^, der niedrigsten von Memel,

also um 21.5 ', während sonst die größte Schwankung 15.2^ (Rügenwaldermünde)
und die geringste 9.8 (Borkum) betrug.

IMe monatliche Niederschlagsmenge schwankte zwischen 7 mm (Bruns-

büttel ) und 44 mm (Memel). Sie war fast überall zu goring. Sehr ergiebiger,

in 24 Stunden 20.0 mm erreichender Niederschlag wurde an keiner Statioa

verzeichnet.

Heitere Tage, an denen die nach der Skala 0 bis 10 geschätzte Bewölkung
im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner ala 2 war,

waren über größeren Oehieten nur der 13. an der Ostsee und der 21. an dw
Nordsee und flcr westlichen Ostsee.

Neboltage über größeren Gebieten waren der 8., 9., 15 und 16. au der

ganzen Küste, der 14. und 16. an dw ganzen Küste aufier der ostdeutschen.

(Jewitter kamen (außer Hamburg am 2.) nicht vor.

AVetterhi^rc. Die erste Dekade des Fel>ruar zeigte Depressionen im

Norden und liuchdiuckgebietc im Südwesten oder Süden des Kontinents; bei

südwestlichen und westlichen Winden blieb die Temperatur daher stets üb«
dem Mittelwert. Am 12. und 13. lag ein Hochdruckgebiet im Westen, welches

ein Drehen der Winde nach Norden und dadurch -\l)küh]ung Iiervorrief, so

daß die Temperatur bis 11 unter Null (Königsberg am 13.) sank. Die

folgenden Tage bis zum 21. brachten wieder ähnliche Wetterlagen wie die

erste Dekade und somit neue Erwärmung, die am 21. und 22. durch Vor»

rücken eines HochdiMickgebietes nach dem Norden des Kcmtinents imtcr-

brochen wurde. Seit dem 24. stand der Westen des Kontinents unter dem
Einfluß einer vom Ozean stammenden Depression, die bis SchhiO des Monats
dauernd den niedrigsten Druck über den britischen Inseln zeigte und der

deutschen Küste mit südlichen Winden wieder milde Witterung brachte.

Gedradrt nnd in VertrfA URB. Mittler h Sohn
KQB^Cbe TTiifbih hhandlniik' iinil HofbuchdnskMtf

Berlin SW, KocliRtralie iw—71
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Hydrologische Untersuchungen im Europäischen Eismeer.

Von K. KnlpOTdtMh.

IMe vorli^ende Arbeit ist kurzer Auszug aus meinen »Grundzügen
der Hydroloj,ne des europaisclion Eismeeres«. In dieser ausführlichen Ab-
handlung, welche hoffontlicli bald in den Memoiren der K. Russischen Geogra-
phischen Gesellschaft erscheinen wird, werden die liesultute der Bearbeitung
eines umfangreichen Materials veröffentlicht, welches yor dem Jahre 1906 ge-

sammelt worden ist. Den größten und wichtigsten Teil desselben bilden die

Beobachtungen wählend der Arbeiten der Expedition für wissenschaftlich-

praktische Untersuchungen an der Murnian-Küste« unter meiner Leitung in

den Jahren 1896 bis 1901 und die gleichzeitigen Beobaditungen einige
anderer Expeditionen, unter welchen die von Vizeadmiral S. Makarow eine
hervorragende Stelle einnehmen. Da meine Tätigkeit in der Murman-Expedition
plötzlich aufgehoben wurde, blieben viele Pläne nicht erfüllt und die Unter-

sacbungen nicht abgeschlossen. Als eine Ergänzung zu dem oben erwähnten
Hauptmaterial dienen die späteren Beobachtungen der Murman-Expedition,
soweit dieselben bis 1905 veröffentlicht worden sind, einige andere sj)atere

Beobachtungen sowie die älteren Untersuchungen (darunter die meinigen in

den Jahren 1891 bis 1895).

Obgleich das hydrologische Material sehr umfangreich ist, läßt das-
sellx' doch sclii' vid zu wünschen übrig. "Wie wir unten sehen werden, sind

die Beobachtungen sehr ungleichmäßig. Viele Fragen sind bis jetzt nur flüchtig

oder gar nicht berührt worden. Für gewisse Gebiete besitzen wir nur spär-

Ucbe, auf den warmen Teil des Jahres sich beziehende Beobachtungen; aus
einem gi-oßon Gebiet «»stlich von Spitzbergen sind keine hydrologischen
Beobachtungen vorhanden. Es bleibt daher noch sehr viel zu tun, ehe wir
ZU einer vollständigen Kenntnis der physikalisch-geographischen Verhältnisse

im Buropiischen Eismeer gelangen können. Dw Zweck der vorliegenden
.\rbeit ist, den jetzigen Zustanfl miserer Kenntnisse kurz darzustellen. Ich

erlaube mir zu denken, dal^ diese Kenntnisse, so unvollkommen sie aucli sein

mögen, nichtsdestoweniger eine feste Grundlage für weitere Forschungen in

unserem Untersuchungsgebiet bilden.

Sowohl die vorliegende kleine Arbeit, wie meine Orundzüge- «>rscheinen

viel später, als sie erscheinen sollten, ungefähr um ein Jahr. Erst im Herbst
des verflossenen Jahres ist es mir nändich mit großer Mühe gelungen, das
Manuskript der »Grundzfige« aus den Händen des Komitees ^ die Unter-
stfitzung der Küstenbevölkerung des russischen Nordens zu befreien, wo das-

selbe nutzlos lag. Ich mußte dann selbstverständlich verschiedene Verände-
rungen und Ergänzungen einführen und viel Zeit opfern.

Ich halte es ffir meine angenehme Pflicht, diese Gelegenheit zu benutzen,
um allen deiijeru>:en Personen meinen tiefsten Dank auszusprechen, welche mir
in meinen hydrologischen Untersuchungen ihren wertvollen Beistand leisteten.

Zunächst muß ich Vizeadmiral S. Makarow erwälinen, welcher seine noch nicht

veröffentlichten Beobachtungen im Jahre 1901 zu meiner Verfügung stellte.

Eine Reihe von nicht vordtfentlichten Beobachtungen habe ich von Dr. J. Iljort

und Dr. B. Heiland-Hansen sowie von A. Birula em]>fangen. Besonders wichtig
war die Tätigkeit an der Expedition im Jahre 1901 von Fräulein Augusta
Palmqvist, wäche eine Menge von chemischen Analysen im Sommer Seses
Jahres ausgef&hrt hat.

L flnaalilfilitllflha«

In der Geschichte der hydrologischen Untersuchungen des Europäischen
Eismeeres, d. h. de.s Barents-Meeres (einsclil. des Murman-Meeres) und des

Weißen Meeres, kann man drei Perioden unterscheiden: vor 1870, von 1870

Ann. d. Ujrdr. etc, 1906, Heft V. . 1
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bis 1898 und von 1898 bis j(?tzt. Ohne auf di«* Kinzelhcit^Mi »Miiz(i;:ch< n, woloho

niioli weit über die beabsichtigten Grenzen der vorliegenden Ai'b«*it fülirt-n

würden, lasse ich eine karte Übersicht der wichtigeren Untersuchungen und
der Entwioklun«; unswor Kennt in betretf der physikalischen Geographie
des Europäischen Eismeeres nach den oben an^'cdontctcn Perioden foltren. Eine
eingehende Beurteilung sämtlicher Arbeiten, welche irgend eine Beziehung zur

Hydrologie des Europäischen Eismeeres haben, liegt selbstverständlich nicht

im Plan dieser Arbeit.

Wlihi'rnd der ersten Periode wurden kfinc speziellen hydroloj^^ischen

Untersuctiiiiigen unseres Gebiets ausgeführt. Nichtsdestoweniger wurde die

Ozeanographie schon im Anfang des verflossenen Jahrhunderts bereichert dui^ch

eine Reibe wichtiger Beobachtungen und aDgemeiner Betrachtungen über die

Verbreitnng des Golfstroms in hohen Breiten, über die Strömungen^ Verteilung

des Eises im Europäischen Eismeer usw. So hiit bt>kannllich schon Scoresl)y

festgestellt, daß westlich von Spitzbergen noch unter 8Ü N-Br. und 5"^ 0-Lg.
in tiefen Scliichten yerbaltniemfißig warmes Waaeer an llndra ist. Die Beob-
aohtungen selbst waren sehr primitiv und haben jetzt nur eine historische

Bedeutung, aber die Tatsache sell)st i.st richtig festgestellt worden; richtig

wai* auch die Deutung der warmen unteren Schichten als Fortsetzung des

Oolfetroma. Noch weiter hat Parry die warme Strömung bei Spitzbergoi ret-

folgt, und zwar bis 81*^ 55' N-Br. und O-Lg. und bis 82° 20' N-Br. und
21^ O-Lg.

Was die Verbreitung des Golfstroms nach Osten von der Nordspitze

Euroi)as, d. h. in unserem eigentlichen Untersuchungsgebiet, anbetrifft^ so

fehlten genaue Angaben auf Grund der hydrologischen Beobachtungen voU-
stiindig. Die diesbezüglichen Vermutungen stützten sich auf Ang^abon über

das Klima, die Verbreitung des Eises sowie auf die Tatsache, daß das Meer
an der Murman-Kflste im Winter frei Tom Eis bleibt Schon in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts äußerten H. W. Dove*) und A. Peterraann*) die Meinung,
daß lier Golfstrom bis zu den Küsten von Nowaja Semlja reicht (nach

A. Peterniann sogar bis zu den neusibirischen Inseln und dem Kap Jakau).

Von russischen Forschem sprachen A. v. Middendorff*) und Danilewskij^)

ziemlieh unbestimmte Vernmtungen über den Einfluß des dnlfstroms auf die

Murman-Küstc aus. Erst im Jahr»' IMC!) äußerte sidi Th. Jarshinskij auf

Grund eigener Beobachtungen entschieden zugunsten des Vorhandenseins
eines Zweiges des Grolfstroms, welcher die Murman-Küste bespülen soUte.^)

Im Osten unseres Untersuchungsgebiets wurden in dem ersten Viertel

des Jahrhunderts wertvolle Aiig.ilicn über die Strönuingen und die Verteilung

des Eises von Th. Lütke während seiner viermaligen Reise gesanunelt.*^) Be-

sonders wichtig sind seine Beobachtungen über die Strömungen an den Küsten

Ton Nowaja Semlja.

Mit diMu Jahre 1870 beginnt eine neue Periode der Erforschung des

Europa iscduMi Eismeeres.

In diesem Jahre ist die berühmte Abhandlung von A. Peterniann über

den Golfstrom^ erschienen. Dem Verfasse stand sehr spärliches Material

'l II. W. Dovo. CWr Liiiii II ^Idi lur Warn»'. .Mtliamlliingi'n der Künigl. .\ka<lftuif der

WiBBCnschafton zw Merlin. Auk dein Jnhre IS-lS. IH^iK S. 2<X».

Polar Chart, ülugtiating A. PctenuaunH papcr od thc opcning into thc Polar betwoca

Spitzbogen and Nowaja Bemlja. Futther Corratpondence and Proceedinii;^« connected with dw
Aretic Expedition. Pri^sonted to hoth IIniiii<>. ef l'arliament. liondon. IS'I? i Zitat naeh PetcnnannX

') A. V. Middcndortf. Heise in «ien aiilierHlen Norden und (Mten Sibiriens wähntid der

Jahre \Hi:\ und 1844. isf)!. K :is:..

*) Danilewsky. Unterauchttageo über den Zustand der Fischerei ia KulUand. Bd. VL
Fim^iad and Bobben«uig in Wrifien Meer vnd im FSsmeer. 1862. 8. 9 und 10 (rmmA).

'i Tli .Tarsliiiisky. Vorläufig- ^litleilunir iilier eine Kxpeilitiiiii narli ileni \V<i Icn Mirr

Vcrhaudlun^en iler Naturfur8cher-Uc»«t'lLs<.-haft zu St. rel4'r>l)urg. IUI. I. Lief. 1. S. hl<

(niflnsch).

*) Th. Lütke. AHennalige Bdse nach dem Nürdlichen Eismeer, bu Peteiabuig. liSäi.

(ruaiMh).
*) A. I'otermanii. J>er (Ii>lfsiruni und Staudponkt der ihemionn triseheii Kenntnis des

Nddaflantiadieu Uzcaus uud Landgcbictt> im Jahre 1870. Petcroiaonti GtxigrHphiäelie 3Iit :eüuugcD.

Bd. 16. 1870.
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über das Eiu'opäische Eismeer zur Vfrfüjiung, und im Besti-eben, ein «'iiiheit-

liches allgemeines Bild (\e>i Golfstromes zu entwerfen, mußte er notwendig in

ht^treff unseres Gebiets sehr oft den Bo<lt'n der Tat^^achcn verlassen und dulwr
aucli verschiedene Fehler und Übertreibungen begehen, aber die Bedeutung
seiner Arbeit auch für dieflen Teil des Eismeeres war sehr groß. Er hat Ja.

dieser Arbeit sowie in einer anderen, früher erschienenen^) ein allgemeines
Schema des Golfstroms in unserem Gebiet entworfen. In der im Jahre 1870
erschienenen Arbeit hat er außerdem don westspitzbergisclien und den süd-

qntxbergischen Zweig dieser Strömung festgestellt, eine richtige Deutung der
interessanten Beobaohtnng«n Besaels nadi Osten vom Gebiet der Biren»
Insel im Jahre ISfift ire<:ebtMi usw. UnbSigrflndet und unrichtig: waren r;cine

Auffassungen über das Verhältnis zwischen beiden großen Zweigen des euro-

pSisehm Golfstroms (nach A. Petermann sollt» nimlioh der Mliehe Zweig,
welcher in dcinsrlhcn Jahr, aboi- ctwns s))!iter von Th. v. Middendorff Nordkap-
Strom genant wurde, der bei weitem gröliere und wichtigere sein), seine Be-
banptung, duf{ der G«>Ifstrom ins WeiBe Heer bia naeh Arohangelsk sieh fort-

setzt sowie seine Isothermen.

In demselben Jahre, nur einige Monate später, ist die Abhandlung von
A, T. Middendorff -) erschienen. Die in diesem Jahre auf dem Dampfer »Warjag«
ausgeführten Beobachtungen über die Temperatur des Meeres, welche die

Grundlage der Abhandlung v. Middendorffs bilden, waren die ersten hydro-
logischen Beobachtungen im südlichen und südöstlichen Teil des Europäischen
Eismeeres (abgesehen von einzelnen Beobachtungen an der Hurman-KOate und
im Weißen 4feer). Das Material war sehr ungenügend und bestand hanpt-
sächlioli aus I?e<>l)arlitun^'en an der Oberfläciie; die Temperaturserien in tieferen

Schichten waren wenig zuverlässig. Zu einem richtigen Bild der komplizierten
StrSmuttgsverhSltnisse im Enroplischen Eismeer Iconnte der Yerfasser Iceinaa-

wegs gelangen. Die neuesten Untersuchungen zeigen uns, wie weit Th. x. Middon«
dorfl von einer richtigen Deutung der hydrologischen Verhältnisse stand, ab«r
srine Arbeit bildet Jedenfalls einen wesentliehen Schritt vorwärts. Sie enthält
eine weitere Entwicklung der Auffassungen von A. Petermann in bezug auf
das Europäische Eismeer sowie gewisse sehr interessante Beobachtungen und
allgemeine Betrachtungen (Entwicklung eines reichen Tierlebcns im Grenz-
«reliiet zwischen dem Golfstrom und dem kalten Polarwasser, großer Einfluß
der Ei wärniung des Wassers an den Küsten durch Insolation und Zufluß des
warmen Süßwassers vsw.). In betreff des Verhältnisses zwischen beiden großen
Zweigen des Golfstromes und der Fortsetzung des östlichen Zweiges in das
WfliBe Meer kommt er zu denselben Auffassungen wie A. Petermann. Was
die östlichen Ausläufer des (lolfstromes anbetrifft, so spricht er die Vermutung
M98, daß diese Strömung (sein Kanin-Strom) sich hier in zwei Arme spaltet,

<Hi dMien der größere sich nach dem Karisehen Meer begibt, während der
kleinere (Nelx iiui in) sich längs der Westküste von Nowaja Semlja nach Norden
(brtsetzt. Diese ganz falsche Auffassung sowie verschiedene andere Fehler
sind dadurch eRtetanden, daß Middendorff nur Temperatarbeobachtungen zur
Verfügung liatte.

Im .lahre 1870 setzte Th. Jarshinsky seine Untersuchungen an der
Munnan-Küste fort nnd führte eine Reihe von Beobachtungen Ober die Tem-
peratur des Meeres aus.'') Seiner Meinung bespült der Golfstrom un-
mittelbar die westliche Hälfte der Murinan-Kü.-te uiigefiihr bis zum Fischerdorf
Srhelpin(», wo die Strömung beginnt, sich von der Küste zu entfernen. Außer
den Temperatur-Beatimmungen an der Oberfläche führte Jarshinaky auch eine

') .\, l'i I rrniii II II. \hr Noidpil and Südpol, die Wichtigkeit ihri i I't foi^rhunt.' i»

pngnphiiW'lKT uiul kiiltnrhistörwLi r ßnctdiun);. .Mit IlcMncrkiiiip'ii ülicr die StnUiuiiigi n Jer l'olur-

aCR PilfTiiuinn« (ii-'i.^'^ra|iliiHche .MittfilunKt-n. IS'i'i. S. iri.'i.

•) .\. V. Middt ndorf f. I)«'r <;ll]f^ln>m i-iw.ülf^ vom Nordkap. Mäaneea nhvBiquts üröi
du Kullctin de l'.\cad<'-raic lni|» n;ilr A,-- . n, .

. Ar St. 11£leiÄoaig. TOOM VlII, LKiaiMin 3.
187o; auch in IVtemiaTin« ( i»'"'i.TH|>hi-^-hfn Mittcilunuei), 1S71.

1'. .\. K r(p|ii t k i II. Px-riolif der Kommission lür .ViisriL-itiiiij: eiruT Kx|)cditiori nach don
nrdliffain Mcereti. VerhuiKliuiigen der K. Bumisclieii Ueocrauhisdien Ue8el]w.-luift. Bd. VII. 1871.

8. 29 Im 117 und bcmiaas 4» Im 71 (nNMch).
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Anzahl vuu Beobaehtungen in den tieferen Schlitten aus, aber diese eutlialten

offenbar wesentliche Fehler und sind nicht zuverläeeig (und sogar nicht

brauchbar.)
Um dieselbe Zeit sowie in den fol<:enden Jahren wurden viele inter-

esiiante Angaben über die Strömungen, die Verteilung des Eises, die Temperatur
des Wassers usw. gesanunelt Zunächst ist eine Reihe Beobachtungen norwc^scho*
Seefahrer in den Jahren 1869, 1870, 1871 und folgenden zu nennen; diese

Beobachtunjren erweiterten sehr lieträchtlich die Kenntnisse der physikalische
Geographie des Europäischen Eismeeres.^)

Sehr wertvoll waren die hydrologischen Resultate der Expeditionen von
Weyprecht und Payer im Jahre 1871 auf dem SejLfolsf liiff Islijürn und in

den Jahren 1872 bis 1874 auf dem Dampfer Ti'<retlu)ff .''') Di** hydroloLfisohen

Beobachtungen von Weyprecht und Payer will ich näher ins Auge fassen. Ein

TeU dieser Beobachtungen, und zwar die des Jahres 1871, scheinen im ganzen
zuYerlissig zu sdn; icli muß bemerkeUf daß dieselben mit den neuen BtK>b-

aohtun^en genügend ^ut übereinstimmen. Dies waren die ersten zuverlässi<ren

Tiefsee-Beobachtungen im Barents-Meer. Zu einem wesentlich verschiedenen

Resultat kommmi wir bei einem eingehenden Studium der Beobachtungen
zwischen Nowaja Semlja und Franz Josephs-Land. Viele Serien zei^'cn Un-
re/jelmäßijjkeitcn, welclic nur durch Beobaclitunj/sfeliler erklärt worden können.

Kin Teil der Beobachtungen ist entschieden unrichtig; dies bezieht sich

zunächst auf alle Angaben über Wassertemperaturen unter — 2°, solche sind

nämlich unmöglich. Die Schlußfolgerungen über die jährlichen Temperatur*
Veränderungen der tiefen Scliicliten nrn-dlicli von Nowaja Seiiiljn verdienen

wenig Vertrauen, da alle diesbezüglichen Erörterungen einen aligemeinen Fehler

enthalten: es werden nämlich die Beobachtungen in verschiedenen Teilen des

Meeres unmittelbar zusammengestellt und verglichen, was bei der Mannig-
faltigkeit der hydroloizischeii V(>T-li;iltiiisse im Eui-opäischen Kismeer und bei

den großen Untorschieden so<j;u- zwischen nielit weit voneinander entfernten

Punkten offenbar zu ganz verkehrten Auffassungen führen kann. Die Fehler

in den Beobachtungen nördlich von Nowaja Semlja rind besonders deswegoi
zu bedauern, weil die Winterbeobachtungen in diesem Gebiet seitdem von
niemand wiederholt wurden.

Eine Reihe anderer Expeditionen brachte ebenfalls u. a. mehr oder

weniger wichtige Ergebnisse in betreff der Hydrologie unseres Untersuchungs-
gebiets, wie die Expeditionen von Ileuglin, Graf Wiltschek, interessante Winter-
beobaclitungen des Dampfers Albert , welche als Material für eine wichtige

Arbeit von H. Mohn ') über die Winterverhältnisse nördlich von Norwegra
dienten, die schwedischen Expeditionen nach Sibirien und die berOhrote V^a-
Expedition.

Ich muß noch zwei sehr interessante Arbeiten von 11. Mohn über die

Temperaturverhältnisse der nördlichen Meere erwähnen.*) Wir finden hier

sehr wertvolle Angaben über den jährlichen Gang der Temperaturverfinderungen
sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe, die allmähliche Verbreitung der

Sommererwärmung von der Oberfläche naeii den tieferen Schichten usw. Für
unsere Untersuchungen sind diese Arbeiten von Mohn sehr wichtig, nicht nur

M Die Resultate (lic'st?r R«X)l»achtuiij?i'ii mu\ in «-inor Kfilie der Arbeiten von Petomiaiin W-
Öffentlicht worden. Von diesen Arbeite» eiud beBcmdera folgende so nennen: Der Golfstrom nnr.

(Peterroanns GeographvK'he Mittdhingrn. 1870); KniMtln E. H. Jnhaimeoemt Um&hmng von Nonnja
8i'iiilja itii Septriiiber 'nTh illii'Iiin lS7!i; I)i<' Krsi hlirniini: liins Tiilts N'üniliohon Eisnuws
dun-h die l'ahrtcn und Itoubachtuagen der norwcgiwhen t^ocfahri-r Torküdäcn, Ulve, Mack, Qrtüe

nnd Kedrevaag im KwiMhen Meere, 1870 (Ibidem).

-) C. Wi yprccht. Tjnionschiffs-I.iiMitoniUit f. Wcn pn-clits Tir fsfvtciiijK-nitur-Boobaphtungen

im 08t-8pit2lKTgis«.-heu Meeic, 1871 bis 1874. rctcnnsuinä C>cognipliiäc-bc Mittcilungco. 1878.

*) H. Mohn. Befiultate der Beobadit unprrn, angestellt auf der FtOat des Dampfen »Albert«

nach Spitzboffren im NovenilxT nnd DrzcnilK>r IS, 2. Petcrmaiin^^ (?iN>L'Taphis<'hc MittedungBO. 1873.

*) U. Mohn. BesullAtc der Tiefsoetemperatur-Bcobachtiuigeii im Meere zwitdien Orßn*
land, Noraemopa und BpHsbeffen. Pctermonns GeograpliiiKhe Mi^aluBRen. 1872.

TT ^Toliti. Die Tt-miMTutun-orhältniiae im Meon swiecben Norwegen, Schotthmd, Iibnd
und bpit/.bergcu. Ebeudasdbst. 187ü.
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deswegen, weil diest^Iben zum Teil auch den westliclion Teil unseres Unter-

suehungsgebiets umfassen, ^^ondern auch we^^en ihrer allgemeinen SchluB-

folgerungen. Wenig zutreffend scheinen mir die Auffassungen von Mohn über
dia Ursache des Eindringens des Golfstroms weit ins ^rents-Meer sowie Aber
die Bedeutung der norwegischen Küstenbäiiki' zu sein.

Als einen wesentlichen Fortschritt unserer Kenntnisse über die Hydro-
logie des EuropSisehen Eismeeres können wir die im Jahre 1876 Ton A. Ori-
^'i rit'w') im WeilU'n Meer und zum Teil nii ilci' Murman-Kiiste an Bord das
Dampfers »Samojed« ausgeführten Untersuchungen ansehen. Dies sind di«

ersten genauen hydrologischen Beobachtungen im WeiBen Meer, welch« com
erstenmal ein klares Bihl der Temperaturverhältni-isc dieses eigenfilmliohon

Meeres gaben. Was die allgemeinen Schlußfolgerungen der Untersuchungen
von Origoriew anbetrifft, so hat er die Unhaltbarkeit der Auffassungen von
A. Petermann und Th. v. Middendorff über die Fortsetzungen des (Jolfstroms

ins Weille Meer bis in die Nähe von Archangelsk klar bewiesen. Er liält

hö<'listens das Eindringen des Golfstroms in den breiten Teil des Eingangs in

das Weiße Meer (den sogenannten ^Trichter ) für möglich. Dem Einfluß der
Erwärmung des Wassers an den Küsten des Weißen Meeres hat er dabei die

uebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Nicht tu ^^l üiulet scheint mir dagegen
die Annaiune einer in das Weiße Meer längs der Westküste des Eingangs ein-

tretenden Polarströmung zu sein.

In demselben Jahr begannen die Arbeiten der Norwegischen Nord-
atlantischen Expedition auf dem Dampfer ^Vöringen-, welche in den Sommw-
monaten von 1876 bis 1878 ausgeführt wurden. Für uius sind besonders die

Arbeiten im Jahre 1878 wichtig, weil dieselben auch einen Teil unseres Unter-

rachungsgebiets umfassen. Zu den hydrologischen Ergebnissen der norwegischen
Expedition^ werde ich noch mehrmals zurückkehren. Zahlreiche Karten,
Tafeln der hydrologischen Schnitte usw. findet der r.eser in (b-ii Berichten.

Da die Beobachtungen in unserem Gebiet sehr spärlich waren, sind die dies-

beiüglichen Teile der Karten und die Schnitte wenig begründet und sehr
.scheniatiscli. Was die Karte Icf ^^trön^ull:-'^Il anhetrifl't, so entspricht Sis dSH
auf Grund neuester Untersuchungen konstruierten sehr wenig.

Ein bedeutendes hydrologlsphes Material wurde in den Jahren 1878 bis

1884 von den holländischen Expeditiunen auf dem Segelschiff Willem I'ni ents

gesammelt. In den Berichten'^) sowie in dem Atlas ^) der Expedition finden
wir sehr wichtige Angaben Uber die Temperatur an der Oberfliehe und fn

tiefen Scliicliten, die Verteilung des Eises usw. In dem Atlas wird inn-Ii eine

Reihe hydrologischer Schnitte veröffentlicht. Leider wurden die Temperatur-
oienongen In der Tiefe aum Teil mit wenig zuverUssigen Apparaten aus-
peführt. Eine kritisclie Beurteilung' einzelner Temperatunerloi ist deswegen
bei der Benutzung derselben ununi^äu^'iieh nötig.

> A. W. OrlKoriiw. Aiipilini über die Ttmpentur und da» qpadfiHdie Qewidit des
Walser» des Muriinui- uiul WeilSt-n .Mi'^ ren. Verfauidlunga) der K. Rwafadim Oeographiidien
Gtadilechftft. ßt[. XIV. IHTS (russisch j.

*l H. Mohn. IM«' NOnripsi Iii- Nonliiifi r-Kxpedltion. 1t0>nltate ilcr Lotungen und Tiefjw
ICB|ierutur-t{<-<>lk»chtuiißen. IVtiTiuaiiiis < ;<iitTn|>l>i^' lic Miiii iliiiip'ii. Kixünxiinp'heft Nr. 0:i. ]k,so.

lli^Tciile« Tormic. Chwiii. l>fii NMi>kf Nr>nlhji\ <-Ex)H'<lifi()n ISTO - 187.S. (.'hrisiiania. IN^).

H. .Miihii. Ii«-iira)r<' zur HydropDiphii' di-s jsihiriwluii i;i>iiiifn>^ run li dm Ih-obncbtangCO
di-r Vt^ia K.xjH'tlition im Suanier IhlS. l'ctenuaiui.s ( iet«nii>hi.'i<-lii' .MiiUiluii}{i.'ii IHM.

H. Mohn. Die ßtrOouuigeQ des europGaefan nardmeeres. lUdon. Ei^giniangdieft
St. :u. lKS.'t.

il. Mohn. yonihDv.'is Dvlidcr, Temperator StriimiiinKCV. Den Nonke Nordhav»-
Expeilition In;»»— is:s. XVIII. I>s.>.:.

'I IV Vfrvln^^'ii oniinnt <len t<Nlit nifi de Willem Itiin-iit.-^ iimir cn in de IjiUECc in den
Zamer na lulH. Beibiadvn van hrt TijtlM liiift \ hrt .\anliijk>kiiiiilip (i«iooi*< hn|>. Nr. .'>. I871>.

De Vcrelageti etc. in den Zcwner vaii In71>. Iltiil«iii. Nr. ISSO,

VeflMCO ... in den Zmncr läMO. Uaarlem. IMI. Venlagen ... in den Zomer IbbJ.
BawioB. If» nur. bb V«rii«aB ... In den Zomer 1884. Ifaarian. 1N85.

*| Atkw HUnenfcesteM nit de Meleoiolagt<M-he Waamcinin^n raii hot M-hoonontchip »Willem
Bmnti- iadejfliai 1878—1884. iltfnwrai door de AfdceliiiK <Zecvaai1 van het K. N«d(T*
hadiMh SideoidcciiMh IiMtitnt. Uuwht. I8H&
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In den Jahren 1880 bis 1893 hat Dr. N. P. Andrejew eine große Reihe
von hydrologischen Beobachtungen im WeiBen Meer und im Eismeer aus-
geführt.') Leider verliert das von Andrejew zusnniniengebrachte liydrol(>i:ische

Material, welches das Gebiet von Kininarken bis Nowaja Semlja und von den
Südküsten des Weißen Meeres bis Matotschkin Schar umfaßt» einen großen
Teil seiner Bedeutung dadurch, daß viele Beobachtungen über die Temperatur
der tieferen Scliichten offenbar iirn*ichti<: sind und weder mit siiäteren noch
mit gleiclizeititren, aber zuverlässigeren Untersuchungen übereinstimmen, wäh-
rend die Untersuchungen über das spezifische Gewicht und den Salzgeiialt

Oberhaupt zu ungenau und im ganzen unbraudibar sind. Die« ist sehr zu
bedauern, da eine so lange T^cilie von Beobachtungen uns wertvolle Angaben
über die liydrologischen Verliält nisso in verschiedenen Jahren gestatten könnte.

Was die allgemeinen Betrachiungen und SchluUfolgerungen des Verfassers
anbetrifft, so sind dieselben oft sehr w«iig oder gar nicht b^;rfindet nnd
stimmen zuweilen sehr wenig mit dem tatsächlichen Material überein.

Es liegt nicht im Plan dieses Artikels, die einzelnen Arbeiten über die

Hydrologie unseres Untersuchungsgebiets eingehend zu beurteilen, und ich

werde mich in betreff der Arbeiten von Andrejew mit einigen kurzen Be-
merkungen begnügen. Als eine wichtige Schlußfolgerung samtlicher Arbeiten
von .\iidiejcw kann man die Auffassung betrachten, dali die Lage des Golf-

stroms an der Murman-Küste sowie weiter nach Osten sehr veränderlich und
von Winden abhängig ist. Die Lage dieser Strömung soll in verschiedenen
Jahreszeiten und in verschiedenen Jahren sieh wesentlioh und zuweilen sehr
rasch verändern. Diese meiner Meinung nach unrichtige Auffassung (welche
höchstens nui- in betreff der Oberflächenschichten vielleiclit eine Bedeutung
haben kann) ist nach und nach in der russischen Literatur allgemein an-
genommen, von niemand bezweifelt worden.

In einigen von seinen Arbeiten (in den im Jahre 1890 und im Jahre
IDOO erschienenen) veröffentlichte Andrejrw auch Karten der vermutliehen
Verbreitung des Golfstroms in verschiedenen Jahren. Diese auf Grund der
ziemlich sj^lichen Temperaturbeobaehtungen an der Oberfläche konstruierten,

halb schematischen Karten haben wenig Bedeutung. Der im Jahre 1890
erschienenen Arbeit legt Andrejew auch eine Tafel hydrologischer Schnitte

bei. Diese Schnitte sind im ganzen etwas schematisch, da die Temperatur-
messungen in tiefen Schichten ziemlich spSrlich waren. Nichtsdestoweniger
enthalten dieselben viele interessante Einzelheiten, und ein genaues Studium
dieser Schnitte hätte meiner Meinung nach Dr. Andrejew viel richtigere Vor-
stellung über den Golfstrom in unsern nördlichen Gewässern geben können als die-

jenige, welche er auf Orund der Verbreitung etwas wärmeren Wassers an der
Oberfläche sich bildete. BemcrkoDBwm't ist, daß diese Schnitte von niemand
luriicksiclitigt wurden, während man erfolglos«- Versuche machte, auf Grund
der Beobachtungen an der Oberfläche ein allgeuteines Bild des Golfstroms in

unsern Gewissem zu bekommen.
Im Jahre 1891 l)egannen meine hydrologischen Beobachtungen in unserem

Untersuchungsgebiet; in den Jahren 1891 und IHO'J arbeitete ich im (^ebi<t

der Inseln Solowetzkije,-) wo in den folgenden Jahren G. G.Jacobson, J.K.Tarnani,
Trozina, D. D. Pedaschenko nnd A. Graftiaux eine Reihe von Beobachtungen
ansfOhrten, 1898 an Bord des Kreuzers »Najesdnik« von Flnmarken bis Ma-

') N. V. A iidrcjrw. l{*>iiltatf der lUfU-üiolops^ hfii uiul hydroIngiMlien Heob]u-htui^^
im Weiß«-!! MtiT uml jui dwi Küstcü von Miiraiün in tioii .lahn-n lSvS<i. IHSl und 1882. Vorhand*
hingen (TirudT) der K. RntwiHchm Geogranhiachen UeseUitchafU fid. XIX. 1083 (ruaaiKhy.

Deraeibe. Skizzen des Weifiea mtem in meteorologischer imd hTdiolafi;iidier ffinaielit.

Anmden der llydro^phic (Sspidd po Gnbognifii), aaegcgebn von der HyongraphiaclMii Haii|>t-

verwaltunp. !KS8 (rusKisch);;,

I)<Ts< ll>o. Kurze Übersiclit der hvdrol(ifnM-heii Arbeiten im WeUen Meer und In Kwoefr
in den Jahren 1888 und 188U. Ebcndasclbttt. IBiK) (rumittch).

Derselbe. Diu nürdüche Kirmeer. HydrologiHchos >fHti'rial, geeanunelt in den Jahren 1889
bis ISO:!. Annnli'ii dt-r ullp iiiciiioii nco^rraphie (Sapiski |mi oiistsctiei geogrufil) der K, RoaMUChen
Geographischen CicK^UtKrhafl, IUI. XXXIV, ». 1. l*JUti (nui«iM.-h).

>) M^rd Seolowelskije gelesen.
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totschkin Schar und Jugorskij Schar sowie im Weißen Meer (hauptsächlich in

tit'fiMi Teilen desselben), 1894 an der Murman-Küste, 1895 im nordwestlichen
Tt il «Irs Weilien Meeres (außerdem hat mein Be^deifer E. A. Schulz einige

Beobaclitungen am östlichen Teil der Murman-Küste ausgeführt.^) In den
Jahren 1893 und 1894 machte ich u. a. eine Reihe von Beobachtungen in dem
Reliktensee Mogilnoje auf der Insel Kildin (Murman-Küste).^ Der größte Teil

des von mir in den Jalin ii 1891 bis 189ö gesammelten hydrologischen Materials

besteht aus Serien von l^eobachtungen in verschiedenen Tiefen, Die Temperatur-
messungen sind genügend genau und zuverlässig, während die (weniger zahl-

reichen) Bestimmungen des Salzgehalts viel weniger genau sind und <^enbare
Fehler enthalten, w« irhe durch ünvollkommenheit der Bathometor henror-
gerufen zu sein scheinen.

Eine bedeutende Reihe hydi'ülogiseher Beobachtungen wurde in den
Jahren 1893, 1894 und 1896 vom Leutnant M. E. Shdanko an Bord der Kreuzer
»Najcsdnik', ^Westnik und Dshigit ausgeführt.^) Diese Beobachtungen,
welche das (iebiet von Finmarken bis Matotschkin Schar und Jugorskij Schar
sowie einen Teil des Weißen Meeres umfassen, beziehen sicli im Gegensatz zu
meinen gl^ohseitigen Beobachtungen hauptsfichlich auf die Obei^äche des
Meeres. Verhältnismäßig spärlich sind die Beobachtungen in verschiedenen
Tiefen. Was die Lage des (Jolfstroms im Europäischen Eismeer anbetrifft, so

spricht Shdanko sich sehr vorsichtig aus; seiner Meinung nach erstreckt sich

die Südgrenze des (Solfstroms längs der Ifurman-Kflste sowohl in warmen wie
in kalten Jahren in einer Entfernung von etwa 100 Meilen, während weiter

nach Osten diese Strömung ihre Lage sehr stark verändert. An der West-

küste von Nowaja Senilja nimmt Shdanko eine kalte Strömung nach Süden an.

In den Ergeluii.ssen der norwegischen Nordpolar -Expedition von 1893
bis 1896 finden wir u. a. auch eine ^ihe von hydrologischen Beobachtungen
in unserem Untersuchungsgebiet (im Jahre 1893), welche mit späteren Unter-
suchungen gut ü))ereinstimmen/') Viel größer ist indessen die Bedeutung
dieser Expedition auch für unsere Untersuchungen deswegen, weil sie uns die

M N. KnipowitBch. Zur Fnxf^c iilxT die Zotnii des WciSen Mccfc». Menager des
S h iu'i^ XatlircUc« (Wcstiuk EsUistwonimnija). 1892 (nis^ischi.

I>vr!fielbe. Einige Worte über die Fuuiiu iitul iihrsikiUiHch-gi'ogTaphiHcbeii VerhÄltnisM der
Bucht Dolgiqa Gnbft ^olowetzkü-Iiisel). Ibidem, im^'i (riissiBch mit deutschem Aimzug).

Donidbe. Arbeiten im Ebmeer. Verhandhrnpen der K. TtntmM-hm Oeographisdien OeMdl-
adiaft.'Bd. XXIX. 1H03 (nmsisrhl.

Derselbe. Bericht ülx>r tlie Kt isf im Ei>m<i r auf dem Kreuzer 11. liaiigeH -Najetiduik* im
.Sjiiiinir 1888. Vertuuidliin^^'» (Trudvj der St. Petersburger Xatllifonciier-G«adidiafL Abteilung
der Zoologie nnd der rhjäoioffe, BiL XXIV. 1894 (ru^uwh).

Derselbe. Berkm ftbo- die auf dcmi Kmizer II. Ranp:»; ^NfljmdIl11r« im Sommer
1803. Wcsitnik RybBpromysflileiiDosti. (rus-;isr)n.

Derselbe. Ein zoologische Exkursion liu uordwestlichen Teile des Wcilieii Mcen.« im ^nuner
1895. Amuiaii« da Musfe Zoologiqae de l'Aeaddmie Imp6r. des SdenoeB de Bt FtftevBbouig. 1896
(deatech).

Derselbe. BeitrSge «ir Kenntnis der Hydroh^ic des Weifien nnd des Murman-Meeree»
Bulletin de TAeadätiie Irap. des S< ienees de St. Wtersbourg. Tome VII. Nr. ISIT iru^sindü.

Diene Arbeit enthält anßer n)eineii Beobachtungen in den Jahren 1891 bis 1895 auch die BeOD.
achtongen der obencmäbnteii Forscher, welehe miefa dem Jahre 1892 fan Gebiet der Inaefai Solo-

wetd^ie nHviteteii, sowie einige aiulere.

^) >>'. KnipowitHch. Über dun BeliktenMee -»Mogilnoje« auf der iu^el Kildin an der
Hnnnan-KöBte. BoUelin de l'Aead^mie bnp. des Sdenees de St POmixmig. 1895.

^) 31. E. Shdanko. Aiitrononiis^^he. miifrnetische und hydiolopeche Beobflchtangen im
lasineiT im Jahre 1893. Morskoi Sbomik. 1M>4. Nr. 3 miwiiM'h).

Der»elbe. Übersicht der im Sommer lSi»4 üu Eismeer aunf]fefülirteii hydnit^raphinchen

Arbeiten. Verhaudiangen der K. Ruaeisehen OeographtHchen Gcsdlschaft Bd. XXXI.^ 1885 ^WHiech).
^^^^^^^Demelbe. Hydrr^niiphische Arbeiten im rSsmeer im Jahre 1894. Morskoi Shonnk. 18to

iH-i-si lIx-. Über die Bcsultute der inagneüiwhen und hydrologiiMiien Beobachtungen im Eia-

tnet r vom Jahre 1893 bis 1895. Verhmdhu^en der E. BuMiaehen Geagraphiechen Geadlachaft.

Bd. XXXll. 1896 (ru)>si8ch).

Derpelbe. Hydrologische Arbeiten im Eismeer im Jahre 1895. Morsicoi Sbomik. 1896
(nwiacii).

*) Fridtjof Nanaen. The Ooeanography of the North Polar Baain. The Norwcgiaii

North PWar Expeditiom 189a-189e. Vol III. Nr. IX. 1901 bis 1902.
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physikalisch -^oographischen Verhältnisse des Nordpular- Bassins orkhlit hat,

dessen direkte Fortsetzung sich zwischen Nowaja Senilja und Franz Josefs-

Land einschiebt. F&r eine richtig« Deutung der physikalisch •geographischen
Verhältnisse des Europaischen Eismeeres war eine ^'enaue Kenntnis der benach-

barten Meere ununigänjL'lich nöti«,'. Außerdem enthält der hydroh)^isehe Bericht

der Expedition im hüclistcu Grade wichtige Sclduüfolgerungen in betreff des

Europiisehen Eismeeres.
Viele hydrolojxische Angaben zum Teil auf Grund eigener Beobachtungt<Q

wahrend der Reisen im Eismeer finden wir in der 1896 erschienenen Arbeit

von N. Morosow.^) Nach ihm flieUt der Golfstrom längs der Murman - Küste

nach O&O gewöhnlich in einer Entfernung von etwa 60 bis 60 Meilen bis

69V2 70°N-Br. und 40°O-Lg., wendet sich dann nach (), NO und N, erreicht

die Küste von Nowaja Semlja im Gebiet des (Jänse-Lands (Oussinaja Sendja)

\md fließt weiter nach Norden die Westküste entlang, Morosow hält für

sicher bewiesen^ daB der Qolfistrom im Eismeer keine Strömung mit bestimmter
Richtung und Schnelligkeit bildet Erwähnenswert ist noch, daß Morosow dne
Strömung längs der Sninojeden-Kiiste nach Westen annimmt.

Im Jalire IbUb wurden hydrologische Beobachtungen von Fürst B. Golitzin

und N. Morosow zwischen Archangelsk und Malyja Karmakuly (Nowaja Semlja)

ausgeführt Diese Beobachtungen zusammen mit früheren Arbeiten ver-

schiedener anderer Korscher dienten als Äfaterial für eine vorwiegend kom-
pilative Arbeit des erstereu.-) Im ganzen schlieft sich der Verfasser an die

Auffassungen von Morosow an; erwähnenswert ist, dafi er die Möglichkdt
nicht leugnet, daß der Golfstrom zuweilen weit ins Weiße Meer eindringt

Es bleibt niii- übrig, iiocii eine Quelle der liydrolo^Mschen An^'nbcn zu

nennen. Dies sind die vom Dänischen Meteorologischen Institut jähi'lich aus-

gegebenen Berichte über die Eisverhältnisse im Eismeer. ')

Aus der angeführten Übersicht der wichtigeren hydrologischen Unter-
suchungen in der Periode von 1870 bis 1897 können wir (>rsehen, daß während
dieser Periode sich nach und nach ein ziemlich l)eträ('litliches Material in

betreff der Hydrologie des Europäischen Eismeeres sammelte. Und nichts-

destoweniger war dieses Material ffir eine richtige Deutung dw hydrologischen
Verhältnisse dieses Gebiets ganz ungenügend. Wir finden in demselben sehr
interessante und wichti^n» Beobaelitungen üIut die Temperatur, die Sirömungen.
die Verbreitung des Eises usw., ebenfalls fehlt es nicht an Versuchen, ein all-

gemeines Bild der Hydrologie der betreffenden Meere zu entwerfen. Aber die

Beobachtungen tragen einen mehr oder minder zufalligen Charakter, das

Material ist im ganzen zu spärlich, ein Teil de.sselben nicht zuverlässig und
die allgemeinen Schemata der hydrologischen Verhältnisse entbehren einer

festen Grundlage und entsprechen wenig der Wahrheit, wie man sich leicht

nach neuen Untersuchungen überzeugen kann. Außer der Spärlichkeit des

hydrologischen Materials und dem zufälligen Churnkter desselben existierten

auch andere ungünstige Umstände, welche die Forscher verhinderten, zu einer

richtigen Auffassung in betreff der Hydrologie des Europäischen Eismeeres
zu gelangen. Das Beobachtungsmaterial war sehr ungleichmäßig — Verhältnis*

mäßig reich für gewisse Gohicte, sehr spärlich od<'r fohlte vollständig für

andere. Mit sehr wenigen Ausnahmen umfaßten die Beobachtungen nur den

wärmeren Teil des Jahres. Außerdem blieben gewisse Beobachtungen zu wenig
bekannt und berücksichtigt. Dies war mit gewissen russiselu u r>eobachtung^
(z.B. mit einem Teil der Beobachtungen von Dr. .Xiidicjew) der Fall.

Für unsere gegenwärtigen Untersuchungen haben die älteren Beobach-
tungen hauptsächlich die Bedeutung eines yergleichenden und erginzenden

N. MoroBOir. Lozija Sainojcd'ikngo Ixtg^. St. Tetenibui^. Iä9(i. Nnrhtiige dm:
Dopolnenija i poprawld k Lozyi SamojtHlskajjo Ix^n'ga. St, Petersburg. 19<10 (ruraisrh).

*) Fürst |{. (!olit/iii. lUnlrä^^' zur liGstitnmiini; clor (ircnzcii vom Golfslroiu im Xunl-

Udben ESnnecr. Bulletin de rAcad^mie Imp. des SdenceB de Bt. IVta^bourg. Bd. IX, Nr. 4. ItSüb

(mssisch).

^) Isforholdene i FanrandeDC Ost for GrBnlwid og i DaTis-Stnedet 1895. M«leonilQgiA
Aarbog for lti9ü usw.
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Materiab. Für gewisse Teile unseres Untersuchungasgebiets ist jedoch die Be-
deutung älterer Beobachtungen viel gröBer, da neue Beobachtungen hier ent-

weder fehlen oder sehr Sj^rlich sind (t. B. fOr gewisse Teile des Weifien
Meeres).

Icli gehe jetzt zu der mit dem Jahr 1898 b^innenden dritten Periode
der hydrologisehen Untersuchungen Ober.

Die wichtigste Quelle unserer Kenntnisse über die Ilydi-ologie dea

Europäischen Eismesree (und des Meeres an den Küsten von Spitzbergen)
bilden die Arbeiten der letsten Jahre des verflossenen Jahrhunderts und die
erstell Jahre des neuen. Die größte RoUe spielten hier die russischen Unter-
suchungen.

Die russischen Expeditionen nach dem Europäischen Eismeer und nach
den Küsten von Spitzbergen yom Jahr 1898 an gaben u. a. ein reiches hydro-
liif/isehes Material, Avelehe?; unsf! gestattet, die knmi)Ii7i<'rfen hy(lrnIo;uriselien

Verhältni:>äc' diesesi üebiets in liohein (irade zu enträtseln und ein klares Bild

der physikalischen Geographie unserer nördliehen Meere sowie eine gut be-

grfindete allgemeine hydroloj/isohe Karte dersell>en zu entwerfen.

Der größte Teil dieses Materials ist von der Expedition für wissenschaft-

lich-praktische Untersuchungen nn der Murnian-Kflste gesammelt worden. Die
Expedition arbeitete anfanjjs (viini Mai 1H!»8 l)is Mai 1899) an der Murman-
Küste und besah nur ein icleines S^elschiff >romor<. Vom Mai 1899 au
stand ein speziell für diese Expedition gebauter Dampfer »Andrei Perwo-
-waiinyi' ZU ihrer Verfü^Ming, und sie koiuiic das T'ntersiHiiiiiiL'si^ehiet weit

auüdehnen. Im Jahre 1899 erstreckte sich das Gebiet der Untersuchungen
von der Murman-Küste und der Sfidküste des Weißen Meeres bis zur Bfiren-

In.<<'l im Nordwesten, bis 75 ' N-Br. nach Norden vom westlielien Teil der
Murman-Küste, bis 73 N-Br. nach Norden von der östlichen Murman-Küste
und hiä zum Sunde Matotsohkin Schar an den Küsten von Nuwaja Semlja.
Im Jahre 1900 untersuelite die Expedition <las riel»ief von der Bären-Insel im
Westen bis zu Kostin Sohar und Moller-Bai im Osten und von Tä N-Br. bis zur
Südküste des Wt-illcn Meere.s, wobei sie u. a. aucli den Colf Ts<-heschskaja oder
Tschesskaja Guba besuchte, in welchem keine wissenschaftliehen Untersuchungen
früher ausgeführt worden waren. Das Untersuehungsgebiet im Jahre 1901 war
von Finmarken bis MoUer-Bai, Kostin Schar und zu dem östlichen Eingang in

den Golf von Petschora und von der Südküste des Weißen Meeres bis 7ö' 25' N.-Br.
taf dem Meridian des Kola-Fjords. Leider wurde die wissensehnftHehe TStig-
k» it des Dampfers melirmals zuweilen für lange Zeit unterbrochen, zum Teil

wegen notwendiger Reparaturen, zum Teil aber wegen spezieller Aufträg«, die

mit der Erforsohung des Mewes nichts zu tun hatten.

Meine Tätigkeit an der Murman-Expedition hörte nu<di den Sonnner-
nntersuchungen im Jahre 1901 auf, und die Tieitung der E.\i>edition wurde
Von I,. Breitfull übernommen. Im Jahre 1902 machte der Dampfer .\n(lrei

iVrwoswannyi auHer Reisen an der Murman-Küste und längs des Meridians
des Kola-Fjords zwei größere Reisen: die erste nach dem Sund Matotschkin
Schar und weiter längs der Westküste von Nowaja Semlja bis 7(5

'
28' "MV N-Br,

dann nach Westen bis 75 N-Br. und 30^^30' O-Lg,, nach Norden bis 75 55' N-Br.
und längs des Meridians des Kola-Fjords nach dem Ausgangspunkt, die zweite
im Spät herbat nteh der Mren^Insel und zurfiek.

Die Arbeiten der Murman-Expedition haben die grftßte Bedeutung für
die Hydrologie de.s Europäischen Eismeeres nicht nur dcsweiri ii, weil sie das
unifangreichste und am meisten planinähige Material lieferten, sondern auch
deswegen, weil dieselben das ganze Jahr umfaßten. Viele Punkte wurden mehr-
inals zu verschiedenen Jaliresz<'iten l>esueht. Dadurch ist es zum ersten Male
möglich geworden, den jülirliclien (iang der hydrologischen Yeründerungeu im
Eismeer genau zu verfolgen und auf diese Weise zu einer siohwen zuTeriässigen
Ksnntnia des Meereeklimas dieses Gebiets zu gelangen.
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AuHor einer Reihe vorläufijier Mitteilungen und Berichte^) über die

Tätigkeit der Expedition, welche verschiedene hydrologische Angaben und
Schlufifolgerungen, sowie graphische Darstellimgen der jährlichen Temperatur-
Veränderungen und hydrologische Schnitte enthalten, sind auch endfrültige

Berichte über die Tätigkeit d«r Expedition (und ihre Ausrüstung) in den
Jaliren 189« bis 1900,-) im Jahre 1901^) und im Jahre 1902^) erschienen.

AuBordem sind die hydrologischen Ergebnisse der Expedition in verschiedenen
anderen Arbeiten veröffentlicht worden. Zunäolist ist das in den Berichten
des Zentralansschusses für die internationale Meeresforschung''') v(>rnffentlichte

Material zu erwähnen. Im Jahre 1903 sind zwei meiner Arbeiten über die
Hydrologie des Eismeeres in Zosammmdiang mit geologischen Fragen er-

schienen,*') sowie ein Aufsatz über die hydrologischen Verhältnisse des nord-
östlichen Teils des Kuroj)äisclien Kisnioeres.") SciilicfUich ist im Jnhrc i;>ü4

eine Arbeit von L. Breitfull ^) erschienen, welche mit dem hydrologischen Teil
des russischen Berichts für das Jahr 1902 fast identisch ist.

In einigen von den oben angeführten Arbeiten finden wir auch hydro-
logische Karten und Sclinitte, graphische Darstellungen der jährlichen Tem-
peraturveränderuiigen, sowie allgemeine Beschreibungen der hydrologidclien
Verhiltnisse des Europäischen Eismeeres.

Der erste Versuch einer solchen nach neuem Material konstruierten
Karte ist von mir im Jahre 1901 gemacht worden. Meine vorläufige hj'dro-

logische Karte erschien im Jahre 11)02 im ersten Band der Berichte der
Expedition, wo auch eine kurze allgemeine Beschreibung der Hydrologie
unseres Untersuchungsgebiets sich findet Weitare eingehende Bearbeitung des
von der Expedition in den Jahren 1H98 bis 1901 gesammelten Materials, sowie
des gesamten in der Literatur bis Februar 19(K{ erschienenen Materials (die

Beobachtungen der Murman-Expedition im August 1902 einbegriffen) gestattete

mir, die erste Karte vielfach zu verbessern und in der Richtung nach Westen
und Nordwesten (bis zum Gebiet an den Westküsten von Spitzbergen), sowie
nach Norden (bis etwa 76 N-Br.) und narh N(.rdost (bis 76 28' 30" N-Br.) zu
erweitern. Diese Karte mit einer Beschreibung wurde von mir in der oben-
erw&hntok Abhandlung fiber die geologischen Klimate, dann im ersten Teil
des zweiten Bandes der Berichte der Murman-Expedition yerdffentlicht Von

1) Dim; vorläufige Mitteilungen und Kerichto sind hnuptsächlieh in folgenden Zeitschriften

cracUenen

:

Kut«Hiäche iSeliiffahrt (HiiSKkoje .SiudiM-liodstwo) liAAf u. L ^niMÜtieh).

Ycrhandlungi'n der K. Rufwiwhen Ck^dlMduiit der ädiifMut. Gewertdidie AbtdhiQg. lOOC
und 1901 (rusMiw-b mit lieulM-heii Aiisxügeii).

Revue intcnmtinnale de p<W'he et de pisciculture.,, I'.hki (deHt*»ch).

Außenieni vgl. X. Knijxiwiisc-h. Kine kurze riH'n»icht der Arbeiten der f'xpedition für
wiaBcnschaftlieh-pnikliKebe Untersuchungen «u der Muruuui-Kü«te. Bulletin de TAcad^mie Imp. des
Scienoes de St. P^iersbourg. Tome XII, Nr. 5. 190i) (niwiwh).

N. K II ipu witsch unter ^litwirktiiiir von K. .Tiigo<lowfkij luid N. Shieharew. ExiMxiiüon
für wiBeenwlnitilii h |ir:iklische Untersurhunp-n an der Mumian-Kiiste. M. 1. l'.Hl2 (nissi.«<>h mit
deutfldieiu .\us/n^^i.

N. Kuipuwitüch uiitta- Mitwirkung von K. Jiwodowgkü. Expedition für wiflseaachaftliclt-

nraktiBdie Untenaebungen an der Mvnnaii-t^wte. Bd. II. Tefl T. Arbeiten de« Dmnirfim «Aiidrei
FBTWOBwannyi itn .Tahre 10<>!. W^ (niMsiseh).

*) L. Breit fuß. Expedition für wisxeneehaftiieh-praktüche Untcnuehungi-n an der Mormiui-
KOete. Bericht über die TStifdceit dmclben ün Jahre mi2. 19(K) (nmiitrii). KoOektiTer Berirkt
von Lu Breitfnß. W. S>ldat(i\v. Th. Iljiii, \V. Issatsi/henko. .\. Hausmann und K. HaiiKinniin.

^ Conscil |NTuianent uiternutiotuü pour l'exitloration de lu mer. Bulietiu dis r^eultate

acquis pendant les nuirses p4''rii)diqucK publikJiar le burcau du eonnoil avec l'aMistance de^L^odsen
ehaigt du wn'ice hydri>jrra|)lii(|ue. .\.nn^ 1902— l'.l*'"! nm! !'''>!

^) N. Kni pKwitHch. Zur Kenntnis der gwlo^i^hen Klimate, Wrhaiidlungen der
K. BweiH-hen Mineriü<igis«hen ( ;eseli«haft . IUI. XL, lief. II. lt»0:5.

I)er>jelbe. Zur Kennlnit« der j»hvnikalischen <üs>gnjphie dtx Eisnieerw. Förhan llinpar vid

Nortliska Xaturforskare- och Läkonunötet i Helsingfors den 7. tili 12. jtiU ISHC?. HelningorH. 19< J3.

•) N. Knipowitsch. Über die hydniKi^is. heu Verhältnisse de« nonlöstlichen TeiL« dm
euroflftiiK'hen Eismeere«. Revue internationale de |x-< he e t de piM-iculture. 11KI3. Nr. '2 '!.

L. Breit fuß. UiuiuiugninhiDche .Studien üUt dai* Barent«-Mccr. Auf Groml der rnicr-
8uehungcn der wissenHcfaafdidien Uiiniiaa«Ezpeditiaii. Feterauums fleogranUarhe MittrihiMBP.
Bd. 50, Heft II. im.
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derjenigen Karte, welche ich jetzt geben kann, unterscheidet sieh diese Karte
haaptsächlich dadurch, daß ich zur Zeit dank dem von Vizeadmiral S. O. Makarow
mir zur Vcrfüjning gestellten Material die Karte nach Nordosten bis 79 55'N-Br.
nnd 49:^ 4S' Ü-Lg^ SO"" 26' N-Br. und 64'' 20' O-Lg. und 78" 54' N-Br. und 65 '30' O-I«.
fortsetzen kann.

Etwas später als meine AhliaiKllun^ üht'i- die geologischen Kliinate ist

der Bericht über die Tätigkeit der Murman-Expedition im Jahre 1902 er-

schienen, wo ebenftiUs eine hydrolo^sehe Karte sieh findet. Der mittlere,

südliche und srHinstüclic Teil <li<'si>r Kniti' ist mit unbedeutenden Verände-

rongen von meiner ersten Karte entnoniinen und zeigt keine Spuren einer

aeUwtlndigen Bearbeitung des Materials; nach Nordosten ist die Karte auf
Onind der Peobacfituntren der Expedition im Jahre 1902 erweitert, aber sie

steht niil dem faktischen Material, wie wir uns leicht überzeugen könnt-n,!)

tum Teil im schroffen Widersiirudi. Kaum besser steht die S;n'lic mit di iu

grob scliematischen nordwestlichen Teil der Karte; ich bezweifle sehr, daß der

Vcrfas^r irgend eine genügende Begründung für die von ihm angegebenen
(Jrenzen der Strönmngen nach Westen und Süden von Spitzbergen in der
Literatur finden kann.^) Dieselbe Karte ist von Breitfuü im Jahre 1904 in
Petermanns Oet^graphisehen Mitteilungen veröffentlicht worden. Im Text finden
wir in lu treff des allgemeinen hydrologlBchen Bildes muerer nördlichen Ge-
wästier nichts wesentlich Neues.

Fast gleichzeitig mit den Arbeiten der Expedition fflr wissenschaftlich-

praktische rntersuelinngen an der Murman-Küste fingen die Arlieiten einer

anderen Expedition an, welche ebenfalls wichtige Angaben über diu liydro-

loj^hen yerhBltniase unserer nArdliohen Heere gesammelt hat. Dies ist die
von dem K. Russischen Marineministerium ausgerüstete hydrogra])hische Ex-
pedition. Das Gebiet der Arbeiten tlieser Expedition, welche in jedem
^^Dinnier ausgeführt werden, umfaUt den südöstlichen Teil des Europäischen
Eismeeres bis zu Matotschkin Schar, Karisehe Pforte und Jugorskij Schar
(sowie die angrenzenden Teile des Karischen Meeres), das Weiße Meer und
die Murnian-Küsie. Außer zahlreichen systematischen Beobachtimgen an der
Oberfläche finden wir in den Berichten dieser Expedition,") welche anfangs
(1898 bis 1901) unter der Leitung von A. J. Wilkitzkij, dann (1902) von
A. J. Warneck und schließlich (1903) von Drishenko arbeitete, eine beträcht-

liche Anzahl von Serien hydrologischer Beobachtungen in verschiedenen
Tiefen. Die Temperaturbeobachtungen sind im ganzen zuverlSssig, die Be-
stimmungen des Salzgehalts wurden hauptsächlich nach der aräometrischen
Metbode ausgeführt und enthalten auch offenbare Fehler (wabrücheinlich
ftiBgierte das Bathometer sehlecht). In den Berichten von 1901 an finden wir
auch Salzgehaltbestimnuingen nach der diemischen Methode. Außer den Be-

stimmungen von Temperatur und Salzgehalt enthalten die Berichte zahlreiche

Angaben fiber die Farbe des Wassers, Verteilung des Eises und Strömungen.
Der VerbreituiiL': d<'s Eises nach den Beobachtungen der Hydrographischen
Expedition sowie dem in der Literatur vorhandenen Material sind di'ei Auf-
sitze von A. J. Warneek gewidmet wordm.^)

>) Vri. N. KnipowitBcb. Über die hvdrolagiBclMn VeihiltiiiM dn nflldlMkkai Tdit
d» Ekmpüxrhea EtoiuocTTs. llcvxiv [ntemutionale de ptrhe et de pbcicultnre. 1908.

N'ähmw hifriitxT im folgciulen Kapitel.

I Mciconilojriw'ho und hvdrnlofi^lic BeobaehtiiiiK>'a, aii-äffcführi im Somiucr ISiiS von «Icr

HxpCTÜü««! ilfs Niinllii-htTi Eiemperw iuiUt der Leitung de» (>l« rsicri Wilkitzkr. St. Petersburg I'.Hnt.

In dt'iuM lU ii .luluf üind auch Berichte für die Jahre IS'.i'.i und 1900 erechietien, im Jahre 11H>2

Ar ISul, im Jahic 1903 fOr 19U2 (uoler der Leitoiw von Warneek) aad 'm Jahn 19m für 190»
«mar der Lritug von Diidiaik»). Alle dieae Berioote wurden in nudacber Sprache vertffentlfcht

^
*) A. Warneck. I)ic Vcrbrdtiuig de* EiiM and die Bedingungen der Schiffahrt nadi

SWrieo. Mor»kd Sbomik. 1001 (niKgieeh).

DerHidhe. I'Imt die Hc^liti^titip-ii di-r lüldiin^ t\vs Va^-s in düi die NonikuKKu d<^
*awil|lfirfaeii Rußlands iR-xpiileiideti ( JewiisHiTii und iiu Karii^-lu-ii Meer. RussiM-hc N-hittahrt

(BoMUqe Suiioehodtttwo). I!KM iruMbtM'ln.

Derselbe. Die VerbieitaiiK des £iaea und die Bedingunran der Schifhhrt nacli Sibirien.

VcthudhosaB der K. HiwinwflMn Cfagn^hbchm GeMllMlMft 1908 (ranisdi).

Digitized by Google



204 Amialen der Hydragraphie und lIuitiiiMn lietooniloi^ Mai 1905.

Die dritte Quelle wichtiger hydrulugischer Angaben über unser Unter-

Buohungsgebiet bilden die Ex|Mditionen von Viseadmiral 8. O. Makarow auf

dem Eisbrecher >Jermak<. Während der ersten Expedition im Jahre 1899
ar])eitett* er im Xordatlaiitischcn Ozoan, an den Westküsten v<»n Spitzberpen

und nördlich von dieser Inselgruppe.^) Die Ergebnisse dieser Expedition

haben für unsere üntersttehtingen nur eine indirekte Bedentnn^gt, da dieaelbai

sich nicht auf unser eigentliches Untersuclrnngagebiet, sundern auf die an-

jrrenzciiden Mcci-i« l)t'zi('Ii('n. Ues(»nders interessant sind die Beobachtunjren

nördlich von Spitzbergen, welche uns ein klares Bild des Übergangs des Golf-

stromwassers in das Polar-Bassin geben. Leider finde ich nur die Temperatur-
messungen genügend genau, während die Angaben über das speiifiaehe

Gewicht und den Salzgehalt meiner Meinung nach zu ungenau sind.

Viel wichtiijer sind die hydrologischen Ergebnisse der zweiten Expedition
auf *Jermak'- im Jahre 1901, während welcher zahlreiche hydrologische Beob-
achtungen zwischen Finmarken und Nowaja Semlja sowie zwischen Nowaja
Semlja und Franz Josephs Land bis SO 20' N-Hr, und bis 65'' 30' 0-Lg. aus-

geführt wurden. Das hydrohj^MscIie Material dieser Expedition liat Vize-

admiral Makarow mir für meine hydrologischen Untersuchungen zur Ver-

fügung gestellt. Außerdem beabsichtigte Makarow, dieses Material im dritten

Teil seiner Abhandlung »Jermak im Eis zu veröffentlichen. Bis jetzt ist

über die hy<lroh)<:ischen Ergebnisse di<'ser Expedition nur ein kleiner Artikel

veröffentlicht worden.'^) Leider wurde der grollte Teil der Salzgelmlt-

bestimmungen ausschließlich mit Aräometern ausgeführt; nur einige Wasser-
proben sind im Laboratorium von Professor F. Nansen einer genauer«i
l'ntersuchun^' uiitei-wriffen worden. (Glücklicherweise fanden sich darunter

auch einige der interessantesten i'roben aus dem Gebiet zwischen Nowaja
Semlja und Franz Josephs Land.

Eine viel geringere Rolle ffir unser Untersuehungsgebiet spielen andere
Beobachtungen aus derselben Periode.

EiniL'^e interessante Beobachtungen im WeiHen Meer und im Eingang in

dasselbe wurden im Jahre 1902 von N. Sniirnow-^) gemacht, welcher zun»

Zwecke der Untersuchungen über den Robbenfang und die Biologie der Pfn-

nipedien eine Reise auf einem Dampfer für Robbenjagd mitgemacht hat. Die

Beol>aohtungen von Smii'now sind niclit zahlreich, aber sehr wiehtiir, weil sie

uns gestatten, eine genaue Vorstellung über die hydrologischen Verhältnisse

des Weißen Meeres im Winter auf Grund direkter Beobachtungen zu be-

kommen.
Die russischen Expeditionen nach Spitzbergen in den Jahren 1800 bis

1901 haben el)enfalls hydrologische Beol>a« htuntren gemacht, welche bis jetzt

noch nicht veröffentlicht wurden, mit Ausnahnie vereinzelter Angaben in ver-

schiedenen zoologischen Arbeiten.*) Einige von diesen Beobachtungen werde
ich später anfflliren.

Ei-wäliiienswert sind auch die Iteoliachtungen auf den Leuchttürmen
des Weihen iMeeres und des Eingangs in dasselbe über die Eisverhältnisse und
die Temperatur des Meeres.^)

Ich niul5 auch die Arbeit von N. Morosow*) anführen, widche ein

spezielles Kapitel über die Hydrologie des Eismeeres enthält. In diesem

I) 8. O. Makarow. .Tennak im Eis. St. Feterebuiv. 1901 (ruwiMh).

-I X. Knipowitsch. CIkt <lic hydroloiriwhrn VornaltniMe des nonliiHtlichiti ToiU des

ICtiropäiscIwi» KiHiiiwrres. lU'viie Iiilormitiunult! il« jx-chv et dt* piarioultuiie. 1903. Nr. 2 uud 3.

^1 N. Smirnow. Über den Bobbenfug vom Bord nuHÜadMr ticfaiffe. 6L FetenfauiK

P.M)a (nuiüisch).

*) K. Knipowitflch. Zoolof^he KiT:t4mWfip der nmisdien Expeditionen nach Spitxbeigeo.

Y\-' hr uimI \n. litrMfT. Molhisoi iitnl l!rii'')nn{K>(l:i T Ins TV. Annuam du MiMfe scMUigique de

l Acadt-iiiif hiiij. ilis S-ii iic- <!<• St. IVti i,U.Mi>r. ls;»;i bin VMh
M. Michai l<Mv- ^ \ . Z tö lic Kiy( l)t)issc iinw. Efhimidenneii. EU^mliuf Ibst. V.nrJ.

Sammlung der iittdro-iuetcorolofÖHebctt üoobachtungcn (i::>bomik gidro-metooralcgitBcbeBkicJi

naUjudeni}), hereufifjrfrrlien von der Metoorolofneehen Abtciluni; der HvdmlopsHien Han|Kveniahung>
Rapudü p«> ^n«ln)trralii XX- XXIV. l!»oi) bi.s l'.iic» inis-iisi-h),

N. Murusow. Luzija Mumiatiskagu bcn^a. tSt. i'ctcrsburg 1901 (nuisiscb).
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Kapitel finden wir eine Zusainiufiifassung ältorer Angaben und eit^cnt r Beob-
achtungen des Verfassers. Morosow bleibt im ganzen in betreff der Hydro-
logie des Eisraeeree bei seinen früheren Auftasmingen. An der östlichen

Hälfte der Murman-Kustc soll nach ihm eine Strömung naeli Westen bestehen,

welche einen scharfen Unterschied zwischen der westlichen und der östlichen
Hälfte der Küste verursacht.

Aoß^r den angeführten rnasischen Untersuchungen f8Ut auf dieselbe
Periode auch eine Reihe anderer, welche unser Material zum Teil wesentlich
ergänzen.

Hierher sind zunächst die Arbeiten des norwegischen Untersuchungs-
dunpfers »Michael Sars« zu sfihlen. Im Jahre 1900 hat dieser Dampfe u. a.

Untersuchungen zwischen Finmarken und Bären-Insel sowie westlich davon
ausgeführt. Der In-drologische Schnitt zwischen Finmarken und Bären-Insel

ist für uns sehr wichtig als ein (Querschnitt des westlichen Eingangs in unser
Untersuchungsgebiet. Leider sind die Beobachtungen nicht ganz genügend
und der Schnitt etwas schematisch,')

Im Jahre 1901 wurden von denisell)en Dampfer sehr interessante Beob-

achtungen zwischen Finmarken und Bären-Insel im Februar und März gemacht
sowie eine Rdhe von Beobachtungen im Sommer auf dem Wege nach Spitz-

bergen und an der Westküste davon. Diese noch nicht veröffentlichten Beob-
arhtungen haben meine norwegischen Kollegen, der Leitei- der norwegischen
Untersuchungen Dr. J. Hjort und Dr. B. Heiland-Hansen, mir mitgeteilt.

Außerdem erhielt ich auch einige andere norwegische Beobachtungen.
Einige sehr interessante neue Beobachtungen westlich von Spitzbergen

und in der Nähe von Nowaja Senilja werden in der Abhandlung von Professor

F. Nansen angeführt.^ In dieser Abhandlung, weiche eine der wichtigsten

Arbeiten über die Hydrologie der nördlichen Meere ist, finden wir auch eine
interessante Zusammenfassung der früheren Angaben über die Hydrologie des
Europäischen Eismeeres, eine stark schematisierte Karte der Tem])eratui* nnd
dos Salzgehalts im August 1893, eine Karte der Tiefen und einige hydro-
logische Schnitte.

Schließlich muß ich als eine weitere Quelle der hydrologischen Angaben
in der F^eriode seit dem Jalire 1898 die oben erwalinten Berichte des

Dänischen Meteorologisclien Instituts über die Verteilung des Eises nennen.

Aus den oben angelührten Angai)en kann man ersehen, dali die bis jetzt

aasgeführten hydrologischen Untersuchungen fast das ganze Europäische Eis-

meer umfassen; nur ein relativ kleiner Teil desselben östlich von Spitz-

bergen bleibt bis jetzt unbekannt. Diese Lücke in unseren Kenntnissen ist

um so fühlbarer, als das unerforschte Gebiet die letzten Ausläufer des Süd-
spitzbergischen Golfstroms und zum Teil des nördlichen Zweiges des Nordkap-
stroms umfaßt, sowie das nördliche Grenzgebiet zwischen Barents-Meer und
Xordpolar-Becken (zwischen Spitzbergen und Franz Josephs Land). Was den
übrigen Teil unseres Untersuchungsgebiets anbetrifft, so ist das gesammelte
hydrologische Material sehr ungleichmäßig. Wir besitzen große Reihen von
Beobachtungen, welche auf alle Jahreszeiten nnd yerschiedene Jahre sich be-

ziehen, für gewisse Teile des Meeres oder sogar für gewisse Punkte, während
für andere Teile nur spärliche Beobachtungen vorhanden sind, welche nur den
warmen Teil des JabrM umfassen. Dies ist besonders mit denjenigen Teilen

des Meeres der Fall, welche lange Zeit mit Treibeis bedeckt bleiben. Anderer-
seits haben die verschiedenen Beobachtungen nicht gleichen Wert, da ihre

Genauigkeit sehr verschieden sein kann. Diese Bemerkung bezieht sieh

besonders auf die Bestimmungen des spezifischen Gewichts und des Salz-

gehalts. (Fortsetzung folgt.)

') F. Nansen, äomc ocuanugraphical reHult« of Üic cxpwlition wiüi thc Michael iSars-;

IcMled bv I>r. J. Hjort in the Summer of 1900. Xvt Maguin Idr Nrnturrktenskab. Bd. 38, H. 2.

Kiirtiuia. 1901.

*i Fridtjof Nansen. The ooeanograpby of the North Polar Bann. The Nonragian North
Bolar EqwdHioa 1883^189«. VoL lU. Nr. IX. 1901—1908.
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Ursachen der vertikalen Temperatunrerleilung im WeHmeere unter

beeenterer Berücksichtigung der Wärmeleitinig.

Von JLh*. dr. WffenuuM, UaderaldM».

Unsere Kenntnis der vertikalen Teniperaturrertoilung des Weltmeeres
ist kaum 40 »Inlirc alt. Die falsclicn Ansrliauungen, die man von der Ver-

änderlichkeit der Dichte des Meerwasssers hatte, irreleitende Versuche über
die Lage des Gefrierpunktes und Diehtemaxiinums des Salzwassers hatten die

Ansicht aufkommen lassen, daß die Meere8tenii>eratur vom Äquator bis etwa
55 ' Breite bis 4 C. abnehme. Zwischen den folgenden Parallclkreisen müsse
die Wassersehieht liomotherm = 4 C. sein, und in den Polarmeeren seien die

Verhältnisse sogar umgekehrt, indem die Temperatur von der Oberfläche mit
der Tiefe wachse. Der genannte Breitenkreis sei also dar obere Rand einer
nach dem Äquator und den Polen sich senkenden, homothermen Orundschicht.

Dies sciüoncn auch die Holi sehen Bettbaehtunj^en auf seinen antarktischen

Entdeckungsreisen 1Ö4Ü bis 1Ö43 zu bestätigen. Erst seit der Vervolikoiumnung
der Tietseethermomeker durch Negretti, Zambra, Casella und andere, gelang
es durch die groIJen Tiefsee-Expeditionen zuverlässigere Beobachtungsreihen zu
gewinnen, welclic <be Ansicht von der vertikalen Temperaturv»'rteiluii;L' der
Ozeane von Grund auf änderten. Gleichzeitig wui'den auch die physikalischen

Eigenschaften des Meerwassers sorgfftltiger studiert, so daß wir heute in groBen
Z^en ein zuvwlassiges Bild von der vertikalen Verteilung der Wftrme im
Weltenmeere haben, besonders auch von deren Ursachen.

Auf Grund der Tatsachen müssen wir als eine der wichtigsten die
Wasserbewegung, horizontale wie vertikale, ansehen. Die Tatsache^
daß die Temperatur der I?« »donschicht eines mit den Eismeeren kommunizierenden
Meeresteils niedriucr ist als die mittlere, niedrigste Wintertemperatur an der
Oberfläche, und selbst am Äquator nur wenig höher wie am Boden der Eis-

meere, wird sich schwerlich aus einer anderen Ursache erklären lassen, als

durch eine langsame, aber mächtige Wasserbewegung von den Polen zum
Äquator, die aber nicht mit den horizontalen Tiefseeströmungen zu ver-

wechseln ist, sondern als Diffusion des verschieden schweren polaren und
äquatorialen Tiefenwassers angesehen werden kann. Die Strömungen sind
im Gegensatz zu ersterer von viel geringerer Ausdehnung:, aber von ungleich
größerer Geschwindigkeit. Dadurch wei'den sie elienfalls zu einem Haupt-
faktor bei der Veränderung der Temperaturanordnung in den Meeren.

Wahrend man sich von der Wirksamkeit dieser Ursache eine leidliche

Vorstellung machen kann, entzieht sich dagegen eine andere, nämlich die
Wäi'meleitun^^ meist unserer Schätzung. Die t:i<iliche Ki-fahrung lehrt, daß
man Wasser durch Erhitzen von unten her schnell zum Wieden bringen kann.
Aber jeder kann sich leicht überzeugen, daß dies nicht durch Wirmeleitung,
sondern durch Zirkulation des Wassers bewirkt wird, durch Aufsteigen der
leichteren, wannen Bodenschicht. Wie schnell <las Kochen vor sich <^^ohen

würde, wenn man von oben her erhitzt, darüber kann man sich nur selten

durch Versuche überzeugen, die zudem bei der geringen Wassermenge für

das Weltmeer kaum etwas beweisen würden. Dem Physiker ist allerdings die
Tatsache geläufig, daß Flüssigkeiten schlechte Wärmeleiter sind. Doch pflegt

eine (tnrcli Zahlen unterstützte Vorstellung von dem (Jra<le dieser Langsamkeit
nicht ijumer vorhanden zu sein. Es ist deshalb von mir in einer in den
Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen ^) erschienenen Abhandlung d«r
Versuch unternommen, solche Zahlenwerte zu berechnen, um sich an der Hand
derselben eine Vorstellung von der Bedeutung <ler Wärmeleitung bei der
vertikalen Temperatur Verteilung dos Weltmeeres bilden zu können,

') WissciiscLaftliche Mi-cresiintorKuchunxen. hernnsipopoben von diT KoiuniisHioii mr l'nttT-

auchuiig der dcutM-ht-n Meere in Kiel usw., Abtciliuig Kiel. Neue Folge, Band 6, 137 bis 143.

Wcgemwin: Die vertikale Tempenturrerteihii^; im Wdtiiieer diudi Winneleituii^
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Folf2:en(lys von Foisson bereits ^ehistes Wärineproblem ist als das

paBSendste für die zahlenmäßige Berechnung ausgewählt: »Die Tomperatur-
bestimmung in einer homogenen Wand, deren eine B^rensungeflSebe auf 0°

deren andere auf einer konstanten Temperatur gehalten wird«. Die Lfisung
dieser Angabe ist die Auflösung der partiellen Dilferentialgieichung:

) tt 2
^- 11

* t
~ * Ä X-

mit den Nebenbedingungen : u = o für t = o
a SS o < X SS o
U = y * X asB h

WO n die Tiefentemperatur, y die konstante Oberflichentemperatur, t die Zeit,

h den Abstand der beiden Grenzflächen, d~ — —
''^„ k den Wärmeleitungskoef-

filienten, q die Dichte und C die spezifische Wärme des Meerwassers
bedeuten.

Die allgemeine LSsnng der Difiorentialgleichung ist:

u = y

Bezüixlicli iler Gründe, warum diese Auf^^abe den wahren Verhältnissen

am meisten entspricht, sowie bezüglich der Abweichungen usw. verweise ich

auf die Abhandlung in den Wissenschaftlichen Meoresuntersuchnngen. Für die
Ausrechnung ist k s=^ ().(»012 angenommen; doch wird dieser Wwt in nächster
Zeit eine Änderung erfaliren, da ini Meorcsbiboratoriimi die innere Reibung
von Seew^asser verschiedener Konzentration bei verschiedener Temperatur
neu beetinunt wird. Ob dieser neue Wert indes bei der Fortleitung der WSrme
in grofie Tiefen brauchbarer ist wie der vorliegende, ist zweifelhaft, da unter-
Piifht werden müßte, ob k sich auch mit dem Dru(^ke ändert, etwa großer
wii-d. Gewöhnlich berücksichtigt man nur die Konzentration und die ver-

schiedenen Temperaturen. Was dieses beides angeht, kann, k für die Verhält-
nisse der irdischen Meere angenähert konstant angenommen werden. Um- einen
abtrcrundetcn Wert für a^ zu ci-lialtcn, ist (> — 1,0272 gesetzt, statt 1.0364;

die Differenz ist bei der Unsicheriieil von k so belanglos, daß selbst ^ = 1

hätte gesetzt werden können. Ferner ist h = 5000 m angenommen, welches
dem wahrra Wert der mittleren Tiefe der Ozeane, naoh den demnächst er-

scheinenden Neuberechnungen von Krümmel, am nächsten kommt. Die Werte
für t und x, sowie die Anzahl n der zu berechnenden Glieder ist aus den
Tabellen zu ersehen. In der obengenannten Abhandlung ist zum Schluß auch

eine Tabelle der Koeffizienten der sin ' ^ beigegeben. Von den folgenden

Tabellen ist nur die II. der eingehenderen Abhandlung entnonmien; alle übrigen
sind neu berechnet oder zusammengestellt, so daß £e folgenden Resultate als

Eigänzung zu d^iselben angesehen werden können.

Tabelle L

Anzahl n dw Glieder der unendlichen Reihe.

7At t — Kfrtffi-

zienten der bin

1

Jahr
10

Jahre
lOÜ

Jahre

1 tx « 1

Jahre
10 OX)
Jahre Jahre

1 (m 000
Jahre

> osm 200 157 83 35 13 5 1

> ojom es. 800 ca. 360 188 51 18 6 2
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Man sieht daraus, wie auncror(k>ntlich langsam die Reihen für kleine

Werte von t konvergieren. Ja selbst für größere Zeitraome, soweit dieeelben

für die irdisehMi VerhSltniase in Betracht zu ziehen sind, ist immer noch ehie

b«'trii<"litliclH' iJci lifiuirbeit zu h'iston. Wii« ^vo[\ die in viTscliiodcncn Ti^ff'n

und zu verschiedenen Zeiten herrschende Temperatur infolge der Wärme-
leitung allein ist, zeigt die folgende Tabelle.

Tabelle IL

t
1 1 • H 1 in r*in 1 TKITKIOD

Pör y 30»C.

Ii III iluliri* •liilirc (ukmJMIin^
1 1 M K MJ J ^

Ii ^/UVk T
1 OWOW J.

1
'
" ' III

_ . —
' II 1

III •MHU y ' r,.f » .» y ' KS. *2 y
tili
' y l.K'V- 25.6-

l«H>t in o^n •/ '>.71<> y n.S 7.31^ 21.3*

i;>tHi m 0 0.072 y '>.:>" y 0.7 y 2.1.J- 17..S^

2< <<M) III I ».« rji » y 0.45« y (m; 0.59^ 13.7-

25110 m 0.350 y 0..5 ao9»

3000 m 0 0.288 y Ol4 / 7.750

350pm 0.180 as 7 III 5-41«

4000 m OSy 3.41»

46(i0in ai Y I.W0

flOOOm 0 0 0

Setzt niiui für •/ eini'U best imniten Wert lin, z.B. 80^, so wird es noch

augenfälliger, daii die vertikale Verbreitung der Wärme nur durch Leitung

eine ftberrasohend langsame ist. Nach 100 Jahren ist noch kein nachweisbar«
Bruchteil der Oborfläclientemperatur in eine Tiefe von 100 m gelanjit; nach

1000 Jahren ist noch nicht einmal der hundertste Teil dieser Temperatur in

800 m Tiefe vorhanden; nach 10 000 Jahren ist dieser Betrag noch nieht bis

in looo III Tirr«' v()riie<h-un<:en ; ti:i<'li 1 00 000 Jahren hat er 2200 m enreieht

und naeh 1 000 ono Jahren erst litoit m.

Weleiie Hethnitun^ diese He.sultate fiii- <lie Feststellung der Ursachen der

vertikalen Wünnevi i teilunK V>esitzen, map fol^'i nde Übersicht zeigen (Tab. III).

Es ist für eine beliebig' iierniiSf.M'>/riffene Temperaturbeobaehtuni^sreihe
(Challenger: 26. III. 1874, 21 21' N-IJr. und 177 10' W-Lg. von Greenw.), die

ein leidliches Bild von der vertikalen Verteilung in den Weltmeeren gibt und
den theoretischen Verhältnissen dieses Problems nahezu entspricht, mit Hilfe

graphischer Interpolation die Zeit angenähert bestimmt, welche nötig wäre,
um di ii lit rrsidu'iiden Wärniezustand zu erzeugen, vorausgesetzt, daß vorher
0 dort geherrscht hat, die Masse dauernd in Kuhe gewesen ist und kMne
andere wlrmeverindemde Wirkung stattfindet. In ^dunuie m und IV ist

y ^ 22.9° C, der Oberflnchenteniperaturf und Y und VI y= 25** der ndttlerai
Lufttemperatur jenes Ortes gesetzt.
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Tabelle III.

T
1

Tiefe in lu

Ii

Kkx>lNichtetc

TnofMialiur

III

y SS M.0

1 \

Jahre

\ \ I

Jahre

K/m 0.4o /
M iVVkoOUUO A Iii u ÖD 0011

UlQ «UUUll y DUOULI

ISOO All*.IUI y
IfM AfVkI2SUUUU AACI9 «

y
1 tA AfV%IIUUUU

Sinn) UiU« y lauUUU U.Uqo y
1 .i/k AfiTkl-tvOWi

25< * >

IT'
• - "

4

3500 1Ä=» OOSljr 300000 0.047 y 325000

4000 1.1« 0.046/ 430000 OiOtöy 385000

4500 09» OJOiy 890000 0.087 Y 446000

Diese Zusammenstellung zdgt, ebenso wie Tab. II, daß die Mitwirkung
der Wirmeleitung bei der vertikalen TemperaturTerteilung im
WeltmecM-n' von so u n t er ^--oord neter Bodcntnn^ ist. (Inf! sie vor-
nachlässigt worden kann. Jeder andere Sehlull aus den Werten der vor-

atehenden Tabelle muß indes ein Trng^ohluß werden, da die Hauptvoraus-
M'tzuntrcn nicht erfüllt sind. So könntp man hei lictraolitunrr von Kolonne IV
und VI zu dem Sclilus.se kommen, dall die obersten lOOU m im Verhältnis zu
den unteren 4000 ni zu warm seien. Derarti^'e Betrachtungen odar SOlohe
über die Dauer der jetzigen klimatischen Verliiiltnis»o u. n. sind ganz unzu-
lässig. Im Vergleiche hiermit — Temperatur.stei<^erung durch Leitung — wird
sogar die schwer nachweisbare Erwärmung der Wassermassen durch Ver-
wandlung ihrer Bewegung (Strömung, Wellen oder Brandung) in Wirme
Krolle Betrage liefern. Sowohl die Wellen (Wind- nnd Gezeiten-) als auch die

mannigfalti^'^en Strömungen würden infol<^a' der rioBen inneren Reihuiif,'^ <les

Meerwaseers bald ganz vernichtet und in Wärme umgesetzt sein, wenn nicht
immer Ton neuem die enseugenden Ursachen wirkten. Die augNibliekliehe
Zunalitiie der Wassertemperatur ist zwiir L'er-iim w('i.'en der großen spezifisehon

Wärme des Wassers, wohl selbst an Stellen, wo durch Brandung oder starke
Strömung in engen MeereastraBen die Umwandlung adinell und stark vor rieh

L'pht und eine dauernde Häufung den Betrag erheblieh steii'ert Doeh wird
diese Wirkung in stärkerem MaBe den oberen Schichten zugute kommen, sowie
den Küstengebieten.

Ebenfalls verschwindend klein gegenüber den schon oben angedeuteten
Ursachen, sowie [»sonders gegenüber den noch spätei* zu nennenden, wird die

Übertragung der Wärme von dem Meeresbuden und den Küsten aus
•ein. Diese minimalen Beträge werden aber dadurch für die untersten,

sehwersten Schichten der Tiefsee von großer Bedeutung, daß sie der Anlaß
einer schwachen KonvektionsstrTimung derselben werden, indem die

unterste Schicht durch diese Wärmezufuhr schließlich leichter wird wie die
darflberli^ende und aufateigt, um dieser Platz zu machen. Sie erzeugt also
in dem schweren Bcxlenwasser eine vertikale Bewegung, weii he mit den zu
Anfang genannten Diffusionsströmungen des Tiefenwassers letzteres haupt-
sieUieh vor dem Stagnieren bewahrt.

Scliwi r berechenbar, aber viel stärker als diese letztgenannten Ursaelien,

wirken die vom Meerwasser absorbierten Wärmestrahlen der Sonne.
Doch da dieselben schwerlich viel tiefer wie die Lichtstrahlen eindringen,

bleibt diese Wirkung ebenfalls auf die obersten 200 m beschränkt. Di© *

aoch tiefer dringenden Strahlen werden schon so geschwächt sein, daß sie

durch die Kleinheit ihrer Betrige bedeutangalos werden. Durch die näoht-^ 4. Qy4r. ata, uo^ BMI T. 2 DIgitized by Google
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liehe und winterlich« Ausstiaiiiung wird ailerdingä ein Teil der absorbierten

Wfirme wieder lurückge^^eben» dessen Größe von der Wolkenbededcunf; dee
Ortes abhän^äg sein wird. Ein nennenswerter Überschuß w^ird sich dabei erst

im Laufe länfjoror Zeiträume ergeben, Al)er trotzdem ist diese Wänin -

absorption indireict eine der wichtigsten Wärmeverteilungsuröaehen für die

Tiefen des Weltmeeres and zugleich die bedeutendste f&r abgeschlossene
MtH'reshecken, indem sie in erster Linie die Kon vektionsströmiingen erzeugt.

Diese, sowie der Wärmofranspoi t (hn-eh die Meeresströmunpeii, worden durch
die Schnelligkeit ihrer Wirkungsweise von entscheidender Bedeutung.

Flüssigkeiten von versehiedener IMehte werden sich im Rtdiexustsnde
derart anordnen, daH die leichteste an der Oberfläche, die dichteste am Bt>d«'n

.sich latjert. Sind diese Flüssiirkcitssrhicliten auf einer rotierenden Ku^^el, wie

bei den irdischen Meeren, angeordnet, so können diese Verhältnisse, je nach
der Stärke der Drehung, eine Modifikation erleiden, derart, daß sogar eine

völlige Umkehrung eintreten könnte, wie ein einfacher Versuch der Zcntrifogal-

maschinc zeii^t. Bei der verhältnismäßigen Lnn<!:samkeit der Erdrotation wird
deren Zentrifugalkraft auf die Lagerung der Schichten verschiedener

Dichte im Weltmeere keinen merklichen Einfluß ausüben. Siu wird nur
indirekt durch Erzeugung und Erhaltung der Meeresströmungen dabei in

Wirksamkeit treten. Das in den Nächten und im Winter flurcli Ansstrahlunsr

ab^'ekühlte, am Ta^e durch Verdunsten koiizenti-iertere und daher scijwerere

Oberfläciicuwasser wird bald wieder in die Tiefe sinken, um leichterem —
wBrmwem oder weniger salihaltigem — Platz zu maehen. Die Folge wird
sein, daß in abgeschlossenen Meeresbecken die Temperatur in dem unteren,

mit dem Weltmeere nicht in Verbindung stehenden Räume gleichförmig sein

muü, und zwar gleicli der mittleren VVintertemperatur oder gleich dem in

derselben Tiefe des Ozeans angetroffenen Wfirmegrad. Dies ist auch durch
alle bisherigen Beobachtungen vollauf bestätigt worden, so daß man in der
Konvektion vielleicht den wichtigsten temperaturverteilenden Faktor sehen
muß. Weslialb die Bodentemperatui' der mit den Polarmeeren in Verbindung
stylenden Meeresteile niedriger ist als die mittlere, niedrigste Wintertemperatur
an der Oberfläche, ist bereits oben angedeutet (Diffusion). An abflußlosen

Salzseen lielk'n sich vielleicht aueh trenauere Beobachtungen über die Be-

deutung der Konvektion anstellen und Näherungswerte über die Schnelligkeit

derselben ableiten. Ans Beobachtungen in den Mew«i selber wird man
schwerlich sichere Daten erlangen, da sich hier die anderen störenden Ur-
sachen nie ganz werden eliminieren lassen. Anderseits werden auch abge-

schlossene Süßwasserseen, z. B. die Eifeler Maare, kein für ozeanische Ver-

hSltnisse brauchbares Material liefern. An solchen Seen würde man dagegen
sehr wohl den Einfluß der direkten SonnensiraliluiiL^ studieren können, wenn
nicht die Isolierung einer wärmeverteilenden risaehe überhau])t unmöglich
ist. Für die oberste Schicht ist ferner noch ein sehr wirkungsvoller Faktor
die Wellenbewegung der OberflSehe, die bei den großen Wellen des
Weltmeeres bis in eine Tiefe von 100 m wirksam ist. Die Aufwühlung und
Umrührung der Oherfladienseliiehten wird oft die Konvektion noch erheblich
übertreffen in ihrer Bedeutung als temperaturverteilende Ursache.

In der genannten Abhandlung ist femer darauf hingewiesen, wie man
beim Studium der Temperaturverteiltmg der obersten Schichten dadurch «ine
erhe])!i< Iu' VeT-einfachung erzielen kann, daß man h — • setzt, indem dann
die allgemeine Lösung der Differentialgleichung folgende Form annimmt:

Da für dies Krampsche Integral Tafeln existieren, so läßt sich auß«'-

dem auch x oder t aus dieser Oleichung bestimmen, so daß man dadurch

einen zweifachen Vorteil gegen die obige Formel hat. Aus der folgenden

Tabelle IV ist zu ersehen, nach welcher Zeit in einer bestimmten Tiefe ein

X

0
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bestiinii)t«»r Bnirhtfil <l(>r Ol)orfläolicnteinperatur vorhanden i<t. Auch diese

Zusammenstellung^ beweist, welche «rerin<re Bedeutung; die Fortpflanzunff der
Wärme für die vertikale Tenii»eraturvert«'ilun^f der oltcrstcn S<>liicht besitzt.

Es fribt wohl schwerlieh einen Meeresteil, der auch nur einen lialben Monat
ohne jegliche Bewegung wäre. Zudem ist aber die auf die Oberfläche wirkende
Temperatur keine konstante, sondern eine nahezu periodische Funktion der
Zeit (Tage«-, Jahres-), wenngleich ihre Oszillation selbst bei großer Amplitude
nor bis in {reringe Tiefe nachweisbar ist.

In der besagten Aliliandlung sind daffir foljL'cndi Wiite berechnet:

Die Amplitude der jülu li( licn Periode in 1 m Tiefe ist 0.4 in 10 lu Tiefe

tjNOl wo A die Amplitude bedeutet z. B. fOr A = 40^ in 1 m Tiefe 16°,

in 10 m Tiefe, 0.004 , also nicht mehr nachweisbar. Die Werte der Amplitude
der täglichen Periode sind: für x = 10 m 0.173 A; für x = 20 cm 0.03 A; für

1 rmVinnr A, d. h. die Wirkung ist dort nicht mehr vorhanden; oder
für A -20 ist die tägliche Oszillation in 10 mi Tiefe - 3.46-\ in 20 cm
Tiefe O.Ü . Die Beobachtung liefert selbstverständlich ganz andere Werte, da
die Wärmeldtung auch hierbei einer der schwiehstoi Faktoren ist.

Tabelle IV.

X

III

1 Jahre =
1 Jakrmikve

oattJ Jahre =
110 Tage

0.1 5 Jahn* = U.10 Jahre = 0.U) Jahre »
181^

2 SJSJahic 1.18J.«>lJ.flOTg. [)aj8J.ss2l4Tg. 0.41 J.s 153 Tk. 0.2 IJ. = 74 Tg.

3 12.12 * 2.70 Jalure 1.33J.»1J.12(1T. Djg9J.s34]Tß. lUUj.sieSllg.

4 4.79 « 235 Jahre 1.(BJ.= 1J.2:47T. i>.HlJ.ss295Tg.

5 33.7 . 7^ « BJB>7 « 2MJnhn^ l.27J.=lJ.g6rg.

6 47.5 • 10.7 . 5.27 ^ 3.72 . 1.^^2J.»1J.2MT.

m
1 «22 < 14J9 . 7.18 ' 5M 2.47 Jahre

8 8«.3 19.1 9.r» ' r>.(>l 3.23 .

9 109. 11.w « h:m\ 4.09 .

I«> mA 21t.!» 14.7 IH..! «

50 :i:{7(>. r4.s. 258. 127.

V.*} L'llSii. 2!H)0. 1 ir.t',.

Nach der Theorie wird die Temperatur der Meeresoberfläche im stationären

Zustand der der ber&hrenden Luftsehieht gleich sein. Dieser Zustand wird
thfor. tis' h zwar erst nach unendlich langer Zeit erreicht, tatsächlich ist er

aimäbernd schon in 10 000 000 Jahren erreicht, vorausgesetzt, dah k sich nicht

•odi mit dem Druek, also mit der Tiefe, erheblich Ändert. Umgekehrt darf
man aber ans ricm Vorhnnd('ns(<in dieses rmsfnndes keineswegs schließen, daß
die Temperaturverteiluug diesem Zustande nahegekommen ist, da derselbe

ganz anderen Ursachen aeine Entstehung verdankt haben kann un<l auch
sicher wird. .\us allem ergibt sich nur, daß die Wärmeloitung als Ursache
bei der vertikalen Temj)craturverteilung der Weltmeere im allgemeinen ver-

nachlässigt werden kann; fj&r abgeschlossene seichte Heeresgebiete^ Seen und
Flfisse mag sie schon eher tou Ssdentung sein.
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Haben Stöße, Erschütterungen, welche das Schiff erleidet, oder

starke Schiffsbewegungen Einflutt auf den Chronometergang?

Vtm K-Kapt. a. D. BetM^ Vontend des Kaiieriichen ClmmooieicrObwraitoriums n Kid.

Hit obiger Frage haben sich schon namhafte Gelehrte und Institute

beschäftij^t wie Fitz-Roy, Rougaux, De Ma^^nac, Moucliez, Martin, Caspari, die

Deutsche Seewarto u. a. Sämtlich koinnu'n sie mit fjrerin^er Ausnahme, wie

z. B. die Deutsche Seewarte, ^) zu dem Urteil, daß im allgemeinen ein Einfluß

von Stößen, Erschütterungen nsw. auf den Chronometergang nicht nach-
weisbar ist

Dieses Ergebnis steht im Widerspnicli mit vielfachen Aniraben in den
Cliroiiometerjournalen, nach welchen (lanfzstörunjjen der (Mirononieter zurück-
geführt werden auf Stöße, Erschütterungen oder starke Bewegungen, denen
das Schiff ausgesetzt war, durch Stampfen und Schlingern bei hohem See-

gange, durch den Gang der Maschine, Schießen mit den Schiffsgesehützen,

Arbeiten an dem Schiffe, durch Aufstoßen auf eine Untiefe usw.

Um den erwähnten Klagen des Schiffskommandos auf den Grund zu

gehen, hat der Verfasser das auf dem Observatorium in den Chronometer-
joumalen vorhandene Material kritisch daraufhin betrachtet, ob wirklich die

angeführten Stöße usw. als Ursache der Gangstörung anzusehen sind.

Zu diesem Behufe sind aus den sämtlichen von S. M. Schiffen seit dem
Jahre 1874 auf dem Chronometer-Observatorium aufbewahrten Cbronumeter-
joumalen — im ganzen 828 Stück — die Fälle herausgezogen worden, in

welchen ein Schiff Stöße usw. erlitten hat, und erstere dann daraufliin untw-
sucht, ob die täglichen Vergleiche der ClironoTiieter untereinander, wie sie um
8 Uhr morgens in das Journal eingetragen wenien, sowie der Verlauf der

go-Reihe auf eine Störung des Chronometerganges schließen lassen und ob,

falls wirklich eine Glangstdrung beobachtet wurde^ nicht etwa eine andere
Ursache dieselbe erzeugt hat.

Es sind hierbei zu unterscheiden:

a) Fälle, lu-i denen das Kommando die beobachtete Gangstorung auf
oben angeführte Ursachen zurückführt,

b) Fälle, bei denen das Schiff Stöße, Erschütterungen oder starke Be-

wegungen erlitten hat, ohne daßGangstörungenbeobachtetworden sind.

Zu a) Beobachtete und von den Schiffskommandos auf Stöße usw. zurück-
geführte Gangstörungen der Chronometer:

Aus den zur Verfügung stehenden Chronometerjournalen ergaben 'Sidl

32 Fälle, welche der Verfasser sämtlich einer genauen Durchsicht unterzogen

hat, ohne jedoch auch nui* einen Fall zu finden, in dem mit Sicherheit oder

auch nur mit großer Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, daß die

beobaehteten Störung«! auf Stöße usw. zurückzuführen sind, welchen das Schiff

ausgesetzt war. Ks waren tmter diesen Fällen nicht nur solche, hei denen
Stöße, Erschütterungen bezw. starke Schiffsbewegungen vereinzelt wirkten,

sondom auch solche, wo dieselben vereinigt auftraten. Die angeführten Gang-
störungen wurden nachgewiescncrmaßi'n fast stets durch andere Ursachen
hervorgerufen, namentlich durch Feuchtigkeit und großeTemperaturunterschiede.

>) EndiätteninpverHache mit Hilfe de« Combcflchen Apparates angestellt von der
l)t'Ut.«rh(ii Sffwnrto in den .Ijihrcn isS."]. ISSf» und l!tn:! (Viohc .\nn. <l. Ilydr. l'.tot. Heft XII,

57 l II. t.i. W'äliK iid Ix'i den rrstni Vcrsuclu ii alle Ik'wtyunp'arttMi di-s Appanili-s (>inf i iiatg'

bi-schlfunitniii^' venirsnohttni. haben <lie neueren Vi i-vuehe dU"»;;) c-rgelK-n. da(l S< hlinp m iider

Stampfen aur wenig, voruiei^end aber iin l)t!schlcunigenden Sinuc <len tiane becinfluaien, daJi nber

hm «ner komlifaiieiten Bewr^ninKsart fßchlinpom und Stampfen) eiiie auffilffige Oanf^beMlilenni^uig
dnfrilf. Stiißc allein \\irklen vonvit [icrid im verlanp^anienden Sinne, dis^lt irhen Stölie mit

Seldingeru (Kler i-^ianipfeM vereint, wäJirend Stol'n' mit der venanigicii Scliliiiger- und iStaiupt-

bewegung eine Gnngbesehleiuiij^ninL' er/eugteii, jeiioeb letztcix; in gKsringerem Mllfle «b die veranigle

Schlinger- und Stampfbewegung allein sie erzeugen w iirde.
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AnnerknBlt: /u •lim y.wi-^-kv dt-r l'ntcrf-uchung auf|U'e^i«?Ill«'t) Tiilxlirii -.iiul wru-

l^iHMB mnlen, da an Lesen Ut-r üi der Uaupteaclu; »ich immer wiedcrboleuUen und iituiidig zu oIji>u

qpnpncm BcMmwe tanuModaa ErOrterangeQ nur enniiden wüide.

Eingetretene Sprünge im Gange ohne weiteron als Kemismolira des
Einflusses irgend welcher Ersohütterongien hinzusteUen, ist nicht richtig.

Solche Sprünge treten auch b«i maneben Cfaronom^ern ohne irgend einen

nachweisbaren Onmd auf im Hafen völlig ruhig liegenden Sehiffen au^ wie
Ufte 1 zeigt

Liste 1.

Sprünge von Chronometern, die sich auf im Hafen liegenden Schitfen zeigten.

.

**

Naiiif

ile» Schiffes

L« VI ki

Monat und Jahr
Unathe

Oer opnui^

All* den X'erjrleioheii

civaben Hi<-h8pnuigc

der t'hrönoinetcr

bis 711

1 »Hperber«^ Oktober 1695 bis April 1806 Unbekannt
3 >FUke' November 1895 « JuU 1806 « 3.0 «

3 Mai 1606 « Kflvemfaer 1806 2JJ «

4 •Fuke« Augitsi 1686 « ApffO 1807 2j0 «

5 BuMtani« Dexember 1896 « Juni 1897 • 2& «

6 •Kwät» Män 1807 « November 1897 2.0 <

Hohenzollem« April 1807 c Oktober 1897 2.0 «

S 'irfiori' Juni 1897 l- Fobmar 180« 2.0 c

r» iK-iittM^hlaiid is'.i: Mai IS'JS • 2.0 <

Iii ISiisNtnl Fobninr 1 ^;ts ( »ktoln r IS'.IS 4.0

II >({n-fh A|.ril 1 )<ZI'1I|IhT IS'.IN • 2.."

12 -LMltscIlluiKl Juni ISltS IS'.lN •J.o

13 Oklolxr is'.is liiiii IS'.tit 2J> '

U B<K«ari| XnV»'!!)! »T IMts April is'.Üt 3.0 f

-
' < :< fl..-i N 1 A riiil>rr 1H9S .lull IS'.tlt 2J) •

Ui iKiitM-hhuid« jH'Zciulur ISItH Novrinlxr IX. Hl 2A <

i: SehwallH"' .liiiiiiur ISII'.I >!jili'iiili.,r 5.0 «

Jniiuiir IKit'.l S'|iti'iiil)i'r 2.0 '

i<« Mi'me Febmar 1M»9 |S<,»1) 2.r>

2>> «'«imionui« &Utz ISSMt NovciiiImt IM III 2.0 .

21 Htut^chfauid« Mai lS9ti IkwiulxT ]S!>'.» * 2j0 <
»

Falke Mai is;i;i <)kt.>l>iT ISK'.l 2X>.
i-A Mal IN'.I'.I Jiitiimr £A/ «

24 >(iaer» .Toni IHSKt Februar l'.MNI 2.0^
2.'. •Möwe« JuU \vm Febmar l!N)ll 0.0 <

26 Moltke« Augiwt April UHIO 2j0.
27 >Kaia. FHedr. HI.- Oktober 189(1 MXn «KU» 4.0«
28 •OonHian« Dcaembcr 1800 August 1900 2jO <

m 'äto«h< April 1900 • Dezember 1900 2J> <

ao >F6ist Biamart-k April 1000 Deienibcr 1900 2.0.
31 «Wflrtleniberg- April 1900 « Febiuar 1001 35
32 >HSwe< September 1900 S.0 >

33 »Habiiclit« Nonnnbcr 1900 « April 1901 2ja

.

31 Strin- Januar HMil September 1?K>1 SJi .

:r, »Lurhii' Febnjiir 1»01 « Okiober 19»il 3J} •

36 >Hiiüsanl Okt«il)or IlMII Juni 19fi2 2»'
37 Comonin OklnlxT l<H)| .M»i l1Hr_» 23 .

> Juli l!Nl2 1 >i'z«Mnl)er lIHrJ

Füret ili-mun-k Oktober ISKÖ 1 H'JtenilHT mti:{ 4.0—ri.o»*k

Mi> •HotiM« Februar i9(a Oktober I0(» 2j0"«k

YoraussichtUch liegt hier der Gangsprung in momentaner Störung im
Weriie selber. GröBtent^ zeigen sich diese Sprünge nur bei einem der an
Bord befindliehen Chronometer, selten bei zweien, fast nie bei allen dreien.^)

'i ( ilcichzcitijf mit ilicwr riileiMuliiinjr lii f ein Vcr-iu-h. fir^l/ii-icllrii. in «clclii r Art l)Col>-

»htele ( iaiimHt<'>nin^en auftri lfii. nU -if ein \'on ilrn ihIi r N^n lijri hcn der ( 'hroiinnK-tvr vi'niidiisM'ii.

Weder eine im Jahre Ib!*"-' vcm dum Chrunometer-OUiervaturiuui uui^^tcllle .Slaüüük, iio<-h_dai» jet/.t

Tortittgeiide Miiteriid erlaul)t j<tiiK-h. einen Schiut anf das Vonefadien der imgekommeiien Änderung
4ic» tjuudeB oder (ran($cs zu ziehen.
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Zu b) l?ei)l)ap|jtete StölW', Krsfliüttrninj,'on, lu'zw. starke Bewfrrun^'on

dos Schiffers, uline <lal{ (iungstörung<*si Ix'i ilt'ii an Bord ))efindlichen Chrono-

metern bemerkt worden sind.

Den S(M'l>«*ii l)i'li;md»'ll<'n, von den Sclnffskommandos beobachteton Gany-

ötörungon stelii-n vick« Falk? entgegen, l)ei denen eine Nichtbeeinfhissung der

Chnmonieter durdi Stölk' usw. festgestellt worden, bezw. festzustt Ihn ist.

Beinaho in allen von den Schiffskommandos im Auslande geführten

Chronoineterjournalen finden sieh Angaben, daß Schiffe vereinzelt oder ver-

einigt auftretenden starken Stößen, Erschütterungen, bezw. Bewegungen, hervor-

gerufen durob Arbeiten am Schiffskörper, Stampfen, Schlingern usw., ausgesetzt

waren, ohne daB irgend ein EinfluB auf die an Bord befindlichen Chronometer
festgestellt werden konnte. Es war daher ein Leichtes, eine umfangreiche

Tabelle derartiger Fälle zusammenzustellen. Liste 2 bringt die betreffende

Tabelle!, Jedoch, um den Leser nicht zu ermüden, nur im Ausinge.

läste 2.

Fftile, bei denen eine KichtbeehifiuBaimg der Chronometer durch St5fle

festgestellt wurde.
Die ui Boni befindlichen Chronoinetar xdgten kanerld tkAmngCQ.

Xanii'

dw Shifft*

S. M. S.

Monat luid Jahr
rmcbe der ErachfittemiiK des Scbiffes

(Au.szDtr aitü Ui'Di L'brononu-tiT-Journ«!)

1

1 1 Ätl II iKT

Carola^ Januar
1 HT\ (Iii Tu Ii«/IUI 1 ssti

.Xiobe« l«iT

MIR 188B
August 1889

'Schwalbe« AllgUSt 1889

•BoaBaid« 1892
Falke November 1802
>Falkcv Demiibcr 1S1I2

>Stasrh> Fcbniar 1S!U
»Connoran Okulier IS1I4

t'<)mi()ran Miii isit.-i

.Mollkf Aiivrii>:t iMi:.

( "omioraii IMI.'i

Moltko S|)ii'MilH'r

1 )k tober

'Connonn« Februar liW7

.Idli IN".»:

t tetiull • Ui/iinber ISO 7

-.tlcier« März 1808

MOwc Ai>nl IS'.IS

.liili IS'.IS

'Connonii« ! fZI'llltxT 1 S' IS

Iii" Jaiiuar |S'J>.I

.l:lUIHUr IS'.t'.l

Blitz < IS'.H»

Xixe

.

I"<'bniar ISSKt

Nixe« März 18UU

Falk.- Jnli 1800
>Uabirhtt Oktobcr 18»»

Uffii«»* Shlinj(wn.
S-hwmT Scq^g, das Schiff 8chliii^;nt l>i4 at Sb''.

lieft i^i-s SiMiipfcn und Hiarke tjcJüiugvrbcwm^nngen auf der

livm'.

Mffarfwh lii-fti^cx Sounpfen.
Jlehrfach «tutiartige EncfattUerunKiii >luR-h r^Lumpfen.

Das tkhitf «heitet atMfc. D» äcbcaiibe schlägt im äesoss.
Bdnranr Oritsn mit ndkiiiiger Beew Schiff arbeitet aeEvtr.

Sdbiff »HliliiiPff^ iw-iiMr^

Wlhrend der Arböten mn acMflaldiiwr wiid das 8dttff

häufig enchüttert.

Heftige ßchiffsbcwcgungcn.
Sliifi M-hlingin Htark.

Si hiff *< hlin(rert stark — •> Tage hintereinander —

.

S hiif M'hliiijuTt 2.'i'^ bis 27- iiaeh Uidoii Stite«.

lloftip-s Arlx'ifrn i\f^ S<'hiffes w(yi>n hoher See.

Shliii>;irlK-w»';:uni:i ii In- zu .

S liiff arlwiii t si.irk. I'.rw Initteningen dtiwelbeu durch die

Shiiiulif.

Mclirfai'h ^itJlrk<> SlauiiilVn.

Stnii an (irr Kainiaiii r.

S hilf M'hliiiu. rt olt iiimI slark.

Silin M'liliiiu>'ri iia.'h iK-iden Sdlcn, ähwODanid-
si l»\inniiimi'M in der .Miiuitc.

Sc hilf arln ii( i schurr.

Shirt nrlMilil «liut-r im Seepiiiff.

|>ai S-hiff fchliii^crt Tifterh »tark hin tu 30^ nach beiden

S'itt'ii und Ktuinpft Hchr erhddich.
Starke Ei^ hüiieniiigen des 8«hifiiB> dindi heftige EnlrtBBe.

IhLs S'hift arbeitet Ktark.

Das S hiff Rrhlingert (iftcrs ;i:>-' bii« 40'^ und SUUSpIt stalle.

Das S'hiff arboiti-t und Ntanipft »tark.

Ml hrhuh Klarkii» S<-hlingem und Stampfen«
!»tarke Slainpfbeweijunjrcn.

Starke Siaiiipf- und tkdüingerbeirijgiingBn, letifeere vm 2j° bis

:to . Die s«e schilt ^loB unter du Heek, hierdorrfa

wird daa tächiff stark enKfaflltcrt.

Das Bdiiff arbeilet Mhirer.
Dm Ocbm Bchfiiwert und stanpft aehr itai^ bettet-

•rbttUmingn duvli dsa Lecriaidbi der SelmHlie(«M^
micr Ttm). Am nliAaten IVwe: Sdüff acUiiieert dier

3U= naclijedcr Seite;
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Name
des Sduffe»

8< M« 9»

Monat und Jahr
Irsache der EnM-hüttcniiig des Schi fit»

(Aanoff MS dem Chnmoinetfr^ounial)

.Grilk.

«Xymplie«

?H-hwalbei

'CiazeUe«

• Habkfat«
•Xjinplie«

»Amaaone«

> Falke.

S < ;iillcri

< iciiT

Habicht«

Huhicht.

Chorluitec

'Nymphe«
-(?aaeDe<

Falke«

•Oonnonui«
•C(NMkir<

<Amazone«

»Uabicht«
'Amazone*

• ftinz Heinrich

i

i^tein-

• Oonnonn«

»Spertwr«

Stein«

'FQrst Ksmarck«
(Jrillc

a. 120«

Fdmiar
August

Februar
JnU

Oktober
Januar
Januar
April

.luH

JuU
Ausist
Aupist
November
Dexember
Januiir

Februar
Februar

USnt
Hirz

mn
Milz
mn
April

ALü

Jiuii

August

AiijniBt

Iiis Seid.

September

Dc/cmber
Februar
April

Miu
Juü

im
1900

Oktober 1000

1001
1001

1<«>1

1903
1902
19(>2

r.Kt2

19Ü2
1902

l'jn2

llMri

i!»< »:;

um
1003

190»
190»

i'.Mi:!

ma
1903
ino:;

ISH y.\

1903
1903

liMKJ

um
i9oa

Sqitember 1903

um

um
1904

Das Schiff liegt hei. holt stark Ober.

Durch Si '^':in<r arln itct das Schiff, ilic Chriuioiuctcr wonlen
Kttirkcn Er«chülicrujigen dua-h die S-hraube aiiH^eeetzt.

Heftige ErBQhfittenuig des Bohiffes durch Anheilen der
Maschinen.

Btarkes BchUngem und Stampfen.
II( fti^'o Krs< hüttening; duich Verlust eines Schraubenflügda

i2(> Siu Fuhrt).

S-hiff am Bug geranuut.

^hiff arlnitot suurk bei hoher See. Schlingert bis zu 35'^.

Schiff schlinp rt nnch B-B. 32^, nach 8t-B. 22=>.

Starke Krschnrt. i nniri n iliin h «li ii (ianj; der Muschiiicn.

Zt'ilweise Ei'^-huitcruitgeii des S< hiftcs durch S<-hlageii tler

S-hrauhe.
ErM-hiUtenmgen durch den Cinng der MawJiiuen.
Im Taifun. Heftiges Arl>eiten (los Schiffes.

Starke F,rfichiiltcnui<rcn do Schiff.--. Wimlstnrko 12.

Ihis Schiff Kchliiigert 3<) nach beiden S«'ilcn.

Da» Schiff fichüi^ert 30° nach bdden Seiten.

Scliiff schliiifrert «tark narh Ijciden Seiten iin bis -lO^.

S« hiff lictrt iHiigedreht, »ehliugert dabei stark.

Ziitwi is< Hrndifittenmigen des (äehiffBa durch Schlagen der
Schraube.

Starke Endiflttarnngen durch den Gang der Mudünen.
Schiff arlM itet heftig in sdiirerer See, schlingert Ober 30'

nach Ix'ideu S'ilen.

Scliiff whliiifrert »^tark.

Erschütterungen durch den Gang dee Mascbinen.
Rchiff rollt stark.

S-hiff schlin^rcrt 2'^ n.-n-h licideti Seiten iini! stiuiijift .stark.

Zeitweise Ers*hütlcnuigen des S<'hiffes durch Schlagen der
Schraulx'.

BchUf schlingert 30"" nadi beiden Seiten.

Zeitweise Erarhfittenmgen des Schiffe« durch Schlagen der

S«'hraulx'.

Maschinen machen hohe Fjüirt, da« Schiff arlxilct dabei und
zittert heftig.

Zeitweise EnM^ütterungen des Schiffes durch Schlagen der
Schraulie.

S'hiff nilli stark, starke KrHchfittemitgcn des Schiffes durch
Schlagen iler Schraube.

S<'hwen^r Se*^ng, Selliff stampft selir.

Heftige Erschütterungen l>ei hoher See.

Starke Erschüttenmgcn «les Schiffes durch Seegang.

Si'hiff arlicitet s<'lnver.

Scharf gesprengt, starke Erschütterung des Bootes.

Anmerkunic: Die an Bonl abgehaltenen Schießübungen sind in die liste 2 uicfat hinein-

gewjgen worden, da uner eine Stftning durch dieMclhen nur in vier Fällen geklagt wird. In dreien
ili.-.. r Fälle ist nachzuweisen, dal! ilii- ( Jangstiinmg nicht linn h Stöße usw., sondern diin h iindcre

I rsAt-hcn hen'orgerufcii wunle; der viert«- Fall trat an IJord S. M. S. -Kai.ser AN'ilhehu H. im
August 1002 auf. Nach der Schicfifibung wurde daselbst eine (Jangstörung /uniichsr zweier, nach
14 Tagen auch dew dritten Chmnometer» iR-oliachtet^ Diene Stönmg ist. Avie das Kommando sich

itiflert. »vielleicht- auf die Erwhütteningen dureh das 15 cm-S hnelI.srhiel5cii mit < iefixhtsmunition

ioiriickzuföhren. Die Instnnnente sind dem ( "hronomctcr-Obsei valnriiim Kndc Septcnil" r ili s-ellx-u

Jahres zurncteigeben wonlen, w(iscll)st sie, betninders sorgfältig l)eol)achtet. einen regehnälti^'cn tiang
«ejgtca. IMe ünadia der < rangstönmg ist nicht naehsuweiecn. IHc betreffenden Instrumente warm
sdun yor dieser Stönmg dn Jahr un«i drei Monate an U<ird S. M. S. Kaiwr Wilhelm II. , hatten

demnach vorher bereits ähnliche Sehieliiibiiii^'cn unbeschadet ihns (Jangi« überstanden. Die als

Ersatz für di*'»' lin i an liord gcgetK>nen ( 'lininmiH ter sind nun schon ami Jahre auf dem Schilfe,

ohne daß bisher über einen Eüifluß der Schteßübmig geklagt wird.

Zwei der fraglichen Clmmonieter, und zwar die, welche die größten Ciangabweichungen an
KoTxl gt^zeigt hatten, wnnien iUirigcns hehufs Krgründung, ob sie wirklich eine starke ICmpfindlichkeit

gegen StiVtle jinfweis4Mi, der L)cuts<'hen Seewarte zu Erschütterungsvereuehen zur Verfügung gestellt.

Als F^rgebiiis der Versiiehe steUte es sieh heraus, daft diese Cfaronomieter im besonderen mst gar
nicht dureh Stöße usw. bednflufit worden waren.
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216 Amulai dar Hrdrographic und MariUmen Meteoroloi^ iSai 190b.

Wenn die soeben behandelten Falle schon }j:enugsam zei^^en, nie seiton

Gangstörungen bei Schiffserschütterungen usw. z.u l>emerken sind, und wie noch

viel seltener ein EinfluU dieser Erschütterungen auf die Chrononitter nach-

zuweisen ist, so tritt dieser Umstand noch deutlicher hervor aus den Angaben
der Schiffe, welche — teilweise längere Zeit — auf Grund geraten und dabei

starken Str)ßen, zeitweise verbunden mit Sehlingorn und Stampfen, ausgesetzt

waren, wätirend ihre Maschine bis zur vollsten Leistungsfähigkeit, beäond«*ä

auf RückwSrtsgang, benutzt wurde.
Dor Vorfasser hat die in den Chronometerjoumalen angeführten Grund-

berührungen einer ähnlichen Bearl>eituiiL' unterzogen, wie es die Fälle der

Liste 2 erfahren haben. Das Ergebnis war ein gleiches, d. h. die Grund-
berührung zeigte sich in allen FSllen ohne Einflufi auf die an Bord befind-

lichen Chronometer, selbst dann, wenn das Schiff, wie es Torgekonunen ist,

genau untei* dem Standorte der Clwonometer aufstieß.

Ein ähnliches Resultat ergaben die seitens desChrououieter-übservatoriuius
im Jahre 1892, sowie ganz neuerdings mit 40 Chronometern angestellten Yer-
suche. Bei den Versuchen im Jahre 1892 wurden die lieti iligten Chronometer
ahsiehtlioh angestoßen und so in Schwingungen ;^'^<>1>r:i(ht, dal^ sie sich über-

sclilugen. Trotz der starken Erschütterungen und dem Überschlagen ergab
sich nicht ein einziger Gangsprung.

Aus den angezogenen Versuchen sowohl, als aus dem statistischen Kach-
weis, (hu'cli welchen, nebenbei bemerkt, die Ansicht ras]>aris sowie anderer
namhafter (JeU'hrten eine weitere Stütze erhält, ei"gil)t sich, daß Str)lie, bezw.

Erschütterungen, welche das Schiff erleidet, keinen, jedenfalls keinen nach-
weisbaren Einfluß auf den Chronometergang ausüben; desg^^chm Schiffe-

bewegungen, wenn die Auflmngevorriehtung richtig arbeitet. Arb(Mt<'t letztere

nicht mehr gut, so hängt auch das Clironoineter nicht stets li(»rizontal, und
muß dieses daher, da die Zapfem-eibung eine andere geworden ist, seinen

Gang ändern.
Das Endurteil aus den Erörterungen ist kurz gefaßt folgendes:

1. Stöße, Erschütterungen, welche ein Schiff erleidet, oder Schiff?^

bewegungen haben in den meisten Fällen keine Störung der Chronometer
zur Folge.

2. In den PSlIen, wo eine Störung der Chronometer mit den genannten
Erscheinungen zusammeufäUt, läßt sich nicht nachweisen, daß diese die Ursache
der Störung gewesen sind.

Vereinfachung der nautisch-astronomischen Tafeln und Rechnungen. >

Von B. Kaip^.

Binleitnng. Die nautischen Tafeln und Kechnungsverfahren haben
sich im Laufe der Zeiten durch besondere — durch die mangelhaften Vor-

kenntnisse der früheren Seeleute bedingte — Beliandluui^ jeder einzelnen Auf-

gabe zu dem entwickelt, was sie jetzt sind. Es fehlt deshalb beiden an den-

jenigen einfachen Grundsätzen, die sich bei etwas besseren Vorkenntnissen )

') l)mvh «lif i. ff. iillii-liiiii}! dieser .MtlianillmiLr Ucnli-ii htit^i die Hedaktion inne wdtfp'

ik»l>rfc]iuiif£ der li^'^trebiiiigiii iles Herrn Kiiippinu. von iluii bt'ruiu iiieilifwh zur AuÜerun^i

geblacht worden i«iii<l, zu «rmri|rliclien und herbeiniföhivn, da eine Klinuig der «a^estcUlen (Gesichts-

punkte gen'iO wiiiisfhonswcrt i-t.

Ohnr «•ine r^tflluiiKnahiiif m «leii «»'iten'n ohijren Dariejftinpcn von Herrn Kni|>|iin)i; dndtirrh

zum AiiMiriH k luinp-n zu wolli-n, ;:laul>t ilir Htiiuktion si< h iliilüii au»i>n'< hcii zu Millen, tiall (Ii«'

Einführung der von llerni Kiiiutiiog vorgi-iH-hlajaiiuii 5?ymlH)le für die matheniatiK-heii f oruifin

Bedenken errqten dürfte. Xaofaidem pcwiM«c Svmbole jetzt allgemeiner zar Anwaidung kommen,
dwheini die Einfiihnin/ iiidcn r Syinliele im IntereMC der ans bedeutsamen Gründen angestiehlen

Einheitlichkeit nirhi i-iwuiir^ bi. D. Ko«l.

*) In der Hanptsaehc Sicheriwit beim Sabtrahierai und Halbiem xoa Loguidinien.
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von selber aufdranpron, so daß nio, von diesem Standpunkte aus betrachtet, an
einer Unübersichtlichkeit und Fülle leiden, die in gar keinem Verhältnis zu
den bescheidenen Bedürfnissen der Seepraxis steht. Ein Teil der Übelstände
ist verschiedentlich gerügt worden und es sind auch vereinzelt Ansätze zu
ihrer Abstellung:, wenn aueh nur thcoreliscli, ^remacht worden, aber immer
ohne \'erlassen des alten Gleises und darum erfolglos. Es schien mii> deshalb
zeitgemäß, nicht nur mit dem bisherigen Verfahren und den Taf^ ganz zu
brechwi, sondern auch jedem die praktische Prüfung meiner Vorschlä<?e an
Bord 7.n ornir)glichen, denn die muß doch den Ausschlag geben« Diese Prüfung
wird durch meine Seetafein^) ermöglicht.

Die Seetafeln seien im folgenden kurz mit die nautischen Tafeln mit
31 bezeichnet.

I)i<' Hauptmängel der X sind: ihre pjoße Anzahl, 35 bis 74, (die H,

durchaus nieiit spärlich bedacht, enthalten 13), ihr großer Umfang im einzelnen

ie im ganzen, 170 bis 450 Seiten {H 56), ihre für die See zu weit gehende
Genauigkeit, 0,1' und bei Monddistanzen 1" (H 1' und 0,1'), endlich ihre Un-
übersichtlichkeit und Schwerfälli^rkeit, an die wir uns aber so sehr gewöhnt
haben, daß sie erst auffallen, wenn wir daneben mit weit einfacheren und
handlicheren Tafeln gerechnet haben. Die charakteristischen Merkmale der
H sind Sonderftinktionen und Sondertafeln.

Die Nachteile der bislierigen Reehnunirsverfahren sind: Mangel an Ein-

heitlichkeit, weil einfache Grundsätze für alle Rechnungen fehlen, Benutzung
von 8 bis 12 statt 4 Funktionen, Anwendung von wenig durchsichtigen Formeln,
die von Fall zu Fall besonders abgdeitet und von Zelt zu Zeit durch andere
ersetzt werden, so daß ihre Gesamtzahl alles Maß überschreitet, endlich Ver-
wendung von Vorzeichen auch da, wo sie vermieden werden können. Das
Kennzeichen der Verfahren der 1¥ sind Sonderformeln in noch stets

wachsender Zahl.

Der Seemann w^ird so, da er bei der Überfülle selber keine Wahl treffen

kann, an bestimmte in seinem Unterricht emi)fohlene Formeln gewöhnt und
io gewissem Sinne unselbständig gemacht. Kr verläßt den Unterricht mit
gebundener Marschroute, die er selten zu verlassen wagt.

Die Grundzüge der H sind: wenige, kurze, allgemeine Tafeln von großer
Einfachheit, LTbersichtlichkeit und Bequemlichkeit

;
wenig Blätttnm, kein Suchen

auf den Seiten. Diese Eigenschaften der ermöglichen erst das Schneil-

reehnen und führen von selber zum ersten €h*undsatz für alle Rechnungen:
Anwendung der jeweils geeignetsten klassischen logarithmischen Formeln bei

allen Aufgaben, ohne Umfdrnning, und mit deutscher Bezeichnung. Kenn-
zeichen der M sind : Wegfall aller überflüssigen Funktionen, Sondertafeln und
•formein, Vorzeichen.

Persönliche, im Laufe der Zeit wechselnde Ansichten über die zwcck-
inäßigsten Formeln sind da(hirch ausgescldossen, denn ln'i den S sind die

klassischen Formeln, an die sich die Namen der bedeutendsten Mathematiker
ond Astronomen knüpfen, auch die zweckmäßigsten für den Seegebrauch.
Schönheit und Zweckmäßigkeit vereinigen sich bei ihnen in so hohem Maße,
wie es bei den abgeleiteten Formeln nicht der Fall ist. Der nautiselie Rechner
hat so jegliche Freiheit, ist für alle Fälle gerüstet, nicht nur auf einzelne

eingeübt, und rechnet bequemer, leichter und schneller, als mit den bisherigen

HiUsmitteln, mag die Aufgabe lauten, wie sie wilL

DI* TtMbL

CSenanigkeit. Alle 91 zeigen noch ganz oder teilweise, daß sie ursprünglich
nicht nur in See sondern auch an Land gebraucht werden sollten. Als äußeres
Merkmal diei^er Bestimmung mag gelten, daß sie ihrer ganzen Anlage nach
eine schärfere iiechnung ins Auge fassen, als sie für die See paßt, daß sie

>) Bretafclii. .Mit Bonu-rkiui^'cn und dnem Anhang, cbie Auswahl ron Formeln oiid

Bmpkkn enthaltead. Hambuig. iX u. 69 S.

Digitized by Google



218 AiiniUen der Hydrographie und Maritüncn .Mt-tcurulti^nc, Msü 1U05.

z. B. bei Höhenbeschickun^en noch die Zehntelminute, bei Monddistanzen
noch die Bogensekuiulc 1)*'rü('ksi('hti^nMi.

Die an Land mit nautischen Instrumenten und Tafeln erreioiibare

Genauigkeit kann man auf 0,1' veranschlagen, in See liegt sie bei 2' oder 3',

selten niedriger, häufig höher, auch wenn die Kimmtiefe nach KoA verbeeso't
wird. Sie ist demnacli in Sei« zwanzig'- bis <lrt>ini^Mn;il jLr(n*in;.MT als an Land.
Bei so grroßen Unterschieden und den höheren Anfordci-un^cn der Gegrenwart

an häufiges und bequemes Kechnen in See, ist es ein unabweisbares Bedürfnis,

auch die entsprechenden Tafeln auseinander zu halten« Reine Seetafeln können
wesentlich kürzer, übersichtlicher und handlicher sein als Zwittertafeln und
erlauben ihrer ganzen Anla^'c nach ein sciinelleres, sichereres und bequemeres
Rechnen. Die M sind deshalb etwas wesentlich anderes als die %; ich habe
sie deshalb ihrem engeren Zweck entsprechend >Seetafeln« genannt.

Ein kleines Zu^restandnis habe ich in den N <:emacht, mit Rücksicht
auf die Gewohnheit der Höhenbeschickun«r auf 0.1' und auf die in See ge-

legentlich erreichbare Genauigkeit der Wiukehnessung von ^'j', nicht zu ver-

wechseln mit der der Höhen, nimlich die Bezeichnung der Vs' durch einen
Punkt hinter den Ganzen iler Gesamtbeschickung. Der praktische Rechner
wird den Punkt nicht liei ücksichtigen, aber zur Krleichterunfr des Übergantrs
vom Gewohnten zum Ungewohnten schien er mir nützlich, da sein Vorhandensein
die Tafel nicht belastet, etwa wie es eine Stelle mehr tun würde.

Äußere Eintcilnn;;. Wenn man schnell rechnen will, muß die einzelne
Tafelseite in jeder Riclitung derart in Ahteilunjj'en und rnieraliteilunr'en

zerlegt sein, daU man mit dem Auge allein mühelos und sicher jeden gesuchten
Wert aoffHTt findet. Die meisten W lassen In dieser Beziehung noch zu wünschen
übrig, auch da, wo es bei ihnen möglich wäre auf diesen Punkt Rücksicht zu

nehmen, z. I>. bei den Logarithmen der natürlichen Zahlen, I'eiiii Dezimal-

system ist eine Einteilung in Gruppen zu ö und 1, 3, 3, 3 möglieli. Versuche
zeigen, daß es für ein gewöhnliches Auge nicht möglich ist, aus einem Quadrat
von 25 Logarithmen einen einzelnen sicher zu entnehmen. Die Einteilung in

kleinere Quadrate von je 9 Logarithmen ist deshalb zweckmäßiger und in den
wichtigsten Tafeln der 3 und 5, überhauj»t da, wt» es niöglich war, durch-

geführt. Bei einiger Übung braucht man, wenn man die Seite iiat, die Eingänge
bei der Entnahme eines Logarithmen kaum anzusehen. Solange bei der Hanpttafel
der X ß bis 7 verschiedene Funktionen nebeneinander auf derselben Seite stehen,

ist bei ihr diese übersichtlichste Einteilung' unausführbar und damit das Öchnell-

rechnen in dem Sinne der H ausgeschlossen.

Schaittlifeldien nehmen in den Tt einen breiten Raum ein; in den S
fehlen sie ganz. Bei vierstelliger Rechnung, in See, sind sie geradezu hinder-

lieh, weil sie die Aufmerksamkeit von den Haujitwerten ablenken. Wo aus-

nahmsweise eingeschaltet werden muli, wie z. Ii. in H 7 Mondverschub weniger
Strahlenbrechung«, läßt sich die Tafel leicht so einricht«D, daß die ünter-
Bchiede zweier Nachbarwerte bei Höhen über 3\ und nur solche kommen hier

in Betracht, nicht über 0.5' hinausgehen, Schalttäfelchen also auch hier über-

flüssig sind. Wenn man einwenden sollte, die Schalttäfelchen brauchten ja

nicht inuner, sondern nur nach Bedarf benutzt zu werden, so ist dieser Ein*
wand hinAUig, denn beim schnellen Rechnen stört in den Tafeln alles^ was
das Auge unnötigerweise von der Hauptsache ablenkt.

Mau könnte ebensogut behaupten, daß man mit östelligen Logarithmen
auch 48tellig oder Sstellig rechnen kSnne, je nach Bedarf. Man kann es, ja,

aber auf Kosten der Schnelli^ikeit und I'e^ juemlii'likeit. Sind gar auf ein und
derselben Seite wie hei vielen X in MMn(lv<'rsi liiil> weniger Strahlenbrechung
zwei Schalttäfeichen mit entgegengesetzten Vorzeichen zu berücksichtigen, so

muß eine solche Einrichtui^ f&r die See als hemmend und Yerwirrend Ter-

urteilt werden.
Das Ein.schalten ganz und irnr fallen zu lassen, ist ebensowenig

empfehlenswert wie das gedankenlo."<e regelmälJige Einschalten auf Zehntel,

denn dadurch wird die Leistungsfähigkeit einer Tafel ohne Grund herabgesetzt.

Es schadet beim Unterricht und wenn man Zeit hat, durchaus nidit, wenn
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man gelegentlich eino Hoelinung auf Bruchteile v(»n Minuten durchführt,
wenn es auch nicht iininer Zehntel zu äein brauchen.

Die Bequemlichkeit des Einsehaltens ist wesentlich davon abhflngigf, ob
man nach einer oder nach zwei Richtun<,'en eiiisclialtet, und wie irroR die

Unterschiede der Nachbarwertc sind. Bleiben sie bei einer Kichtunj.: unter 10,

bei zwei Richtungen unter 5, wie z. Ii. in H 'S und 7, so dürfte selbst ein

schwacher Rechner keine Schwierigkeit beim Einschalten haben. Listig und
nnbe(|ueni wird es erst, wenn bei zwei Richtungen die Unterschiede beiderseits

groß sind, wie bei manchen Sondertafeln.

Die Entscheidung darüber, ob, wann und wie eingeschaltet werden soll,

erfordert neben etwas Übung seemännisches Urteil. In See sollte jedenfalls

innerhalb der Hauptrechnung möglichst selten eingeschaltet werden.
Wenn beim Einschalten der Jahrbuch^rößen im Unterricht darauf «be-

halten wirtl die wenigen Kunstgriffe, die jeder geübtere Rechner dabei an-

wendet, zu zeigen imd zu fiben, werden Schalttafelchen auch ffir diesen Zweck
entbehrlich.

Die liO^rnrithiuen der triBonometn'Hchen Zaidcii l)ilden die wicliti^'ste

Tafel der 3i und da sie täglich gebraucht werden. Weitaus die meisten
Rechner, sei es im Schul- oder im Fachgebrauch, kennen nur die 4 Funktionen
sin, tg, OOS, ctp. Sie haben niemals das Bedürfnis gefühlt ihre Anzahl zu er-

höhen. Auch die frnii/r>sisclicii Xiuitikci" I)c;,miüi,m'?i sidi rlaniit, denn I'nfxcl

z. B. bemerkt S. 20 seines >Cüui's de navigation II. Tables de calcuis, daß
ihnen die (Logarithmentafeln) von Callet hinzugefügt werden müßten, die

unserem Vega entsprechen. Anders in den IV. Hier findet man außer den

4 ursprünglichen Funktionen nicht nur oosec, sec, sin^ oder 2 sin- ^ oder lg

des Stundenwinkels, z. B. für 2 Stunden in den Formen 9,1270 und 4,1270,

sondern neuerdings auch noch cos^|, tg- und seo^, so daß wir außer den

4 ursprünglichen noch 8 abgeleiteten Funktionen in den begegnen. Wer
die Tangenten mit ihrer größeren Schirfe bevorzugt, müßte folgerichtig auch

noch tg'^ hinzufügen.

Mit jeder weiteren abgeleiteten, d. h. nicht nötigen, Funktion wächst
der Umfang und die Unübersichtlichkeit der Tafeln und die erstrebten Er-
sparnisse im Rechnen, Vermeiden von Subtraktion, Halbieren des Lo;jrarithnien

imd Verdoppeln des Winkels wiegen nicht im entferntesten die Nachteile einer

solchen Häufung von abgeleiteten Funktionen in den Tafeln auf. Werden die

genannten kleinen Rechenoperationen im nautischen wie in jedem anderen
Unterricht etwas mehr als bisher in den Vordergrund gestellt — zum Pro<rramm
jeden Unterrichts gehören sie ja ~- und außerdem die 4 nötigen Funktionen
zweckmäßiger angeordnet als in den IV, so daß wie in den fil 4 und 5 jede Funktion
nur eine Seite und einen Kin^jan^ hat, das Suchen der Spalten und der

ewige Wechsel in dem Auf und Ab, Rechts und I.iuks wc^ffallcn, dann ist jede

abgeleitete Funktion in den Tafeln ein Hemmnis lu-im sclmellen Kcclmen.

See, cosec und sin- sind ursprünglich offenbar deshalb in die \ auf-

genommen worden, weil der Seemann früherer Zeiten weder die Subtraktion

noch das Halbieren von Logarithmen mit Sicherheit ausführen konnte, oder
daß man ihm, was auf dasselbe hinauskommt, Sicherheit darin nicht zumuten
durfte oder wollte. Beim Subtrahieren lag die Gefahr eines Fehlers nahe,

wenn z. B, ein größerer Wert von einem kleineren ab«rezogen werden sollte,

z. B. 9.8 . . — 9.9 . ., beim Halbieren, wenn der in üblicher Schreibweise weg-
geiasseoe negative Teil der Kennsiffa> nicht beachtet wurde, z. B. ^2 oi' • •

Wer die Behandlung' der Lo^'arithmen kennt, wie es in allen unsmen nautischen
Schulen jetzt vorlangt wird, «-rreicht sein Ziel ebenso sicher ohne diese ab-

geleiteten Funktionen. Die Tafeln gewinnen dadurch aulJerordentlich an Ein-

fachheit, Kürze und Übersichtlichkeit.

Ebenso wird an Schnelligkeit, die auch vom Umfan«,' abhän«;t, gewonnen,
wenn man die unübersicbtlicbe Anordnimg wie in den Ü aufgibt und die
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4 Funktionen wie in H 4 und 5 nach Seiten getrennt anordnet, links sin (cos)»

rechts tg (ctg). Nicht nur die Tafeln mit den abg<'hMt«'ten Funktionen fallen

so ganz weg, bei sin- allein 12 Seiten, sondern auoli die TlauiJttafel selbst

uuifaüt so nur noch 18 Seiten statt 45. Äußerlich stehen sich dann gegenüber:
eine Tafel von 18 Seiten und mehrere mit insgesamt dem 3- bis 4 fachen Um-
fang, deren größte und wichtigste weder einfach noch übersichtlich ist Die
Übci-lf^^-^onheit von M 5 beim Rechnen ist noch beträchtlich ^a-ößer, als es das
Verhältnis des Unifanges 1:4 andeutet; an schnelles Rechnen im Sinne der

il» ist mit den nicht zu denken, wie sich schon nach ein paar Versuchs-
rechnungen zeigt. Mit wachsender Übung tritt die Überlegenheit der fl immer
mehr hervor.

Kin Voi wui-f ist Ä 5 gemacht worden, dall man die Kofunktionen eines

VViukelü aui' einer anderen Seite findet als die Funktionen desselben Winkels.

Die« fällt bei der dreistelligen Tafel gar nicht ins Gewicht, da man nicht um-
bltittert, bei der vierstelligen nur sehr wenig. Einmal gibt es überhaupt nur
9 Blätter bei H 5, so daß man außerordentlich schnell sowohl Funktionen wie

Kofunktionen desselben Winkeis entnimmt, und zweitens tritt dieser Fall bei

der Ortsbestimmung nur dann ein, wenn man die Sumnerlinie nach der Höhen-
methode berechnet. Diesem einen Verfahren zu lieb die übersichtlichere und
vorteilhaftere Form von H ö nicht zu wählen, lag deshalb durchaus kein Grund
vor, denn auch die Anhänger der Höhenmethode kommen, was Schnelligkeit

betriffti ebenfalls zu ihrem Recht bei S 6, d. b. sie finden die Ergebnisse
schneller als auf anderem Wege» Den Standpunkt einiger Anhänger d&r
Hohenmethode, daC. der Seemann nur eine Formel zu kennen brauche zur

Ortsbestimmung, kann ich nicht teilen. Er sollte mit den beiden anderen
Methoden ebenso gut rertraut sein, um wählen und wechseln su können.

flovdertafeln sind der ärgste Feind schnellen Rechnens. Durch die Auf-

nähme von sec und cosec, bei einigen X auch eines Teiles von. sin- 'y, ist die

Haupttafel selbst auch eine Sondertafel geworden. Sin- für sich allein bildet

eine andere Sondertafel, — Kulminations-Sekniiden, nur bedingungsweise an-

wendbar, werden 2 weitere gewidmet, während man mit H 5 und direkter

Rechnung immer zum Ziel kommt und ebenso schnell. ~ Die Höhenänderunj^
in der Minute erhält man durch die Beobachtung, da man immw mehrere Höhen
nimmt. Gelingt nur eine einzige Höhenmesssung, so sacf einem die Erfnhi-ung

und die Lage zum Meri<lian, ob sieh die IbUie selmell oder langsam ändert.

Grenzen des Stundenwinkels bei Nebeninittagsbreiten sind überflüssig, wenn
man immer direkt rechnet. — Eine besond^ Tafel der trigonometrischen
Zahlen In der Nähe von 0 und 90'' braucht der Seemann nicht, denn in den

ganz seltenen Ausnahmefällen, wo er in dieser Gegend einmal die Zehntel-

minuten berücksichtigen wollte, hilft er sich dadurch, daß er z. B. lg sin 45.7

= lg 45.7 -f- Ig sin 1' setzt, beim Übergang von tg zu sin die bei beiden nahezu
gleichen Differenzen benutzt. Di<' natürlichen Sin und Cos der bekannten
älteren Stundenwinkelformel fallen weg, da die rein logarithmische Rechnung
mit einfacheren Mitteln schneller zum Ziel führt. - Die Tafel der lg arcus in

Sekunden und umfangreiche Monddistanzentafeln werden für die Praxis genau
genug durch S 4 und 7, 8 ersetzt. Näheres darüber fintlet der Leser in

der »Hansa 1 Nr. '>() unter dem Titel *Die Zukunft der Atonddistanzen«
und in dem Aidiang der N.

Außerdem enthalten die X noch eine Reihe von anderen Sondertafeln,

wie zur Berechnung des Zeitazimuts, der Amplitude^ Höhe im 1. Vertikal usw.
Wie man alle diese .Aufgaben be(iuem mit 38telligen Logarithmen, H 4, löst

und welche Vorteile dabei ^i 4 bietet, habe ich in den Ann. d. Hydr. etc.

iy02, S. 257 ff. »Zur Lösung nautisch-astronomischer Aufgaben, wemi keine

große Genauigkeit verlangt wird«, auseinandwgesetzt. Die Hauptpunkte sind

dabei folgende: Solche Sondertafeln las.sen den Seemann gelegentlich im Stich,

sollten also vom eigentlichen Unterricht ausgeschlossen und nur beiläufig er-
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wihnt werden. Ferner sind sie infolge ihrer Menge, ihres GesamtumfangeBi
znni Teil ihrer geringen rhorsichtlichkcit, der Notwendigkeit unbequemen
Einächaltens und der Verwendung von Vorzeiclien wegen vielfach so unbequem
im Qeliraneh und so sdtraubend, daß die direkte Rechnung mit H 4, einer

Tafel, die nur 2 Seiten einnimmt, den Vorzug verdient.

Da der Seemann doch einmal ohne eine gewisse Übuntr im
logarithmischen Rechnen nicht auskommt, ist es besser für ihn,
wenn ihm nicht planmifiig jede Gelegenheit mm Rechnen entzogen
wird. In der Entwöhnung vom Rechnen liegt ein weiterer Nachteil
der Sondertafeln.^)

Die Formeln.

Iie8timiiiuni;eii und Henierkimgeii beiui tielirnnoli der H.

1. Die klassischen logaritlmüschen Formeln des Kugeldreiecks werden
ohne weiteres angewandt.

2. Je weniger Terschiedene Funktionen in einer Gleichung vorkommen,
um so günstiger für die Rechnung. Bei zweien wähle man womöglich nur
Funktionen odei' nur Kofunktionen.

3. Die Tangentenformein sind im allgemeinen vorzuziehen, weil sie,

aeltwt bei nur 4 Stellen, jeden Winkelwert wenigstens auf ^2' genau geben.
Man vermeidet so jede Ersatzformel.

4. Die fremden, den meisten Seeleuten von Haus aus unverständlichen
Bezeieiinungen der Astronomen werden durch deutsche ersetzt, wo es angeht.

5. Die Sumner- oder Standlinie bildet die Grundlage der Ortsbestimmung,
weil sie allein jede Höhe vollständig ausnutzt.

G. Bei der I^ildung von (irößensummen wird zur Vermeidung des Ein-

schaltens nötigenfalls eine der unsicheren (Besteck-) Größen um 1' geändert,
so daB die halbe Summe immer nur ganze Minuten enthält.

7. Stichwörter, die sich jeder leieht selber bildet, setzen die Reihenfolge
der Größen in den Rechnungen ein für allemal fest.

8. Bei 3 Logarithmen auf einer Seite einer Gleichung wird immer der
2. vom 1. abgezogen, der 3. zum Unterschied addiert.

9. Bei 4 Logarithmen auf einer Seite einer Gleichung wird immer die

Summe der 1. Orupjx' von der der 2. ;ib<:( zogen, die Differenz halbiert. Vor-
gedruckte Fornmiare sind neben 7), 8) und 9) überflüssig.

Beseichnuigen.

• Allgemeine Formeln. Seitena,b,c; g^enfiberliegende Winkel A, C.

Angewandte Formeln.

Höhe
Abweichung
Breite

I
^k'lieitelabstand

I Ntundenwinkel

I Poldistanz

l Richtung

I
Ergänzung der breite

l Winkel am Ctestim

h

a

b

seil

St 2)

p
R
e

G

Deklination

Zenitdistanz

Azimut

Parallaktischer Winkel

h

: 6

I
V
z

,

t

i P
'Az,a

; b

: q

Der Zeiger « gilt für den Meridian, also scho = sch im Meridian.

S-L, Sumner- oder Standlinie.

>) Von «11 den vielen Sondertafdn hat sieh liifdier nnr eino ein/lKc «nnigcrmiißen dn-
jH'biirpcTt, die nrafanprciohf Z<'ifaziniuttiifcl, die «iiicii dicken Rand für sirh liiliiot und (i.Ti Azinnit

ohne Nebenruchnmig und ohne Kiiii^rlmltcii liclnt, und au< Ii s c- n icht nicht cinninl aus \m hohen
Bidicn nml fproßer Abweichung; des ( icstims. E. K.

Es ist gesagt worden, daß »ich St nie einbüigem würde. Angesichts Az neben a ist mir
dieser Einwand unverBtändlich. E. K.
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Die Bezeichnungen unter IV sind 4 Spraciien entnommen, die unter h
einer, der deatsehen. AuBerdem «ind unter Winkel and Sdten planmifiig

durch grofie vnd kleine Buolistaben untersobieden.

OitsbestlnmuiK dwdi die SeauMr* eder Stwdltaiie.

Lingenmethode. Gegeben scb, p, e^ geeodit St» R. Nach den Be*

Stimmungen unter 3 und 5 kommt nur eine allgemeine Formel in Frage

zweimal dngeeetst, ergibt rieh für die Anwendung
. -Sl Kill (k - p)Rin (K el j R «in — «hi nin (s — p) 1 u i i \

Rechts nur sin, links nur tg. YgL Seetafeln, Anhang S. 60, 61, wegen
eines BeiBpiols. Die Formeln erfordorn bei 2 Tcrsehiedenen Funktionen
6 Logarithnu'u.

Die gebräuchlichsten Formeln der If sind für die Längenmethode, wenn
in an von <i<r Sekantenmethode mit ihrer sweimaligen Berechnung dee Stunden-
Winkels absit^ht,

, . wh who . Mjh
i<e»' 0 «iec a um — g-— an

oder web eoaeep ooas — k),

oder «-1 Mcb aeea [oasidi«— anh]

und flfaiB InStowaMck
oder •inB •in 8t diip Mch

—2

Von den RtiuKleiiwinkr-lfoniicln isf die 3. mit [ ] diircliaiis un<:iH'iLni(>t

zum iichnellen Heehnen, da sie 4 verschiedene Tafeln verlangt, bis zu 112 Seiten

Umfang. Die anderen Formeln fOr St und U erfordern l)ei 5 verschiedensn
Funktionen 9 Loparithmen, von denen aller<lin^'s 2 uleiclizeitif,' entnommen
werden, können sich also weder an üinfaelilieit, Einheitlichkeit und Kürze,

noch an Sehürfe mit den Tangentenformeln messen.

Nach der Theorie wird die Lfingcnmethode um so ungünstiger, je näher
das Gestirn dem Meridian. In der Praxis fällt diese Beschränkung bei

Formel (I.) kaum ins <

',(.wicht, denn auch bei Stundenwinkeln von 30"1" und
20 ni» liefert die Metliode noch brauchbare Ergebnisse, wenn gewöhnliche
Beobachttingren vorliegen. So ergibt sieh z. B. (Breusings »Steuermannsknnst«,
(>. Aufl., S. :ii)f;) der wahrscheinliche Scliiffsort Vx i ein^ Stundenwinkel <»
23m|n 28"''' und einer Höhe von nach W und der

Länj;enmethode zu «' X-Br, 3 15' 0-Lg, S-L N H2,0 O,
Breitenmethode 55 6' « 8« 16' c « N 83,8^0,
Hühenmethode « 55 6' 3 IC . N 83,8^0.

In einem anderen Beispiel (»Lehrbuch der Navigation«, herausgegeben
vom Reiche-Marine-Amt, Bd. II, S. 183) ist der wahrscheinliche Schiffsort bei

einem Stundenwinkel von IS^i" 20^ und einer Höhe von 71" nach der

Längenmethode 19 32' N-Br, r,2 47' O-Lg., S-L N 78,4''O,
BreitenmetUode 19- 32' « 62 48' - N 79,2-0,
Höhenmethode 19" 82' « 62« 48' < « N 79,r>0.

Beide Beispiele sind hier seem&Big berechnet, d. h. auf ganze Minuten,
tmd die Ergebnisse sind nach allen 3 Methoden praktisch diesi llten. Die
Längenmethode nach (1.) die kürzeste und bequemste aller Methoden, kann
denmach bis dicht an den Meridian lu-ran, sozusagen also immer benutzt
werden, falls man Wert darauf legen sollte, immer nach ein imd derselben
Formel au rechnen. Da eine solche Einseitigkeit trots ihrer scheinbaren Vor-
teile aber nicht empfehlenswert ist, leiten wir auch für die Breitenmethode
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und fi die Formeln ab. Gegeben sind p, soh, St, gesucht e. tian sucht

ant den anderen Gegenwinkel naeh der Sinusregel und dann e nach der
Kapiersehen Gleiohuog, worin nur Funktionen, keine Kofanktionen vorkonunen.

Da die HreitenmetluMK' nur am IMarzc ist, wenn das Gestirn in «Ut

Nähe des Meridians steht, d. h. zwischen SW uiul S( ), oder zwischen NW und
KO, ist R inuner eindeutig, obwohl es durch sin gefunden wird. Wegen eines

Beispiels s. H, Anlian^^ S. (11. Hechts vom ( ".Iciclilicitszfirhfii konuiien wieder

nur sin vor, mit Ausnahme des letzten Wertes, wo tg eintritt. Die Rechnung
erfordert bei 2 verschiedenen Funktionen 8 Logarithmen, Ist also etwas längw
als die Lingnnformel der S,

Ftumdn der IV fOr die Breitaimethode sind:

^^»(b— X) = Muh »bix (OMH'u, WO ctgx cosStcIga

oder OOS (b— x) = »in h tm x iSt str a , wenn • Unn,

ferner rin-g- « «n'^owb cw» «eck, n-o a ^ ich— wlio

endlich KwImiinticmB-gcku iui«'ii

.

außerdem sin R = sin St rt« a h.

Die einzige allgemeine Formel ist die erste. Sie verlangt die Berechnung
eines Hiifswinkels und Berücksichtigung von Vorzeichen. Ist a klein, so wird b
ungenau und die zweite Formel muß als Ersatz dienen. Die dritte Formel
ist auf kleine Stundenwinkel beschränkt, eine Näherungsmethode, und die

Rechnung tinter Umständen au wiederbokii. DI« Methode der XnliniBationB-
s. kunden i^t ebenfalls auf kleine Stundenwinkel bis zu 25"f" besdirinkt und
verlangr zwei Sondertafeln.

Die erste und die letzte Fornud erfordern bei 5 verscliiedenen Funktionen
11 Logarithmen, von denen bei den X allerdings vier gleichzeitig^ entnommen
werden können. Der Gebrauch eines Hiifswinkels, die Rücksicht auf Vorzeichen
und seMfeßIfch die gelegentliche Benutzung der Ersatzformel machen diese all-

iL'emcine Forniel weni^ geei^tict für s<-lin('IU'S Rechnen. Die einzige Änderung,
die in (3*) gelegentlich vorzunehmen ist, wenn p <; sch, besteht im Vertauschen
der Werte in allen drei KlammtrausdrQeken, d. h. man bildet die Summe und
die beiden Differenzen in ( ) mechanisch, Inzucht also keine Ober-
l^nng dabei.

Die HShenmethode ist theoretisch die beste, denn sie nutzt den
;:f^'inf«n (ht ^'anz aii.s, was die ainleren Methoden nur zur Hälfte tun, und
m liefert dun walu'scheinlichen ächiifsort auf dem kürzesten Wege. Gegeben

e und St, gesucht R und sch. Für 8 sind die Formeln:

(4.) und (.1.) liefern H, (Sa.), sclion aus der Broitenmethode bekannt, scli und h.

Iii e > (>, so verführt man wie bei der Breitenmethode. K ist dann
» ^(G - R) — HCl— R)- Ist i(p4-e) in (4.) stumirf, so ist auch |(R-f O)
stumpf. Die Rechnung erfordert bei 2 verschiedenen Funktionen und 2 ver-
schiedenen Kofunktionen Ii Logarithmen, von denen bei den H dreimal je

zwei gleichzeitig entnommen werden, einer wiederholt wird. Beispiel s. in II

Anhang S. r,2.

Der Formeln für die 'S gibt es eine ganze Anzahl. Ich gebe nur eine
kleine AuswahL
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•inh = cnivli« — 2<<Mb cop« "in- .

Dazu kommt nooh far R
«

Rin R — ain 8t «m« wpIi.

Die drei tTston Fi»rtiu'ln sind dcshall) int«'r»'ssant, weil sie zeigen, wie
scIiiK'U sifli bt'i (Ipin bisln'fiL'<'ii System dri- Sumlcrformoln die Anstellten

iiiidein können. I)«'ni ersten Siiiz Formeln wurde zunaelist der zweite hinzu-

gefügt, um bei sehr grolJem seh eine größere Genauigkeit zu erzielen, alsct

wieder eine Ersatzformel. Gegenwärtig wird statt des 2. der 3. Satz Furmeln
empfohlen. Daß keine einzige dieser Formeln sich im Äußeren auch nur an-

nähernd mit den Formeln (1.) (ij.) und (3n.) messen kann, liegt auf der

Hand, und bequemer und schneller auszurechnen sind sie auch nicht. Die

Zahl der verschiedenen Funktionen betrigt bei den Fornufai dnr X 4 bis 6,

die Zalil der Logarithmen 12, TOD denen allerdings auch mehrere gleiehxeitig

mtnomiuen werden kümien.
Das einzige Bedenken, das man gegen die Formeln (S.) und (8a«) ge-

äußert IkiI, besteht in der angeblich i^eriiiL^« !! Genauigkeit von soh, wenn
R — G klein ist. Es handelt sich in der liechnung um dun Übergang von tg
ttt sin desselben kleinen Winkels. Hierzu IfiBt sich b^erken, dafi diese FSlle

in der Praxis außerordentlich selten sind, die Beispiele sind meist gemacht ,

und wenn der Kuli einmal eintreten sollte, die Differenz des lg tg gegen den

der nächsten vollen Minute unbedenklich auf den lg sin angewandt werden
kann. Man schaltet also in einem solchen Ausnahmefall einmal ein, während
man es in den anderen 99 Fällen nicht nötig hat.

BeKcliickung der Moiiddistanz. Es gibt wohl keine zweite navtiseh*

astronomische Aufgabe, auf deren Losung so viel Scharfsinn verwandt worden
i«t als auf diese. Die Zahl der Sondertafeln und Formeln ist außerordentlich

groß. Nach den liest innnungen für die N sind zunäch.st die Winkel am Mond
und am Distanzgestirn, M und G aus den drei Seiten zu bestimmen, die mit

m. g {gegenüber H und G) und d (schdnbare Dtetanz) bezeidinet worden
mögen. Aufgabe und FOTmeln sind diesdben wie bei der Längramethode^ d. h.

nur genügt die Tafel S 4 mit dreistelligen Logarithmen. Mit den Unterschieden
/.wischen wahrer und scheinbarer Höhe nebst M und <! werden dann in den
kleinen, sozusagen ebenen Dreiecken die Verbesserungen I und II in bekannter
Weise gefunden (s. H Anhang (>:{ wegen eines I{eisj»iels). Du l und 11 nur auf

Zehntelminuten genau berechnet werden und die Vorzeichenfirage dordl
Kenntnis der Winkel M und G gelöst i»x, auch die Rechnung bei dem geringen
Umfang von N 4, 2 Seiten und kein Umblättern, auflerordentlich schnell vor
sich gellt, ist diese für die .*^eepra.\is genügend genaue Methode auch schein-

bar kürzeren Formein überlegen. Der Schwerpunkt bei Monddistanzen liegt

in der häufigen Wiederholung der Messung von Dietanspaaren, wran andi
nur mit einem Okianten, nicht in der .scharfm Berechnung einer einzelnen
Distanz, ^'äheres findet der Leser a. a. ü.

Die Formeln der N, die vor Jahren in Gebrauoh waren, sind fast

sämtlich dtirch andere ersetzt, so die von Borda, Dnnthorne, Krtfft,

An (s — <b ^in jr) Kill IS — rb sin js — ml
?-iii s sin (H fri
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Witchell u. a. Aber aueh von den neueren Formeln, mit oder ohne umfang-
reiche Hilfstafeln, kann man dreist behaupten, daß der ^amze Apparat im
Vergleich zur Seltenheit der Anwendung noch viel zu umständlich und teil-

weise sicher mit daran schuld ist, dafi Honddistanzen in See so wenig benutzt
werden, selbst dann nicht, wenn sie beim Versagen des oder der Chronometer
ganz am Platze wären.

Obemiolit der Fonaelii beiw Gebranch der H.

Die allgemeinen Formeln der nautischen Astronomie sind demnach
folgende 6, aus der sphärischen Tric^onometrie schon bekannt:

^1 =
'''",^7riL(g'.l\

-)^-' lAigenmuOiodis, HomMistaiiE ^sldl«)

. . sin a . ^ . , ,nn A = —
, sin B,' Bmifnuiediixle

sin b

tgl = +B tgUu—h), Braten- und Höhemnediode
a tun ^{A o)

Ut>iiciinieth(Hlc und

Zdtaiiiiuit (SstelUg)

Vorher sind in Verbindung mit den H nicht weniger als 10 verschiedene
der gebräuchlichsten abgeleiteten Formeln angeführt, ungezählt die für Mond-
distanzen, und dies war nur eine kleine Auswahl, Ein ebenso schnelles

Rechnen mit den abgeleiteten Formeln und den X wie mit den obigen, mit
Hilfe von Stichwörtern leicht zu behaltenden Formeln und den H ist nicht
möglich; der ganze Bau der X und ihrer Formeln verbietet es schon.

Die hier erwähnten Hauptaufgaben in See mögen für einen Vergliich

genügen. Man löst sie ebenso sicher, aber leichter und schneller als mit den
bishcnrigen HiUnnitteln.

Sehtufibemerkungen. Will man sich ein zutreffendes Bild von dem heutigen
Stande der nautisclien Astronomie machen, so denke man sich einen Anfänger
mit den nötigen Vorkenntnissen in der sphärischen Trigonometi-ie, der z. B.

zunächst die Höhenmethode kennen lernen möchte. Die drd ersten Fachleute
oder Bücher, an die er sich wendet, raten ihm je drei verschiedene Höhentaf^
an, die drei nächsten je drei verschiedene Sätze von Formeln in VerbindmiL''

mit verschiedenen nautischen Tafelsammlungen. Ähnlich geht es ihm bei

jeder weiteroi Aufgabe. MuB der Betreffende nicht stutzig werden und die

nautische Astronomie für ein systemloses, verwickeltes und schwieriges Gebiet
halten, während es sicli tatsächlich um wenige einfaclie Aufgaben handelt, die

er mit einer kleinen vierstelligen und dreistelligen Logarithmentafel und den
Vorkenntnissen, die er schon hat, mit ausreichender Genauigkeit, bequem und
schnell löst? Historisch interessant bleibt die bisherige Entwiekelnng der
nautischen Astronomie ja immer, indem sie mit einein großen Aufwand von
Hilfsmitteln auf weiten Umwegen ihr Ziel erreiclit hat. Unsere Zeit ist aber
praktisch, nmii es sein und di'ängt unaufhaltsam dahin, mit den einfachsten

Mitteln auf dem schnellsten und kürzesten W^e die von der Praxis geteilten
Aufgaben zu lösen. Einen solch geraden und kurzen Weg weisen die Seetafeln
in Verbindung mit den Standlinien und den klassischen Formeln. Es kommt
ja sehr oft vor, daß ein Ziel zunächst auf Umwegen und erst viel später auf
einem einfacheren Wege erreicht wird. Ein solcher Fall schdnt mir hier
vorsuliegen.

Tn der Überzeugung, dal'» man mit theoretischen Erörterungen allein

gegenüber eingewurzelten Gewolinheiten nieist wenig oder nichts ausrichtet,

habe ich durch Herausgabe der Seetafeln jedem Seemann, der ein Interesse
für sein Fach hat, Gelegenheit geben wollen, sie an Bfflrd, in der Praxis,
selber zu prüfen. Der Anhang enthält alles, was zu einer solchen Prüfung
der Seetafeln nötig ist; besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auefa von einem Einarbeiten kann kaum die Rede sein, wenn man sich die

paar Regeln und Stichwörter gemerkt hat.

Aafc d. Hydr. etc 1806, Heft V. 3 - 7 CoOgle
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Kleinere Mitteilungen.

1. über die relat&tr« B«g«nanuut der deutschen Flachküsten hat

G. Hellniann oinc iiitcfcssanto Studie in den Sit7.un<:sb«'richten dvr Ki^l. Pr.

Akademie der Wisseiisüchaften (1904, LIV) veroffeiitliclit. Während bislang

im allgemeinen auf Grund der im kleinen Maßstabe gezeichneten Niederschlags-
karten der verschiedenen Linder angenommen wurde, daß die Küstenstriche
regonrcichcr sind w'w das an^'r('nz<'n(ii' liinncnlainl, machte Helhnaiin Ix'i der
Konstruktion der Niederselilagskarten der i)reulSischt'U Provinzen die Erfahrung,
daß die Jahresmenge des Niederschlags von der Küste nach dem Binnenlande
zunimmt, auch wenn an das Meer eine Niederungslandschaft angrenzt. Der
Unterschied schwankt zwischen 10 UTid 60 juni oder P , und 10"',, der Jahres-
suinnio. Diese Erscheinung' ist keineswegs lokal, sondern macht sich z. H. auch
in den russischen Ostseeprovinzen, an der holländischen und belgischen Küste
sowie an der Westküste FVankreiehs bemerkbar. Zur Ergründung der Ursachen
dieser relativen Regenarmut der Flachküsten wurden von dem Verfasser
Monatskarten der Niederschlagsverteilung für die Piovinz Schleswig-Holstein

konstruiert, aus denen sich ergab, daß in der kalten Jahreshälfte die Unter-
schiede der monatlichen R^^nmengen sehr klein sind, daß dagegen in der
warmen Jahreshälfte — namentlich Juli bis September — die binnenländischen
Stationen erheblich mehr Regen erhalten wie die Küstenstationen.

Ergiebige Niederschläge sind gebunden au das Aufsteigen feuchter Luft-

massen, wie es (mit Ausnahme des Aufsteigens an der Luvseite der GSebirge)

nur in den Luft wirbeln vorkommt. Wir können in unseren Breiten nun zw^
(Jattungen von Luftwirbeln unterscheiden. Erstens die großen Depressionen,

welche, als Bestandteile der allgemeinen Zirkulation, vom Meere aus sich

unsern Kfisten nShem und die Hauptursache der Niederschläge in Mittel-

europa sind (namentlich in der kalten Jahreszeit). Zweitens die kleinett

lokalen Wirbel, welche sich ;iuf dem Festlande infolge örtlicher Tein]»eratur-

unterschiede bilden und hauptsächlich in der Form von Gewitterregen in

kurser Zeit ergiebige Niedersehlige liefern (namentlich im Sommer). Diese
letzteren Wirbel treten nun an der Küste, da hier die Bedingungen zu ihrer
Entstehung nicht so günsfii; sind wie im Binnenlande, seltener auf wie weiter

landeinwärts, so daß demzufolge die Küste in der Jaln'esmenge der Nieder-
schläge benachteiligt gegen das Hinterland ist.

Zum Beweis für die größere Bevorzugung der Küste an der Luvseite der
grön(M-en Depressionen der kälteren Jahreszeit führt Hellniann die 2öjährigen
Niedersehlagsme.ssungen von Westerland und Keitum auf Sylt an. Die erstere

Station ist am Westrand der Insel gelegen, die andere 5 km östlich davon,
am Ostrand; zwischen beiden breitet sich ebenes Geestland aus. Westerland
hat 777 mm, Keitum 707 mm Niederschlagssumme im Jahr. Wie das nach-
stehende Beispiel zeigt, kommt der Oberschuß von 70 mm ganz auf Rechnung
der Landregen in der kalten Jahreszeit:

Differenzen der mittleren Mouatsinengen Westerland — Keitum.
Januar 12 1 .\i)ril .'^

j Juli —l\ Oktober S

1

Fel)ruar 7 ^32 nun Mai i } :)mui AukimI 0^ 3mm November II > 36mm
BfSra 13 j Joni — ij Sqptember— 2j Deaember 17

1

Die Jahresmenge der Niederschlage in Deutschland nimmt rasch von
Westen nach Osten ab, hervorgerufen durch die Abnahme der Wiaterregen-
mengen. Nimmt man z. B, an, daß in Utrecht einerseits von September bis

Mai 100%, anderseits von Juni bis August 100 "/o Niederschlag fallen, so

fallen, verglichen mit Utrecht, in ersterem Zeitraum in Hannover 80 ^L, in

Warschau 69«/,„ im Zeitraum Juni bis August dagegen in Hannover 97 "Z^, in

Warschau 96 " das Defizit, nach Osten zunehmend, erklfirt sich also aus der
minderen Regenmenge im Winter. Für die Zunahme der Sommerregen nach
dem Landinnern ist auch die Tatsache beweisend, daß die Küste weniger
Glewitter und weniger starke Rdgenfille (in kurxer Zeit) hat wie das
Binnenland. ^ Br.
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2. Ik Ih BreitftiB' Bxpedition für wiMMWimhuftHoh"pwiktiaohe VntW'
snchnngfen an der Murman-Küste. Die Redaktion der ^Ann. d. llj'dr. etc.«

hat mich au f^'efordert, ein Referat des kollektiven Berichts von L. Breit fuI5,

W. läsatsclieukü, Tli. Iljin, W. Ssoldatuw, K. Huusniunn und A. Ilauämann
fiber die TStigrkeit d«r Mumum • Expedition im Jahre 1902^) zu geben. Um
den Umfangr dieses Referats nicht zu liroH werden zu lassen, muß ich mich
mit einer kurzen (n)('rsi( lit des Buches und flüchti<,fen kritischen Bemerkun«jen
begnügen, und zwar hauptsächlich über den hydrologischen Teil des Berichts.-)

Der mit 3 Karten^ 12 Tafeln der hydrologischen Schnitte und 88 Text-

bildern versehene große Band besteht aus zwei Teilen; der erste enthält die

eiirontlichen Berichte der Teilnehme!- der Expedition, im zweiten Teil werden
Verzeichnisse der Stationen und verschiedene Arbeitsjournalc veröffentlicht.

Was nun den hydrologischen Teil des Berichts anbetrifft, so müssen
wir drei Punkte näher ins Auge fassen: 1. das Beobaehtungsmaterial, 2. die

Bearbeitung desselben und 3. die allgemeinen Schlußfolgerungen.')

Unter den ziemlich zahlreichen Beobachtungen, welche nach den neueston,

in der Expedition im .1. 1901 eingeführten Methoden ausgeführt sind, sind

zwei Reihen besonders wichtig: 1. längs der Westküste von Nowaja Öemlja
bis 76° 28' SO" N>Br., von dort nach dem Meridian des Kola-Fjords unter
75^ N-Br. und dann längs diesem Meridian bis 75 55' N-Br., 2. zwischen der
Munnan-Küste und der Bären-Insel im Späthcibst. Leider verlieren die

Beobachtungen einen Teil ihrer Bedeutung dadurch, daß keine ergänzenden
Untersuchungen der Übergangsschichten ausgeführt wurden, was, wie bekannt,
notwendig ist um ein genaues Bild der hydrologischen Verhältnisse zu be-
kommen. Immer aus denselben Tiefen wurden die Wasserproben geschöpft,

sogar auf solchen Stationen, wo der Dampfer auf höchst interessante Unter-

strömungen stieß.

Die Untersuchungen über die Strömungen (nur in 6 Punkten) tragen
einen sehr zufälligen Charakter; auffallend ist, daß an allen Stationen, wo
direkte Beobachtungen über die Strömungen ausgeführt wurden, mit Au.snahme
einer einzigen, die Beobachtungen über die tiefsten Schichten vollständig

fehlen. Dies ist sogar im Gebiet der interessanten kalten Bodenatrömung an
der Westküste von Nowaja Semlja der Fall

Vereinzelte Beobachtungen über die Durclisichti<rkeit des Wassers, den
Gasgehalt (nach den Analysen von Fräulein A, Palmqvist) ergänzen das hydro-
logische Material des Berichts.

Die Bearbeitung des gesammelten hydrologischen Materials lißt leider

sehr viel zu wünschen übrig. Offenbar unrichtige Beobachtungen stehen in

den Tabellen neben richtigen ohne irgend welche Hinweist? darüber; sie werden
zum Teil als Grundlage für das Zeichnen der Lsolialinen auf den Tafeln der
Schnitte benutzt (vgl. die erste Tafel St. 107 : Salzgehalt 34.9, richtiger 34.94

in der Tiefe von 160 m).

Die Deutungen gewiss«* Beobachtungen sind sehr wenig oder gar nicht

begründet und stehen zum Teil im schroffen Widerspruch mit eigenen Beob-
achtungen des Verfassers. So bezeichnet Dr. Breitfuß z. B. auf seiner hydro-
logischen Karte das (3ebiet sdner Stationen Nr. 60, 61 und 62 als eine Fort-
Setzung desscllx II Zweiges der Nordkapströmung längs der Westküste von
Nowaja Semlja, auf welchem auch die Stationen Nr. 44 und 4.') lip<j(Mi. In-

dessen zeigen die I^bachtungen von Breitfuß selbst, dal) die Temperatur
und der Salzgehalt auf den Stationen Kr. 44 und 45 viel niedriger waren,
als auf den Stationen Nr. 60—62. Der Zweig des Golfstroms sollte also auf

M Bericht über die Tätigkeit für liX/2. Üi. Vvienhutg Itiua (ruBMaclij.

*) ISne ndm« Bqijrfiiidtiiii^ der fsef^en Herrn BreitfnS abweidienden Aniitchten von Herrn
Knipowi t ^< h winl der I>esor y.uiu Tri! cituT mit «licscin Hrff beginnenden AMuiiKÜmiL' 'l's

Uerm Knipowitseh: Ilvdrolo-ii-^hf rntersnohuiifitn im Kiiro|>äin<-hfn Kwniwr iiitnehmiii

kdoDen. D. Red.
*) Vel. L. Breitfutt: Ozetuiof^miihischc 8uidieii über du.H Bttreiiti»-Mver. l'cteniiannfl

Ocoer. Bfittaluiigea 1901, Heft II.
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i

der Strecke von etwa 3 Breitengraden nach Nord^ sich bedeatend erwärmen
und seinen Salz^^ehalt bodcutond erhölien! i

Gewis!?e Deutungen der Beobaohtun^'en sind so^ar offenbar unmöglich.

So fand man auf der Station Nr. öl die Strömung an der Oberfläche nach

SWbS bei einer mittleren Qescbwindigkeit von 8 m und die Bewehrung des

oberen Schwimmers beim Herablassen des unteren Gefäßes bis zu 50 ni nach

NNW mit der Geschwindigkeit von 6 ni. Dr. I^reitfufi schließt daraus,

daU der Strom in der Tiefe von 5U m nach NW mit einer Geschwindigkeit

von etwa 14 m ging.^) Dies ist aber einfach unmj^lich. Die Kcnnbination t<»

zwei Bewegungen nach SW2S und nach NW kann wohl keineewega eine Be-

wegung in dei" Itichtung nach NNW hervorrufen. Man kann aus dicpom

Beispiel ersehen, wie wenig die Schlußfolgerungen von Dr. Breitfuß in betreff

der Strömungen zuverl&ssig sind.

Kaum sehr glücklich kann man die von Dr. BreitfuR benutzten Methoden

bei der Konstr-ukliun der hydrologischen Schnitte bezeichnen. Der Verlauf

der Isothermen und der Isohalinen auf diesen Schnitten ist ziemlich willkürlich

und entspricht schlecht der Verteilung von Temperatur und Salzgehalt

AuBerdem finden wir auf den Schnitten den Salzgehalt von über 35 pro Mille

mit zw«>i DeziMinl(Mi, wälirend die Salzgehalte von unter ;{;> pro Mille bis zur

nächsten ersten Dezimale abgerundet- werden. Aus der Arbeit kann man keinen

Grund dafür ersehen. Es sei noch bemerkt, daß durch das ^Abrunden« eine

neue Fehlerquelle nutzlos eingeführt wird; z. B. die Salzgehalte von 34.94 und

34.96 pro Mille verwandeln sich in 34.0 und ;}5 pro Mille und die Differenz

von 0.02 ])ro Mille in 0.1 pro Mille (also fünfmal größer). Durch solches

Verfahren werden gewisse interessante Details der Verteilung des Salzgehalts

wesentlich verwischt, wie man beim «rstmi Schnitt sich flberzeugen kann.
Außer den gewohnlichen hydrologischen Schnitten finden wir im Bericht

auch sogenannte dynamische Schnitte nach der Methode von Ilellaiid-IIansen

und Sandström. Wie wir aus der Abhandlung von Dr. Breitfuß in Feter*

manne Oeogr. Mitteilungen ersehen, sind diese dynamischen Schnitte von

Heiland-Hansen konstruiert worden, welcher dem Verfasser die Resultate der

Berechnungen als Beispiele zur Demonstrierung seiner und Sandstrdnis

Methode« mitteilte.-)

Ohne mich in weitere Einzelheiten einzulassen, gehe ich zu den allge-

meinen Resultaten des hydrologischen Teils des Berichts über. Hier finden

wir sehr wenig Neues, Das allgemeine hydrologis<'he Hild des Barents-Meeres,

das System der Strömungen usw. waren schon früher festgestellt worden.^)

Dr. Breitfuß wiederholte in seinen allgemeinen Sdilnßfolgerungen (ohne dir^
Angabe det Quelle) hauptsächlich das, was schon früher vwötfentlidit

worden war.

Der wichtigste mittlere, südliche und süd(kBtliehe Teil «seiner« Karte

ist mit unbedeutenden VerSnderungen aus der (vorlSufigen) Karte im ersten

Band der Berichte der ExjH'dition enlmunmen, und wir Ix inerken keine weitere

Bearbeitung des hrt • i ffenden Materiids. Tin nordöstlichen Teil der Karte hat

der Verfasser, wie wir üben sahen, u. a. den Verlauf der wai'men Strömung
in ganz unrichtiger Weise angegeben. Der nordwestliehe der Karte ist

ebenfalls keineswegs befriedigend. Der Golfstrom an der Westküste von

Spitzbergen wird bloß bis etwa 7S N foi'tgesetzt, das ganze (Jebiet (Kr

Flachsee bei der Bären-Insel und Iloffnungs-Insel wird von Fortsetzungen de;'

Golfstroms bedeckt usw. Dr. Breitfuß behauptet, daß seine Karte im gegen-

wärtigen Augenblick die vollständigste ist; dies wiederholt er auch in seiner

in Petermnnns Mitteilungen veröffentlichten Ai-beit. Dr. Breitfuß weiß selbst,

daß dies nicht der Fall ist, da schon bedeutend früher, als sein russischer

) Vi>r<.i. rctennanns Geogr. MitleOuiigen S. 40.

») 1. c. Ö. 39.

*) N. Knipowitflch. Expedition för wissensdiaftlich-pralrtifldie üntenudiiingai an ^
Murman-Küst«'. IUI. I, HJri2 (russisch mit deutschem Aufizujr). I^Iit ciiuT Karte.

N. Knipuwit^ch. Zur Kenntuis der geolugischen Kliiunte. VcrbaiKlliuigen der Bua^

Minenlogtwrhen Oeadbcluft 1903. Mit dncr hydiokigiBcheD Karte.
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Bwicht in meiner Abliandlung »Zur Kenntnis der geologischen Klimate« eine

ToUstSndigere hydrologische Karte erschienen ist, in welcher das System der
Strömlingen sorgfältig verfolgt ist.

Das obon Ocsatrtt* zusammonfassond. können wir sajjen, (\al\ der hydro-

logische Teil de» Berichts zum Teil wichtiges und interessantes Material

enthftlt, aber die Resultate der Bearbeitung desselb«! keineswegs als befriedigend

anzusehen sind.

Was andt'i'«' Teile des Berichts anbetrifft, so finden wir interessante

^Vngaben über die Lachsfischerei in der Abhandlung von Ssoldatow, über den
Fischereitelegraph an der Murman-Küste von Breitfuß, sowie einige andere.

Die zoologischen Angaben sind nicht sehr zuverlässi^^ Es ist selbstverstfindlich

in den meisten Fällen nicht mö<fli('li die Ricliti^'^ktMt der l'estimmungen zu

prüfen, ohne die Tiere selbst zu sehen, aber gewisse Angaben über das Vor-

kommen einzelner Formen stehen mit allen früheren Beobachtungen im
schroffen Widerspruch.

N. Knipowitsch.

a. Über die «Albatroß -Expedition im tatliohen StiUea Osean
1B04/0B^) macht Alexander Agassiz einige Mitteilungen in der Zeitschrift

»Science« (VolXXI, Nr. 527). Aibatroß« verließ im Oktober 1904 San Fran-
cisco, machte zunächst einige I^laiikton-Untersuchungon während der Fahrt
längs der Küste und begann Anfang November ihre systematischen Unter-

suchungen von Panama aus. Von Mariato Point wurde eine Reihe von Lotungen
auf einer Linie nach Ghatham-Island (Galapagos-Gruppe) hin gemacht; die

tiefste Stelle wurde 100 Sm südwestlich von Mariato Point mit 3475 m gefunden,

alsdann erfolgte langsames Ansteigen des liodens bis 80 Sm von Chatham-Island
auf 2600 m. Südlich von Chatham-Island (etwa 150 Sm) wurden 3660 m gelotet,

von hiw aus wurde diese Tiefe weiter «rfolgt nach Aguja Point. Die Tiefen
nahmen dann bis 4000 m zu und blieben so bis 60 Sm von der Küste, wo
der Boflen rasch anstieg. Bei einer Lotungsserie von Aguja Point erst süd-

westlich und alsdann östlich nach Callao wurde 80 Sm von Callao als größte

Tiefe 5850 m gemessen. Diese Tiefe (liilne-Edwards Deep) wurde genauer
ausgelotet und ergab eine große Unregelmäßigkeit des Bodenreliefs. Im Durch-
messer von weniger als Gl) Sm wurden Tiefen von 2726, 5202, 838, 5704 m usw.

gefunden. Die Planktoufänge ergaben u. a. die Anwesenheit zahlreicher Dia-

tomeen, deren Vorkommen bisher hauptsSchlich den gemäßigten und kalten

Zonen zugeschrieben wurde. Verschiedentlich war die OI)erfläche des Meeres
durch Diatomeen gefärbt, eini«re Tiefen von 2500 bis 4000 m im Bereich der

Peru-Strömung bildeten reine Infusorien-Ablagerungen. Quantitative Plankton-

lange erwiesen sich im Bereich der großen Strömung vollkommen wertlos, da
die Planktonarten, welche die Schließnetie hochbrachten, stetig wechselten.

Im westlichen Teile des Forschungsgebietes wurden zahlreiche Manganklümpchen
mit dem Grundnetz hocligebracht, welche alles animalische Leben im Netz

zerstörten.

Täglich wurden zwei Bestimmungen der Dichte des Wassers gemacht»
jedoch ergaben diese e]>en80 wie die Bestiin!min<ren von 1891 Unterschiede von
den Werten der »Challenger«- und den Werten, welche im Atlas der Seewarte

angegeben sind.

Teniperaturserien wurden je zwei im westlichen Teil, femer in der

Mitte und in dem nahe der Küste gelegenen (Jebiet der Peru-Strömung angestellt.

Hieraus ergab sich ein ungewöhnlicii starker vertikaler Teniperaturgradient;

(nördliche Station im Westen); Oberfläche 22.1 \ 91 m Tiefe 16.1°, 866 m
Tiefe 10.6 , 1097 ra Tiefe 4.9*', Boden, etwa 3680 m, 2.4 . Die mittlere Station

zeigte mit der westlichen gute Übereinstimmung, bei der östlichen Station

betrug die Bodentemperatur (4063 m) 2.4 , die Oberflächentemperatur 19.4 ';

I) Nach EiiiKuii}: de* hier noch erwarteten Origiiuübeiidite flbor die Ebqpeditioii ist besb-

>uh(iirt. • iiH- iiuKfiihrlichere und «ingdiendere Hitteilnng über deren Ergcbniaae in dieser Zdtacfarift

zu uucbeii. l). Ked.
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in 91 und 18;{ m Tiefe stiiiiiutea die T<MiijH'ratnri'n mit denen der anderen
Stationen überein, in 730 und 1Ü9U in Tiefe waren sie um etwa l'^ wärmer.
Die größte Abnahme der Temp^atur fand swischen 10 und 55 m statt.

Br.

4. Die Reisen von Pedro Femandez de Quiros. In einer Zeit wie
jetzt, wo das Interesse an den anlarkti.sclii-n Vt*rliältnissen wieder lebhaft

erwacht ist, wo eine ganze Reihe von Expeditionen den Auftrag g^abt hat,

wissonscliaftlich die Antarktis zu untersuchen, durfte es wohl mit Freuden zu
be^nnilien sein, daH Sir Clonients Markham sicli (br Aufgabe unterzogen
hat, die Reisen des ersten Öüdpolarforschers Pedro Fernaudez de Quiros aus
dem Spanischen ins Englische sn fibersetzen*). Von besonderem Intereaae

ist die kritische und historisdie Einleitung' dieses Werkes, von der ein kurzer
Auszug' im Dezemberheft 19U4 des Scotrisli geographica! magazine gegeben
ist, welcher seinem wesentlichen Inhalt nach im folgenden wiedergegeben
werden möge.

(Juiros war der Erste, der den Gedanken auasprach, daß es einen fnoBen
südlichen Kontinent geben müsse, der sich etwa von der Magellanstralk- bis

nach Neu-Guinea ausdehne, und danacii es sich zur Aufgabe stellte, diesen

Kontinent zu entdecken und für den König von Spanien zu erobern. Unter
Hinweis darauf, daß es sich um die Ciewinnung von Millionen Menschen für

die katholische Kirche handle, gelang es ihm, vom Papst Clemens VIII. Km-
pfehiungsbriefe an Philipp III. von Spanien zu erhalten, welcher den Vize-

könig von Peru anwies, ihm zwei für seine Expedition geeignete Schiffe zu
überweisen, so daß Quiros Dezember 1(;05 Callao verlassen konnte. Seinen
ursprünglichen Kurs OSO niußtc er widriger Winde halber bereits in l\U S-Hr.

aufgeben und ONO-Kurs einschlagen, wodurch er um die Entdeckung von
Neu-Seeland kam. Die Ergebnisse seiner Entdeckungsreise sind die Auf*
findung von 13 Koralleninseln im Stillen Ozean, der Duff- oder Wilaon-Insehi,

der Bnnks-Insehi, der Xciien Hebriden, wie der Süd- und Ostküate von Neu-
Guinea und der Torresstraße mit ihren zahllosen Inseln.

Noch einmal versuchte Quiros, eine Expedition zur Auffindung der

Antarktis ins Leben zu rufen. Jedoch scheiterte dieser Plan an dem MIBtrauen
des sjtniiischen Hofes, welcher nicht für Expeditionen Cteld ausgeben wollte,

von d<»nen er sich keinen pekuniären Krfttlg versprach. So starl) (Quiros

bereits im Alter von 50 Jahren, ohne seinen liochfliegenden Plan zur Aus-

führung bringen zu können, der ihm einen unsterblichen Namen in der Ent-

deckungsgeschichte der Antarktis gesichert hätte. Diesen Ruhm hat er anderen
überlassen müssen. TrotzdtMii aber bleibt sein Verdienst bestehen, daß er als

Erster den Gedanken einer antarktischen Reise gefaßt und nach Möglichkeit

durchzuführen versucht hat. Hd.

5. Über trigonometrische Lösimg des ungleichseitigen ViereckB,

dessen Winkel und zwei eiiumder gegenüberliegende Seiten bekannt sind.

Die folgende Lösung wird für seeminnische Kreise von Interesse tmn
und aus diesem Grunde dürfte ihre Veröffentlichung gerechtfertigt erscheinen.-)

Das Viereck kann entweder ein Trajiez (Fig. 1) oder ein durchschlagenes

Viereck d. h. eine solche Figur sein, in welclier die beiden bekannten bezw.

unbekannten Seiten sich kreuzen (Fig. 2).

In Flg. 1 sind die Winkel a, ß, y, 6 und die Seiten a, b gegelx ii. Ver-

mittelst der Diagonale d wird der Winkel in die beiden Teile X und z,

sowie der Winkel ö in y und w zerlegt. Nun ist

X =• y— e und ferner x ~ IHH —

w

y — 4 — V y = u— t

X—y=-y— <-|-w— z X — ysa-a— — w-j-js.

') »Sir t'leiueiHij .Miirkbaiii: The vuvagc« ot l'fdruFeniaiiili-2 duQuirw, löt>ö— 16UÜ, IxHuion-

HaUnyt flodcty. 1904.

(iMlankon dkf«er Ldmmgnit verdanlst <l«rr EinaoMler dem ventoHboMB KqKtin

Hinrieb .'^tM^kcii uuh KUfletb.
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Durch Addition diesor beiden Gleicliuiigen erhält luau

2 IX y)
-

2 ^ 2
•

Flg. 1.

Da nun x y Ix'knnnt ist, suche
man x 4- y zu bestinuuen. Man hat

d am a

amjr

beina

am jt

3Ian setze

80 ist

a

arfn^

dnx
II «in

bnna'

awn^
bnna

fiin^
" CÖ119

sin X tuu 9? tm ^
Moy ~ coB^ ~ (in (900—^)

rin » wny _ •in_y+ «nipW®—jp)

rinx — smy'' dn 9— «n^BÖ^—

2Bin-p 0» -j^

2«»—^-«n

2 »in 45° POB (^p

2 «08 45<> Bin 4r»öj

taug
V x - V

45=)

1. tang=-^^= uum -~^^cot|5(,p-450).

Fi«. 2.
In Fig. 2 gind gleichfalls die Winkel o,

ß, y, d und die beiden Seiten a, b bekannt.

Zieht man die Linie d, so besteht x aus den

Winlceln -/ und z, sowie y aus 6 und w. Es ist

daher
X =^ y-r ^- und feroor x 18(t- w
y = <J-j-w y = löo- a ~z

Durch Addition dieser beiden Gleichungen
erhftlt man

2(x+ y) = 9öO<»-(a + .ri \y S)

In diesem Falle ist x+y bekannt und es ergibt sich x— y aus
Gleichung I durch Umstellung, nSmlich

n. twig '^^ tuig -
j,

^ taug
(f>

- 4it'),

Schließlich ist

x+ y ,
x-y _

1 5— — , X '4 V X V

Die Seiten n und p berechnet man jetzt vermittelst des Sinussatses,

nimlich:
n = n sin \v i-oh^n- \, p b -in / ««)ts<>c y.

L Beispiel. £iji Schiff, welches ONO mit 4,6 Knoten Fahrt steuert,

peilt Doi'oserort SxW und nscb Yeriauf von 5 Stunden Arkona SO. Letzterer

Ort U«gt N82°0 35 Sm von Darsscrort Welches ist der Ab8tand des Schiffes

von Darsserort bei der ersten Peilung und von Arkona bei der zweiten?
(Figur 1.)
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I

Es lat

a — 112° 30', /< = 7^*'' 45', y 12:» 1.'.'. <l - VI '.'ü Km, l> 2.1 Siii.

« = 35I(v =1^1 «1-45° « l2»lG'la«490lK » a(M87

b^23eolctC aHSfCI ^ 28» arbgtaiw» 9.7281

^ =s 70«>4fi'tos"ta » ».»7.'50 = «7''52'logUjig ^ 03808

^ 112 :ti Klon coacc-^^ OJI344 x — 91»" (K

r»^ nr Kv tttii>r 0.1918 y 44'

^ . 7(1 iV a 112- :MV

x-|-"j? rjiMi \y jr-)-o 152- N'

w i:?"^ l.V z 27 16'

II .T= annwcoswx — H.I Siii. p - h / nincc y = IR.HSm.

II. Beispiel. Ein Schiff peilt Rönne OKO, sej^elt darauf K ',30

17.7 Sni und ])eilt nun Sandhammar NWzW. Welche» i^t d«r Abstand cUs
{

Schiffes v<m I{riiiiu' bei der ersten Peilung und von Sandhammar bei d«
zweiten, wenn dieser Ort NWzN 24.5 Sni von Könne liefert ? (Figur 2.)

Es ist

U~ IIH H', I»
:S'- I.V. y = 01° .•»:]'. 22 a 2«..'iSni, 1) - 17.7 S<u.

» 24^1oK ^ 1.3893 f>
4.->- 12« (/loKtaiiK 9^273 i

Ii 17.7«ilag 8.758(> = 61° SS'logtang » U2732 !

= 789 4S'lafr«in » 9il9lO ^ 2P 42'lof tang » 9JW97

« «s 118'-' - 0.1 •:.«(> X- kr .tv
;

a= r>7^ (Kloj^lang aib74 y 44)0 11' *
j

X H:4C' r.' y in 11'
j

i1
7S IV « = IIS 8'

xA-ß ^ 162 -Jir + « = l'»M'J 1«'
!

w+ x4-/» 0' x+ y+ a ^ I»»» W
w IT» MY X 21 11'

II - iiniiiw «i»««' x 7J> Sm p = büinztxiwcy — IO.I

Elsfleth a. d. We.^ier. Köster.

6. Über Höhenprobleiue. Die Lösung des Vielhöhenproblema, die mein
|

erehrter Kollege Herr PreuB im Febrnarheft S. 79 gegeben hat, scheint nrit

der Behandlung,' des PmhUMns n;u'li der Methode der kleinsten Quadrate, ili*'

zuerst Villarceau in »einer NuuveUc Navigation ausgeführt hat, in Wider-

sprach zu stehen. Der Widerspruch IM sieh jedoch sehr einfach. Herr
PreuB geht nimlich von der nicht weiter ausgesprochenen Voranssetzung
aus, daß die Beobachtungsfehler nicht erheblich die bei der Ortsb«ätinmiung

erstrebte Genauigkeit übersteigen. Dann ist es ziemlich gleichgflltig, wie man
dt ii Mittelwert wählt, und man kann sich die bequemste Art aussuchen. So
gl iniMi es, beim Dreihölienproblein den Schwerpunkt des Standliniendreiecks I

al< \\ ahrscheinlichsten Ort ansunehmen. Beim Vierhöhenproblem kann man
die Standlinien so zu Paaren zusammenfassen, daß der Schnittwinkel der

Linien eines Paares möglichst ein rechter wird (bei dem Di nk lageschen
Beispiel, das Herr IM eulS anführt, sind die Schnittwinkel 108

,
88^, 76°, 88 ).

Dann braucht man auf das verschiedene Gewicht der Ortsbestimmungen aiu
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swei Standlitti«!! nicht veitor Rätsl^eht su nehmen und kann wieder einfach
den Schwerpunkt der so gefundenen Punkte fflr den vthrscheinlicheten Ort
wählen.

Handelt es sieh jedoch darum, durch die Hüufung der Beobachtun<;tii

eine möglich.st t-xaktc f )rtshestimimin'; zu frowinncn, dann ist «>s doch an-

gebracht, auf die genaue Methude Villlarcoaus, die später noch Weyer im
110. Bande der »Aetron. Naehr.« behandelt hat, surficlcsagreifen. Nach dieser

Methode ergeben sich ffir dt'ii Breitmuntorschied b und dio Abweitung a

zwischen dem angenäherten (gegilHen) und dem genauen Orte zwei lineare

Oleiehungen:
jAb+ Ba..D.
Bb+ Ca = K.

INe Koeffizienten dieser Gleichungen sind die folgenden Summenausdrücke:

i

A Scfmm^ Im .?roa2«|), t» _ »

C«Jrib<i> = Hn -i«»24i|),
B-iiinlnoi,

Vena n die Ansahl der BeolMiehtungen, ut die gefundenen Höhenunterschiede
und Ol die zugehörigen Azimute sind. In dem Dinklageschen Beispiele wird

K - 1.7. H <K\. V — 2:1 I> O.'il. K <».i>i.

Fülirt man nun zwei Milf:iwinkel x und y ein durcli die Gleiciiungen:

M lassen sich die Gleiehungen (1) sehreiben:

...
I
b cm X \ & «II X — V,

l b CO« y 4- a wt y = V,

wean:

(6) c = 5 . *2LiLzL5), V = ^ . *^*-^-r-^>
n owy n nnx

gesetzt wird. Die Oleichuiij^'cn (4) würden sich aber ergeben haben, wenn
unter den Azimuten x und y die Höhenuntei'schiede U und V gefunden
worden vIren. So führt jedes Ylelhöhenproblem auf ein Zwethdhenproblem
zurück, wenn iVw Azimute für dieses letztere aus den Gleiohunj^en (8) und
die Hühenunterüvhiede nach den Gleichungen (ö) bestimmt werden.

Um die Oleichungm (4) aufzulösen, führe man einen dritten HilfB>

wbikel z ein durch die Gleichung:

(6) tUKz«^,

dann ergeben sich nach einigen leichten Reduktionen die Endgldchnngen:

D

(7)

^ Heox . 00t tf— x),

sc • M07 sinty -z),

t Ut eine Hilfsgröße, die der Übersichtlichkeit wegen eingefülirt wird. Diese
Fonneln scheiiwn zur logarithmischen Ausrechnung bequemer als die vmi
Vlllaroeau und Weyer ;,'ejrebenen.

In dem Dinklagesclten liei^piel ergibt sich ao b - 0.1 S und a ~- 0.

Herr Preuß findet b = O^N, a = 0.1 so daB die Abweichung in der Tat
nicht iMdentend ist.

Dr. Timerding.
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Neuere Veröffentlichungen.

Reichs-Marine-Amt BtfMiandlmcli IBr di« WMfcflsto Mwttlaiida. 8*

462 Seiten. Berlin 1906. In Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn.

Da.« Si'^rolliamllturh für die Wwtküstc .St-hotlUinds boM-hlieiit die Reihe <!i r deiitf-< h< ii Se^i l-

anwcisiiiijfeii für die großl»ritnimiwhen ({ewii*iM^r. Kx iiiufuitt da« (iehiet von der Nordwtvtepitzc

der Insel Islay bis zum Kap Wrafh einsrhiießlieh der Hebriiien nnd der kleinen Infidn und Fekm
im AtlanlischtMi O/vuu w>-slli(h von den IFehriden. Der eijrenl liehen Kustenln-schrtihnn^r <r»'hen im

I. Abwhnitt die all^tiui iiieu An;r:ilH'n iiiier Fahrwa<äjJerbe7eiehimii|.v Sitnialwcvt n. Wiml und Wi-tter,

nuicnetische Klenicntt', (ü/riii ii, Dampfer- nnd Se^rlerw«'^'»' voran. AiiUei »imr MilUv.iMinpikarte

ti^öa dicHcm Alwchuitt zwüU titxoiukärtchen beigegeben, die den Verlauf der GezetteiuitrüuiuigeD für

jede voOb Stande der Tide, beacMen auf Dover und CoxhaTen, wnumchanlidwn. Zwdf KMm-
anmchtai im Text der KflatenbewweUNiiig aelgen cüiige der hwipt«grhlichefen Landmarlcen.

J. Hr.

B. NeuMifee Braohetnungen im Bereich der Seefahrts- und dMr MueiMhiiiille
sowie auf verwandten Gebieten.

a. Werke.
Wittemnggkunde.
Bnrnst<-in, R.: UnUthoiHmgen über da» Wetter. 48 8. m. ein. WelteAaile. Beifin 1905.

r. Tarey.
Chaiiniiel, J.: Meteorologie mtteUe. Aivn.u de IMvolntlon de oette seienoc. Is«. 18»» p.

.'i.'i p-av. el eart. Laron^^(.
MurgulcH, -Ma.v: Über die Energie der Stürme. (8.-Ab2. ans d. Jahrb. k. k. Zcntnüan»talt

f. Met«w., .TaW' 19" D l"- «ÖS. Wien 1905. K. K. Hof- u. Staatwlniekaipi.

Travniut de la sfafinu fninco-seandinave de »ondages aerieng u Haid 190i—190L
F. Uli S. mit zahlr. .Vbbil»!. n. Tafeln. Viboiig 1904. IL V. BaekbauBen.

Meereskunde.

Herwig, W.: Die Beteiligung Deutnehlands an der internationalen Meere$fiar»ekung.
I. n. II. .Iabn<sberiehi. iKit' dn-i At)hif:> ii. Px n< Iite der .\ht<>i]nng«n: Kid Ond Heigphnd.
ür. 8". 118S. in. Abbild, n. Kart, Üerbn l'JUy. Utto .<alle.

Komm. z. w-imn^h. Unten, d. deat Meere in Kid n. Biolog. AnRt. ant FI*lp)Uind: Wissen-

schaftliche Meeresuntersuchunqen. Nene Foljre. 7. IW. Abt. Helgoland. H. 1. 4*.

7H S.. ;5 Taf. u. .') Abb. i. Te.xt. Kiel u. Leipzig lüO't. Lii)8iu8 & Tincber.
ConH. pcmi. inteni. p. IV.xplor. d. 1. mer: liuUetin des resultatst acquis petidant les cottrses

päriodiques. Annee 1904-lUOÖ. Nr. 1 Acut 1904. Gr. 4« 23 S., II Tai.; 32 8. YTaf.
fil S. Copenhagiie. Andr. Fred. Haut et Fil«.

Kniidscn, Martin: Hnrrf.f Xnfi/rfoere Hydrografi med aaerfif/f hensyn til de Danske
fariH'nde. iSknfter udgivne af Konnuiseionen für HaviuidersMgelser Nr. 2). .S*\ 41 S. mit

Abb. u. l Tiif. Kjttbenhavn 1!HC>. Hiam o I.uno.

Kon. Nederi. Meteor. Inst.: £tudes des ph4nomine» des Mareen sur les Cötes Heer-

landaisee IL KesultMtB d'obaervatioas fidtes bord de* Iwteaux-uham ntolaiidaiB pv
J. P. v«n der 8tok. 8». 84 p. 2 pl. Utredit 1905. Kemink A Zoen.

FisdiereL

Reiclis-Ararint'-.Vm»: Besch reihuiiii der tiurhfhjiften detitsrhen Serfiacherei-Fanggeräif
in der Nord- und Ostsee und ihrer Kenmeichnung naeh Anualx-n des deutM-hen iw-

fisehen-i-Verans. 4. Aufl. 9>. 20 B. m. 1. Taid n. 25 Abb. Beriin 190r>. E. a Mittler

Ä Sohn.

Keinen nnd Expeditionen.

Newton. Albert: The commission of H. M. 6. ^Urafton . Vncific Station 1902-05.
(Log Heries Nr. 21.) Gr. 8P. 230 p. WeiitmiMter Press.

Nobbs, F. E. and Berger, W. T.: 77«? eotntnission of H. M. S. Fox . Eost Indist

Station 1901- 04 (Log Serit» Nr. lü). lY. JS". 2<.)5 p. \Vi>j^lniinster l'res».

Piiynik.

P. Kolilrausch: Lehrbuch der praktischen Physik. 10. Aufl. XXVITT n. ft5fif». m. Tattf.

Ijeipzi«: n. Berlin IVHi". H. C. Teubncr.
Haecker, (leor^': Bestiiiiniutig des Tninttpdrenzknc/Yiziente/t des Ncbeis und d. zugehörige

Sichtweite, ^>w 'u- rnlerxiii hnniicn iiIn t den /nsamni<>nbang zwischen Ib'lem-htungMtilt«,

KoDtrastcniUc und äebscliädc. inaug. Disaot. Kid 1ÜU5. 8**. 53 8. u..lTaf.
Ebert, H.: Magnetieehe KraftMder. Die Eraphdnnngen deft Magnetiionns, EWrtromsgneäMW»

und der Indnktion. dargestellt auf (Irnnd des Kraftlinien-Begriffe. 2. voUk. neubeub. AwL
(ir. s . XII H. Iir» ni. 107 Abliild. Leipzig Hi«>:,. .1. A. Barth.

Black. F. .\.: TerreMrial uiagnetism and its cause«. .\ eontribntioin towanfa the dundsü«
oi üie Problem. 8». Xü, 226 p., illnstr. Gall & Inglis.
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Temstriiiehe imd aiitroMBigche Navigatioii.

LexifadtH für den Unterricht in dn- X(ri'l;/afi<iN. Auf VcranlasMinfr flir Tii-|«ktii)ii ties

KMungswceens der Mariiie auegearU'itet. 4. iruii/ tiuigtnrb. Aufl. b*'. XII ii. ;12U S. uiit

Abb. i. Text u. 5 Taf. Berlin 1905. E. 8. Mittler & Sohn.

Knuten- und UafenbeDchreibims.

HiindelsicAiiimer cn Bremen: Aus See nach Bremen Stadt. SW^wdmcr für SohifMührer
1905. 17. Jabijr. Mit Sefi^elaiiweigunpr für die Bcfalmmp der Weser zur Nachtzeit, Kl. 8*.

XI u. 258 8. u. 4 Al)l). P.rcincii llHr». C;,,! S.h ü n im a ii n.

Keichs-Marine-Aiut: Segtdhaudbuch für dir Westküste Schottlands. IX u. 4t;2 S. mit

12 KÜMtcnansichten im Toxt. IWlin llKi;). K. S. Mittier iS: Solin.

Brit. Hydrogr. Office: Supplement 1904 rchitiiifr to thc Mediterranean Pilot, Vol. IV.
3Med. 19(K». Corr. to *lrJ October 1904. 8«^. 24 p. I»ml(in IIKM. .1. 1). Pott er,

Hydrogr. Ilniipt vcrw. d. K. Uns--. Marine: SeyrlanweiitinK/ für di( Fahrt von Kronsfddt
nach Wladiwostok und zurück. IUI. VII: ]{oU-s Mirr ii, Suezkanal iliusHwii). H", VI
n. 447 S. mit Karlen. St. IVternbur^j l'.MKl,

— : Scijelhandhuch des nordwestlichen Teiles des Stillen Ozean», fid. II. (BuMiBch.) 8^.

XXI n. 17K S. mit Karten ii. TextaUl). St. Tetersburg 1!»U4,

jferviee Iiydro;rraphi(|ue de la marine: ImtruUUm» nautiqua tUr le 0Olfy (TOnUM
le golfe Persique. b^. ChallaiueL

Honrst, M.: Instruction» nautique». Haut Yank-TTte-Kianff et afftumt». 8^. 215 p.
avee fi^r. Itnpr. Nation.

Ladolph. \V.: Leuchtfeuer u. xSchallsii/nale der Erde für das Jahr 19()f>. :U, Jatirg.

Gr. )S", XXVII u, 527 S. Hnnierhaven IlMC). L. v. Vangerow.
— : — in Ostsee, Nordtee Kanal f. d, J. lOOö. Gr. 8*>. XV. u. 192 ö., ebenda,
r. 6. Hydro(;rapbie Offiee: Li»t of light» of the world. Vol. II. flontfa and Emt Coasta

of Asiai and Africa and the EiL^t Indien ineliidinfr Aiistralia. TnKniania and New Zealand.

Corr. to January I., II«).». 4". D'.i a. XIX p. Wa-xliington IÖ<J5, Goverii. Print. Off.

Hydroer. HauptveVw, d. K. Rusk. Marine: Besrhreihnng ^ Seeeeieheu Ün Ka^tüehen
Meere. (Busmcb). ä». V. u. 20 K »U Pctenburg 1905.

— : Betekreibunff der Seeteiehen im Schwarzen u. Asowsehen Meere. (Exameb.) Bfi. Xtl
II. r.ü S. St. [»eten^bnrjjT U><)5.

-: Beschreibung der Seezeichen im Nördlichen Eismeer u. Weilien Meere. (RusüiKch.)

80. V II, 14 S. St. PetiTsbuig 1905.
Service hydrographiquc d. la marine: Litte ditailUe de» depöts deeharbon dumonde

entier. 8*>. Challamel.

Scbiffban nnd -EinnVhtungren.

Administr. de la Mar. de Belgi(|ue: Code international de signauT. Liste des nanre»
belgCB et des mgnes dintinctif^ (pii leur sunt attribia*. (Frun/. u. liuUaiid.) I'Tjunvier 19<¥^.

H«. 11 p. (;and. F. Ä K. Bnvk tri res.

Zuid-UoUandBche Maatachappij tot lUtlding van t^ebipbreulcelingen, le Kottcnlam: Ver»lag
Over 1904. 4«. 8 8. u. AbbUd.

HaadeimMSraphle lud SüitiBtik.

Hamb. Handelskammer: Hamburgs Handel in/ Jahre 1904. Bladiventindigen-Bericlite.

8». 129 8. Hambuig. Aclcermaun & Wulff Naehf.

. Kai«. Stat Amt: Die Seesehi/fithrt im Jahre 1908. (Statistik d. Dent BeidiM. Bd. 160,

JH—IV"). Seeverkehr in den deutm-hen llafenpliltzeu. S<-pn'itien deutscher Schiffe. 4*.

148» RIO u. 4U8. Berlin 190.5. ruttkauimer & 3Iiihlbreeht.

<«e«eü;gelnug.

K. K. Industrie- u. La n il w i r t si li a ft s rat : (fesetze und Verträge über Po.'^t- u. Schiffahrts-

linien in den Seestaaten der Erde. 2tvrTh. Lex. S«>. 1153 8. Wien 1904. Hof- und
Staatwlnirkerei.

Versachfedenex.

Wanka. .1«».: Seewesen, (ir. 8". XV u. 125 u. V .S. ui. 2 Taf. Trug ll>u5. Ü. Neugebauer.
JFakrtnteh des Kaiserlichen Yacht-Clubs für da» fiSnfiteknte Ciubijahr 1906. Bf^. 424 8.

m. .\bl>. n. Taf. IVrlin. W. Büxenstein.
S^ayouK, Andri'-K.: Le marin anglais. 18*, ^1- P- L. Larose et L. Tenin.
I^aVoiir-tia.vet. ({.: La marine miUkiire de la Froue^ »om le rigne de LouieXVT. 8^,

VIII et 719 p. Champion.
L.onfr. .Tohn D.: 77ie New American Navy. Vol. I a. II. ^, XIX a. 287. XI a. 238 p.

nith T>ra\vin^'s a. Photfipapli^. London IIHM. (Jrant Riehards.
Jiaaek, Hermann: Geographen-Kalender. .'J. Jahiig. 1905 00. Kl. S", VIII u. .5-loS. mit

10 itab. Kaitai. CkMha 1905. Jastns Perthes.
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b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lifthungen und Sammelwerken.

Wittemogskiiade.

Dt atgtmeeM eiret$taHe «o» dM Dttn^^erlMg 8. Man. (Vtredg en alot.) »Hand a
Inmpkrinfr«. April VMä,

Some relatiomt hetween direeHon amd «eledftr of mowemmt» ttndanmure ol tk» mmI»
ofellipsoidnl eyclonea, StaninUTHanilik. >WMiLlloii^Weitt.Ber.c. DaeaaWlttH.

P»pmdieulnr rold air movemmta a» related to eloMf Mlod^r» William Abnsr Eddy.
Wash. >!..iith. Weath. Re>-.. Ilccmber 19<»4.

Stiiriiiniiti'n der OxUee. H. Hi-nniK. WVttcr 1!KC.. \r. 2.

Stonn <i>i thf Pnrifir roast Deeemhrr 37 m, r;M»4. W'iv^x. Month. Wt-ath. !)<•-

ifinlitT l'.wM.

The corrertitiii of ships burometer reailiftys. iJt'iail c-haru oi ijortioii« uf ihc North AtLuitic

fibowiiiK fluni ktüt» fma ooiracted nd uooiiceted nadingi. >Laod. Fü. Ghiit Korth Atl.r.

VaHation de !<• /i nijtrmtiire fjiioiidienne dnn$ Ut kmult oimotpkkt. L. TeiMereae de
Bort. Ann. Sh , M<'ti'nr- Fnitu^' . .MarN IWK).

Forttelzuntjrn drr lii-rii-htr i/rr ('tnniiii.i.tii>/i für DCfninuirnphiMche Fonchungeti äw SottH
Meere (iiidl. Hiilfiv) istiT iH'.m. \\l Mitn>r(>liiKis<-lii- lU-xhivhtinitri'ii, ('äsar Arbe»8er
V. Uiistbui-jr. I). iik-i l.i, k, Akn.l. .1. Wi-i. nM h. Wk-n , MHlh- in Natiirw. CI. 24. Bd.

Uog seiu teUgrafuehe verbinding tuet IjaletHd en de weervoorapeilingeu. Slot-tuitwoord

•an 9. »Hand en Dampkrinfr«. April IWi.

MeereH- und GewÜMMerkunde.

L'ontillage moderne de ToeSanoynipM«, 8. A. 8. k Prinee AllMrt de Monaco. >BaO. Mna.
O'Ain Mona«) , Xr. i?'>.

Lea missions hydrogratiliique». P. le Roll. »Le Yadit«. 18 BUBi IWlS.

ForUetsunij der Berichte der Communon für Erfbnchung de» öHlieheH MÜMmeere».
T nUTsuchungfii von Gnindprolion des« Hstliph™ Mtttehneerm. J. de Windt u. F. Berwerth.

1 ii iikschr. k. Akad. d. Wissctisch. Wien , Matht-tn. Nuliirw. (1. 21. Bil.

Hi/ilnilotjisehe Unlenuehungen iui Arolser im So/nnier t902. L. H<T(r. (Ilii*si.-i«-h.i Nju'hr.

ilsvvWtijii) d. Ksrl. Uiiioi. («•«»(rr. (Iix. M. XL. I'.">1. Licfjr. III.

Arbeiten der hydrogrnphisclien Exftedilinn im Baikaljiee im diihrc VMtj. I)ri;riik<i.

tHuKsih''h.i Niiriir. (Is«c>iijrti il. K<rl. Kiikj*. < iiiinr. (ies.; Bd. XI.. I'.t«!}. liefg. III.

IHe Ursachen der Mrrrrsstrüinn»gen. u^<hliill.i Fr. Niiiihimi. l'rlonn. Mitl.« iyu.'>. III.

Oft the determinntinn of lln- nfninajirrir i/a.irs dissolued in sea-%pnter. GhsTlce J. J. Fox.
»Public. cin-oiiH«. « unf*. |>«riu. iiiu^ni. iwiir iVxplor. ü. 1. luer«. Nr. 21.

Button nitre In denstite et. la toltniU dm «am de mer. M. CheTalier. «BulL Mu*.
Oo^ogr. Muiuino« Nr. 31.

Fli««herei und Fauna.

Oöer die Tätigkeit der deuttehem Fieeherek^utetahneugt in der Nordaee im Jahre i904.

»Utt. DentedL ScefiKh. Ver.* IM», Xr. 3.

Über die AmSbmg der Hoekee^fe^keret eon Hntt mtt. »Mttt. Deulnh. aeefitch. Vcr.<

IWffi. Nr. 3.

PeKttria» naeionaeg em Anffoku Maaoel Candido Loureira »BoL Bfarit. Liga Xar.

POTtUK.., Abril nm.
Zoologische Ergebnisse einer Untereuekmtgtfitkrt de$ Deuteehen SetHteherei-Vereint

naeh der Uäreninsel und Westspitxbergen. VI. Die Finche. E. Kbrenbaiim.
: »41., Abt. nelK<ilHii<l, Heft 1.

Sj/niphijlrs r/ I>i}il<ulrs i/ii>iir(/tin(/ues. H. Hnili-mann. Bidl. Mnn. Ot'-an, MotiatN« .

.\"r.

Listf prrlniiiiiiiirr drs Calu/tniilrx nciiei//i pendunt les campaynes de S. A. S. le Pritue
Alhf-rt ilf Mu)>tir(i iivci' (liiu.'mx'-' des (^iraa et de» eapttoeii noavdte. (l^partie;) O. ti.

Bar?'. liull. Mii>. < >i-. un. Mmhui-d , Nr. 2r(.

Dttcriplicin d im Ai/i]>/npodr (Cyphoearis Riehan/i imr Up.) promm nt des per/irs uu
filet a ffrunde ouverlurr de In dernii^re enwpiii/ne du yacht Prinresse-Alire fUx^JI.

IM. ('hc\ ri-a u X. llull. Mu<. Oci'^iin. Munac-n . Nr.

Die Lith(\(hiiinnien de.t Adriatinrhrn Meeres und Mnro/rko.i. M. Foslii'. \Vi^''*"ii>'h.

.MM r<-iiiiti'i-«. , 7. I!<1.. .Mit. Hi l^nljiiul, Hi-Ii 1.

Cyphocaris Atcei; Noueelle espeee d aniphipnde roisine de l'yphocaris Chu/ieni/en
Stehbing. K. Chi-vroiuix. llull. .Mu^. <K<iiii .Mniinoo , Nr. 27.

Fortsetzung der Berichte der CommitsioH für Erfortchung de» öaUiehen Miiielmeere».

XIII l'olvrliSlcii ihn (irutidtt*. E. V. Marenzeller. »Dentadir. k. Akid. WumieA. Wim .

Mathcin. Natur«, t l., 2». IUI.

Fortsetzung der Berichte der Connnission für oceunuijraphisehe Forschungen im Roten

Meere (südliehe HöMe) 1897—98, XXIll Zodoamhe fiigeboiaie: Owtronodcn «loa Kuüten

.Meeres. Rudolf Bturany. »Uenkwlu-. k. Akad. d. WiiwnMcb. Wien«, Madunk Xatnnr.

a, 24. Bd.
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Reisen und BzpeditioBeii.

Berichte der Expedition der Ksrl. /?«*<!. Geoffraphische)! GeseHscliaft auf die KiDiln-
Halbinsel i. J. 1902. (Hus^isrh.) Dtnksdir. (Sapiski) 4I. Ksrl. Kiihs. Lkxigr. <;«>.

, 1kl. II,

Nr. 1.

Berichte über eine Reite nach Ost-Afrika zur Untersuchung der Bildung und des Auf-
baues der Riffe und Inseln des westlichen Indischen Ozeans. Alfred V^oeltzkow.
Zt^hr. (i. f. Knlk. IVrIiii ,

llhi:,. Nr. Ii.

ResiUts of the National Antarctic Expedition. I. < ifugruphicnl KoIrti F. ikott. II. SoU-s

OD the phjnüeal geo^japhy of the Antan tic. H. T. Femur. III. On the ineteorftlo^-y of tht-

port uf the aiitnrctic rofrions whcrc the IHseovery« wintcnxl. C. W. lioyds. IV'. The
distribution of antarctic scids and bird«. K. A. Wil«oii. V. Preliminary report of the bio-

lopeal eoU»x tions uf tlu> DiKcovcrv . T. \'. Hoilpnn. VI. ObsmatioDS on the «ntarctk MA-
ioe. W. Colbeck. ^(jieogranhic. Joum.'« 1905, Nr. 4.

A new brüith marwM esgMdmoH. »Nature«, 13. April 1905.

Physik.
Zur Fraije de» Luftzugs im SekUütratim, (Ventilation auf Kohlenarhiltep.) £. HerrmaDii.

»Uamsa« 1905, Nr. 13.

Die Sogwirkung al» Unaehe eintr KoUieion, »Hmumu 1905, Nr. 15.

Die Ahlbornsehen üntereuetumgm äfter W<uterwideniänäe. Ludwig Benjamin. »Hama«
r. ><>.-,, Nr. 15.

Effet gyroscopique dm volatUe sur tee bäHmeHi», Albert Gandry. »Revue morit.« 1904

Radiatirm through a foggy afmosphere. «AstrophTi. Jomn.* 1905, 21.

Die Fn rhrnnnpfindlichkeit des Aui/es und die photom etrische Helligkeit der leuekteit-

den Körper. I). A. (ioldainnicr. 'l>rude's Ann. d. Phy«.« 1905, Üd. 11), H. 4.

Contribution to the knowledae of the influence ofsolar eclipses on terrestrial magneiijtm.
W. van Beminelcn. >Natuiirkundig Tijdsehrift voor Ned. Indie«. Deel LXIV. AiL 3—4.

L'origine solaire des perturbations du magnetisme terrestre, E, W. Mannder. »dd et

Tem- l'Mtf). 1er Avril.

Maynetische declinatie (Variatie). De '//x- I9t>5, Nr. 3.

Instrumenten- und Apparatenknnde.

Dieptc-Stroomnietcrü. A. M. van Rooscndaal. -Mcdcd. VbSM-hcrii«. J^laart 1905.
,

Btwer chemischer Sahmesser auf der Sekwartmeerflotte. SoheUchovaky. (Runiwli.)

»MorHkoi f^bornik* 1905, Heft 3.

Der Magnetnadel-Kompaß im Vergleich mit dem Magnetring-Kompaß. =Hansa< 1905.

Nr. 12.

Praciicas de telegrafia ein hilos. Gabriel Kodriguez Gareia. ^Kcv. Gen. Mar. .Madrid«.

Apiü 1905.

Teirestrische und astronomische Navigation.

Aiming by telescope siqht compared wUh aiming by open tight, S. Csap»lci. >Proc.

L*. 8. Nav. Inst,. March 1905.

Rechtweisende Kompasse, rechtweisende Peilungen für Seekarten und Segelanweisungen.
HaiiKa l'.M>o, Nr. 14.

IHe Genauigkeit der Ortsbestimmung am zwei Standiinien. II. E. Timerdiiig. A»truii.

Nadir.« Bd. 1G8, Nr. 4010.

Roereonunando'*. J. Oderwald. »De Zec- 19U5. Nr. 3.

KÜHten- und Hafenbeschreibong.

Der Fischereihafen in Nordenham. C. Eicken. Mitl. Deutsch. ii3eefisch. Vor.* 1905, Nr. 3.

Het binnenloopen te Ymuidm. »De Zee« IIKK'), Nr. 4.

Fortsetzungen der Berichte der Kommission für ozeanische Forschungeti im Roten Meere
(südliche Hafte) 1697—1898. XU. Geodätische Arbeiten. Cäsar Arbesser v. KaKtburg.
»Denksdir. k. Akad. d. WiisenBCh. Wien«, Mathon. Natnrw. a. 24t«r Bd.

Schiffbau und -Einrichtungen.

Sehlingerkiete bei Segelschiffen. H. Jolles. Hansa li)o.'>, Nr. 1.5.

Slingeringeti van een schip en nog iets. Marinoblad« UHMiOä. Zeveudc Aflerering.

Berechnung der Trimm-Änderung eines Schiffes, Hansa» 1905, Nr. 12.

Bemerkungen über SeMf/bmoecMnen und Keu^ D. Oolow. (Russiecfa.) »Blonkoi Sbondk«
190."^, Heft 3.

Oberflächenventilation bei Kohlenladungen. »Hansa* l!t<i.''. Nr. 12.

Erriehtinui eines Eisdocks nach dem Plane des Genernlmnjor» SeharinxOW MUm Dichten
von Lecken. (Kut^ihcb.) ^-Morskoi bbornik liK.i.">, Heft 3.

Het uUroeim van ongedierte oa» boord. >De Zee« 1905, Nr. 3.

Haadelsgeographie md Statistik.

Die EntWickelung der Handelsmarine. V. IMass. Hansa l!»iCi, Nr. Kl.

Der Harnische Gesehiehtsverein und die GeschiclUe der deutschen Seeschiffahrt.

Dietrich Sehifer. »Mar-Bundach.« 1905, Mirz.
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AniiMlon »Ifr Hvtlmpruphie und Maritiiuon Mot<>oiV)lftgi<'. Mai ÜKT).

Seereisen deutnchcr Schiffe l'JOU. N'ierttljahrxh. z. Stat. *\. iH'ut. Hck-Hk 1905, Heft 1.

Bestand der deutschen Kauffahrteischiffe am 1. Jatniar 1004. Vicrioljahrvh. z. Siai. d.

IX-iit. Itoiiks 19i)r>, Hoft 1.

Seeverkehr in den deutschen Hafenpläfzen liKKt. Viertcljubrsh. z. Suu. d. Deut. Reich*

in<T., Heft 1.

Schiffsi'erkehr im Jahre 1903: liiiyoiinc. Rcn-hcfort. Dimi». Haiid. Arch. UKCi, ,Mär7„

Schiffsverkehr im Hafen von Apia imi u. tlHU. IhnxX. Kolbl. 10<>:>. Nr. 8.

Verkehr deutscher Schiffe im Jahre 1904. Kimijm: Alliiiirt'. Arendal, Barrow in Fiimt»«».

Bn'vifc, Falmonti>. Kcrrnl, Fowcy, Knnirikshavn, F^n-^lriksstjMl, < iriiiiHUid, < tn>nin|;:on. (fiidhjm,

Hauuncrfost, llanuuerhavnen, Harw ich. Hasic, Knhnar. l^urvig. Lillcsand, Livomo, Lowoitoft.

Milford, Montn««.'. .Moß, Noxo, Xik«»lajnv, l'iriiuH, IMymoulh, Poole. Porspnnul, Rij<ör.

RfichtNtcr, Röiinf, Sauiiifsiind, Skien. Svant*ke, Tamigona, Tmiurii, Vurdr», Wtstoniik. —
jViucrika: Hridgetown, Cap Haiti, dinthara. riira*,"ao. (rUMyaquil. Halifax, Hamilton. Portlaml

< )r., Hin iK- .Inni'iio. Rio ( Jraiult' tli> Snl, St. .lohn, San Fran( L>'<"o, Santa l'.lena, Vaiicouver.

— Afrika: liha d<i Sul. Port Louis (Maur.t. l>eut. Hand. Arrh.< 19i>.">. März.

Handel und Schiffahrt im Jahre ISMUf: Nittlcrland«'. R«)rd(iui\, Rritii«-h Siid-Xigfria. l>eut.

Hand. Arcli. llJii.'i. Mär/.

Hafenverkehr in Swakopmund. Deut. Kolld. Ii)<»."3, Nr. N.

Verumflüekumfen (Verluste) deutscher Seeschiffe 1902 u. 1903. ^'lertMjah^sh- z. Stat. d.

l>ciH. RcieV lyo.'i. Heft I.

Die Schiffsunfälle an der Deutsrhen Küste 1903. \'ierieljaüirsb. z. Stat. d. I>ent. Reiehj':

1905. Heft I.

Le nouveau projet de Ini sur la Marine Marchande. Le Yaoht IIK).'», II. Mars.

Vorscliiedone}*.

A nave<ja(;äo sah o ponfo de vista naeional. .loAo Carlo» d'Oliveira Lenne. Bol.

Mari«. Lipi Nav. Porinjr. -Abril lltiG.

Trainini/ of bnys for sea service and rccruitint/ for Royal Savy. II. (»eo. (.'. Thonia.*.

Nanüc. Ma«. l*>i'\ Nr. 4.

The training of merchant servier officers. Nautic. .Mag. 190.'>, Nr. 4.

Le mal de mrr. ^^. Huret. (in«>Hl. diploin. et eolon.- lü janvier IfMT».

An attempt to correlate the marine with the non-marine formations of the Middle West.

J. B. Hatrber. Phk-. Am. Phil. Sih-. Oriolier De^-cmUT lllol.

De zeeslaff in de Sont in den Deensch-Zweedschen nnrlog, op den Ästen Xovember ItiöS. R.

»Marineblad 1*.^04 <>.'). Zevcnde Aflcverinff.

Uit de nagelaten herinneringen von den Vize-Adm. Jhr. Anthony Cornelis Ttrent.

F. E. .M. (Slot). .Marineblad 1904 ü.j, Zovende Aficvcrinjc.

Die Witterung an der deutschen Küste im März 1905.

Mittel, Summen und Exti*eme

aus den meteorologiiüchen Aufzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen
der Seewarte an der deutschen Küste.

Stal ionH-Nanio

und Scchöhi-

d<'s l^jironteters

Luf td

.Mittel

ruck, 7<'< > mm -i

Monat>-Kxt lerne

rtxl. auf .MX u. 15^ Br.

Max. l>at.
1

.Min. , Dat.

1

Sh V

..ufttcmperatur,

Zahl der

t

(Miit.i(M«x-

<0'V <0»l

r>'il.uii(

MNii.
ir." !{r.

All»,
vom
MiltrI

2«' X 8«« X '>Utlel
1

.\bw.
v.itn

Mittfl

Borkum . . . KM m .5(5.9 2.:{ ti9.5 ; , 12.

1

11. 1.2
1

(»,K 5.2 5.2 -2.<l 0 u

\\'ilbebiishaveti S.r> 57.ri - 1.9 ()9.9 4. 44.2 11. :i.:4 7.:{: 5.0 4.7 - 1.7 7 U

Keitum . . . 11. ;{ 57.5 i.:i 70.'

t

4. 42.4 11. :i.2 0.9 4.0; 4.0 -2.2 4 0

Hai»l)ur>^ . . 2f> (» 5H.Ü -0..S (59.7 4. I(i.5 1 1. :{.5 5.6 5.0 -2.2 S 0

Kiel 17.2 .5S.2 o.s 4. 4 1.7, II. 2.8 (».1 3.9 3.8 -2.0 8
,

0

Wustrow . , 7.0 .59.0 • t).l (»9.4 22. 47.0 11. 2.4 5.(i :i.7 3.5 - 1.9 12 fi

Swinciuiinde. 10.05 .59.8 - <».5 70.H 22. 49.1
'

12. 2.7 5.()
1

H.8| 3.(> - 1.8 10 ' "

Ri'i^^enwaWenn. 1 1) (Vi.4 - 1.5 7"J.S 22. 49.S 1<». 1.9 5.0 2.9 2.S - 1.9 11

XcufahnvjisHer 01.1 - 2.0 71.1 22. 49.8 1(>. 2.n 4.6 2.8 2.8 - 1.8 11 1'

01.9 • :5..i 7i.:i 22. IS.:? |i>. o.c» 2.2 1.0 1.1 -1.7 17 1

Digitized by Google



Die Witterung an der deatM4ien Küaie im Mfirs lOOsK 239

Stat
HittL tilgt

Max.| Hin.

AbsoluteB luonad.

Max,; T»g Min.
|
Ttg

Teiupcratiir-

Ändening

vonTagzuTa^^

Feuciitigkeit

Abso-
lute.

Mittl,

mm

Rolulivf. 0
p

SU V 2» N K'' N
s<'V 2*>S

_ _
«7 Hl 8(i (!..) »).:{

92 m 88 7.:i 7.H

»4 92 94 Ü.8 7.:j

ö.'.i 70 79 7.4 8.2

TiA 89
'

Hf) HS fl.7
' 85

Oit 79 S7 C.S 7.1

\.\} S4 72 Hi 7.:i 7.()

I.S HS 7:{ H7 K.r» 7.H

l.s HC» 7") Hl 9.0 H..')

4.4 i91 82189 9.0 8.7

BewöUaing

vom
Mitt.'l

Bnrk
Wilh.

Keit.

Hanl

Ki.-l

Wus.
Swin.

Rüp.
Neuf,

7.4

7.8

»;.:{

H.4

r..H

ü.i

a.2

1.9!

1.9

1.9,

1.7!

1.0

1 1.3 ! 22.

13.5 29.

10.3 2:\.

13.1 18.29,

0.0.

— !.o:

- o.s

— 1.1

o.

1.

3.21.

0.9

:>2 i.o

2.8;—0.4

12.2

12.1

12.8

12.4

i4.r.

7-0.

18.

1"..

i— 0.9
— 1.«

- 2.2

l.U 1.5

1.2 2.1

o.ft

1„' 1.7

1.3

2.0

1.4

1.9

t).l —U.l

14. :5.n

12. 2.*t

12. 1—3.4

5.

;.2;!

2r..

2r..

23.

9.

1.0 1.4

1.0 1.7 1

1.(1 2.2 1

1.3

LS
1.2

1.1

l.s

1.K

1.7

I
•'

.. ....

.8i7.2
0.9 i>.9

7.0 ~.')

0.9 7.7

1.31 IJj

0.9

-rO.7

4-0.2
-0.2

^0.7

-l.l
• i.r.

NiedencUag, mm

a
_ a

^ OD a

Ab-
;

.

welch. 2 a
vom
Nonn.

Zabl der Tage

mmUli) Nifili-r-

schluK

0.2 1.0..j.0;10.O|

H heiter, trflb«'

ä
I
mittl. mittl

fM\ Bew. ' Bi'w.

U' <2 I > H

I
'

I

WinditeschwindigkeitM

Victor pn> St-k.
[

Daten der Tilge
stunn-

Mittel AI)W. norm

WüIl
Reit.

Harn.

Kiel

Wus.
Swin.

Rüg
Neuf.

05 - 22,IH I S.

öO,-i- 61 8, Ü.

241 17' 41 - 1 lOi 9.

17 19

21 i 29

23 25 49'

.39[ 10

17, 18

17 17

I

48^ ß
35- 4

89.27

11 9.

7 9.

33 — 5' 5' 2.

4 12 k;

3 2 r.

!s 1,'.

29 <•) 9.

:!o 1 1.3.

17 1.

17 ir> 3

20| 11

17|13
10!l2
21 14

9

12

3 2 0
4

1 0 il
o 0 2

2 1 2
2 0 2
0 0 1

1 0 0
0 «) 0
2 0 0

Ii

4
4

10

15
15
18

IT

13

17

8.4i-fOJ> lOV.
5.4 -I.l 12V2
4.H ?

'

."vi 1'..-, 12

1 17

0
!
21

0 I 25

4.0 —1.4
3ij;— ij»

.3.9 —1.1

3.01 —
3.61 -

12
12
lOV,

11.

10. 11.

10. 11. 14.

10. 11.

Stat.

WiDÜrichtung, ZulU dur lieobachtiuigen (Je 3 aiu Tage)
MittL mid.

8tarke(Beaufort)

NNO
NO

ONO Ii8;i
Ii? *^ IX!

1

5: i

j
Stille H»>Vj2bN 8fcN

Borii. 0 « 9 0 5 4 13 5 0 4 30 . 0 2 3 u 5 3.0 3.2 2.7

Wilh. 1 2 3 4 4 H 8 15 10 9 5 3 3 1 1 S .3.0 3.<) 3.7

Keit. 0 5 0
l

20 2 17 2
Ii

1 i 0 9 2.9 3.0 3.0

Ham. ? < 2 1 •6 11 .') 8 9 " 1 1 2 1 2.S .3.2 3.0

Kiel. 2 0 8 0 13 « 4 31 l 10 1 0 1 1 0 1 2.1 2.7 2.8

Wiu. 1 1 9 9 17 1 12 0 G 4 1 2 0 0 2.5 2.0 23
Svin. 1 1 9 4 5 9 25 9 9 9 3 3 3 1 0 0 2 2.9 2.7

Rög. 0 2 3 5
!?

20 13 2 9 13 5 5 2 0 0 0 2.5 2.9 2.3

Neuf. 2 9 4 7 11 10 1

0 2 1 1 2 1 9 2.2 2.0 2.0

Mem. 2 1 9
i

9 0 12 10 5 ß 0 0 •>
1 1 13 Ül 2.2 1.5

Der erste Tag des Monat« geliört seinor Luftdrurkvcrtoiluni»: nach noch
dorn F('l)ru;ir an: der Westen Europa.s unter dem KinfluH von Depressionen, der
Osten von llochdi'uck belierrscht. Die Witterunj^ an der deutschen Küste ist vor-

wiegend trübe bei schwachen südlichenWinden,dieTemperatiir ist imWestenwenig
abweichend vom vieljährigen Mittelwert, an der ostdeutschen Küste dagegen be-

deutend über demselben. Mit dem zweiten Tae^e tritt eine Änderung' der Luft-

druckverteilung ein. Von einem mit seinem Kern in der Nähe der Azoren lagernden
Maximum erstreckt sich bis su einem zweiten fiber dem Innern Rußlands
lagernden, ein zuerst von Westen nach Osten, dann von Südwesten nach
Nordosten TerlaiuCender Strich hohen Drucks^ der nach beiden Seiten hin zu

>} Die regitttrierteii Wiudgeschvviiuligiieiteii und £^lununorlucll erM-Ucincn seit .Tanuar d. .T

iniblge aadenr BendmungDBwdie ueiiier abnübor (vgl. die Eriiuterangen der Janiiartabdle Sw 143.)
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Depressionen abfällt. Diese Verteilung bleibt bis zum (>. einschliefilich.

Während derselben hat die deutsche Küste stets trübes, meist trockenes
Wetter und in den ersten Tagen unter dem stärkeren Einfluü des südlichen

Depressionsgebietes schwache nördliche Winde, an den beiden letzten Tagen
unter dem vorherrschenden Einflufi einer im Nordwesten li^enden Depression
schwache südlifhe. Die Temperatur ist im Westen bei geringer Abweichung
vom Norniahvert nahe bei Null, im Osten stets über dem Mittelwert. - Am 7.

schiebt sicli ein Ausläufer niediigen Drucks von der Nordsee südostwärts vor,

den Zusammenhang der beiden Hochdruckgebiete fOr zwei Tage untorbreciiend.

Die Winde gehen an der Nordseeküste nach Westen herum und bringen vom
Meere her warme, feuchte Luft, .so daß Erwärmung eintritt, verbunden mit

Nebel, der in Hegen übergeht. Die Ostsceküste hat währenddessen schwache
sQddstliehe Winde, die eine geringe Temperaturomiedrigung und stellenweiae

leichte Schneefälle bringen. — Vom 9. bis zum 19. einschließlich steht die

ganze deutsehe Küste unter dem Einfluß im Nordwesten oder Westen liegender

Depressionen, und es herrschen somit südwestliche oder südöstliche Winde
vor. In den ersten Tagen, 9. bis 11., zeigen die aus sQdwestUchen Richtungen
wehenden Winde an der Nordseekuste und zum Teil aiu^ an der Ostseeküste
stürmischen Charakter und bringen stärkere Erwärmung und Niederschläge.

Am 12. und 17. treten vereinzelt Gewitter oiine stärkere Niederschläge auf.

Die NiedersohlSge nehmen überhaupt zum Ende der Epoche hin ab, da die

im Westen liegenden Depressionen ihren Einfluß stärker nach Südosten aus-

dehnen und an der deutschen Küste mit der Drehung der Winde nach Südost

die Neigung zu Niederschlägen geringer wird. Die Temperatur hält sich

bedeutend über dem Mittelwert. — Tom SO. bis 24. liegt die Küste im
Wirkungsbereich zweier ineinander übergehender, vorwiegend ül>er Schweden
und Finnland lagernder Hochdruckgebiete. Bei östlichen Winden ist das

Wetter heiter, trocken und kalt, nur die ostdeutsche Küste hat Trübung. —
Vom 25. bis zum Schluß des Monats steht die Küste wieder unter dem Einfluß

von Depressionen. An den beiden ersten Tagen liegt Hochdruck über
Skandinavien und Sjianien, De]»ressionen über England und Italien, kleinere

Depressionen über Siebenbürgen und Ostpreußen. Bei östlichen Winden und
niedriger Temperatur nimmt die Bewölkung zu. Am 27. drängen die Hoch-
druckgebiete von Südwesten und Nordosten vor. An der Nordsee gehen die

Winde nach Südwesten herum und bringen Niederschläge und Erwärmung.
An der Ostsee sind noch östliche Winde bei nahezu normaler Temj)eratiir

vorherrschend. Am nächsten Tage entsendet die über England liegende

Depression einen Ausliufer ostwirts, der als aelbstfindige Depression qm»
durch Deutschland nach Rußland zieht. Infolgedessen drehen die Winde an

der Nordsee von Südwesten nach Nordwesten, während sie an der Ostsee die

östliche Hichtung bis zum folgenden Tage beibehalten. Die Temperatur hat

dadurch etwas abgenommen, die Trübung dauert fort Nach V<nrübergang
der Depression verschmelzen die im Südwesten und Nordosten liegenden

Hochdruckgebiete zu einem einzigen, das im Süden Europas liegen bleibt.

An seinem Nordrande gehen Ausläufer einer im hohen Norden liegenden

Depression ostwärts, am 31. an der Ostsee von Gewittern begleitet Die
Witterung während dieser Tage ist trübe, mild und nebelig, an der ost-

deutschen Küste mit Niederschlägen, sonst ziendich trocken.

Im aligemeinen war die Witterung des Monats März milde,
mit Ausnahme der Tage vom 20. bis 24. meist trübe, im Osten trocken,
im Westen feucht Vom 9. bis 11. traten stürmische Winde, am 12.,

17. und 31. Gewitter auf.

Gedruckt und in V.rtrirl) bei E. S. Mit ihr & Bohn
KOolcUcbe Hofbuchbandlung nnd Holbncbdrackmi
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Hydrologische Untersuchungen im Europäischen Eismeer.

Von N. Kilpoidtwb.

(Hicna Tafel G.)>) [FortMttunR.J

II. Übersicht des wichtigsten hydrologischen Materials.

Tn dem vorhiT^'-clicnd«'!! Kapitol linhc ii-li n;i<'li<.M'\vics»'ii, tlait dio

wichtigste Quelle unserer Kenutnitise über die piiy.sikalische Geographie des
EuropäischenEismeeres in den bydrolojri^sohen Erirehnissen von drei Expeditionen
lie^M ; dies sind die Murman-ExpcditiDii, die Expeditionen auf dem Kisl)reeher
Jcniiak und die hydrojiraplii.^^chi' Exj)editiun d<'s Kussi.^^clKMi Marine-
ministeriums. Ein ergänzendes Material für einzelne Teile unseres Unter-
suchung.sgebiets finden wir in neuen norwegischen Arbeiten: Untersuchungen
von N. Smirnow im Weißen Meer usw., sowie zum Teil in älteren Beob-
achtungen. Aiinfi-dcin Itildt'n ^t-wissr ält<T(' Beohachtunj^'on, welche an und
für sich jetzt ;_'i'i-in^'e Bedeutung haben, ein wertvolles vergleichendes Material,

Welches uns gestattet, die auf (Jrund neuer Untersuchungen erworbenen
Schlußfolgeningen einer erneuten Prüfung zu unterwerfen und an die Frage
h»'raii'/utreten, ol) und inwieweit das von uns entworfene allgemeine hydro-
logiselie Bild konstant »»der vciiimlerlieli ist.

Auf Grund des eben ange<leuteten Materials können wir die hydro-
logischen Verhältnisse fast des ganzen EuropSischen Eismeeres mit Ausnahme
des nordwestlichen Teiles desselben kennen lernen.

Was den nordwestiiidien T<'il unseres Untersurhun^f.sgebiefs sowio die

angrenzenden Teile des Nordatlantischen Ozeans und des Nordpolar-Beckens
anbetrifft, so sind die neuen Angaben ziemlich spärlich, und wir müssen un-
bedingt auch altere Beobachtungen vielfach l)«>nutzen. Die neuesten B«'ob-

a<"lituiiiren von Iiier sind diejeniiren v(»n S. Makarow auf <lein Eisltreclier

•Jernuik« (189U), von russischen Expeditionen nach Spitzbergen (181)1) bis

1901) und vom norweiorischen Untersuchungsdampfer »Michael Sars"! <1900 bis

1901). Die noeh nicht ver»"tffent lichten Ergebnisse der hydrologischen Beob-
achtungen auf den» Dampfer Midiael Sars im .laltrc 1901 zwisclien Norwegen
und Spitzbergen sowie westlich davon sind von meinen Kollegen J. Hjort und
6. Heiland-Hansen mir zur Verfügung gestellt. Aus ilteren Beobachtungen
sind besonders die von der Norwegischen Nordatlantischen Expedition^) aus-

geführten zu nennen.

Auf Grund des vorhandenen hydrologischen .Materials wurden zahl-

reiche hydrologische Schnitte konstruiert, welche ein näheres Studium der
physikalisch-ge( »graphischen Vi rhältnisse ermöglichen. Die Schnitte sowie die-

selben ergänzende einz<'lne liy droit )gisclu' Stationen crlaulx'n uns, die physi-

kalisch-geographischen Verhältnisse auch kartographisch darzustellen.

Leider stoßen wir dabei auf eine sehr wesentliche Schwierigkeit. Das
uns zu Gebote stehende Material zeigt eine große Verschiedenartigkeit ; während
ein Teil desselben allen Anspriiclicii der modernen ( )/.ennoLM-n|>liie in bezug
auf die Genauigkeit entspricht, sind andere Be«»bachtungen viel weniger genau,
zuweilen sogar fast oder unbedingt unbrauchbar. Besonders ist dies mit den
Bestimmungen des Salzgehalts der Fall. Diejenigen Angaben über den Salz-

gehalt, welche mit Hülfe der modernen chemischen Methode und der Berech-

M rm die BefmNliiktfcm «1er hTdroIogim'hen ^nitte In diceer Tafel nicht zn nmfanfrreich
fwitr iHikliir zu ;;istalti n. iiiu(if<- <Ii< W'icilcrtral)© auf <lio iHithormfii iukI iMihalineii lieschräiikt

»enini. Die in den eiiizilnt'n 'liuUn UaiImk litrtt'n Zahlt nwciic wiTtltn aiuh iiirht tlor russL<rlien

S|.ra. he nmchtigc Inten<88cntcn den Tafeln der iti <l» ti M< mitiren der K. KiinHi.»( lien ( ;«<^^rraI)hi^ioh«l

UewUHchaft encbeinenden lunianendcren Abhandlung des Herrn Knipowitach enüicfauicn können.
D. Red.

^1 II. Muhn. NonlliavetH hviMicr, Temperatur og 8trSmninger. Den Xorskc Nordhava
Expedition 1S7(!— 1878. XVIII. 1867.
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I

nunf^en nach Kiiudscns liydrnf^raphtechen Tabellen i) erhalten irerden, sind

weder mit Resultaten alter Analysten, noch mit nach der areometrischen
Methode erhaltenen unmittelbar verirleiffhbar.

Zuwoih.'M ist i's luöjrlich, durch Kinfülirt'n ontsprechender Korrektionen ver-

schiedene Angaben mehr oder weniger vergleichbar zu machen. So orwälint

2. B. Professor P. Nansen in dem Vorwort zu seiner >Ozeano^Ta])hie des

Nordpolar-rScokciis , t]:\l\ srinc Anualx-n über den Salzgehalt um (Mö oder

0.16 gruKer sind als diejenigen, welche man nach der linudsensciien Metbode
erhilt;^ seine Anjcrnben sind um 0.06 bis 0.08 gröBer als die schwedischen.^
Oft ist ciin' solche Korn-kf i(Hi jiMhicli absolut unnin^'Iifh. In vick-n Fällt-n sind

die Beätiiiiiuuni^fn di-s Salzgehalts offenbar so ungenau, duH kein«* Korrektionea

helfen können. Um grobe Fehler zu vermeiden, muß man bei den Zusaninien*

Stellungen dci- Aii;,'al>en über den Salzgelialt äiiKci-st vorsichtig si-in. Nach einer

»orgfälti^^en l'riifung einer Reilie von Angaben ül)er den Salzgelmlt ühei-zeugt

man si< h oft, dali man die ganze Heilie l>eseitigen muH.
Indessen liegt die I'«'hlerquelle nicht immer in der Methode, nach

welcher die Wasserproben bearbeitet werth-n, oder in der ungenügenden Ge-

nauigkeit und Soi'^'falt der Arlieit selbst. Oft haben wir mit der Unvoli-

kommenheit deti WatMerachöpfers zu tun, welcher entweder nicht in

richtiger Tiefe geschlossen wird oder die genommene Wasserprobe nicht gat

genug isoliert.

Auf der Expedition für wissenächaftlich-praktische Untersuchungen an
der Murman-Küste benutzten wir anfangs das g:ewohntiche Bathometer von
O. Pettersson') mit rropi-llerverselihin. Da diesr Kini-iclif unir überhaupt
wenig zuverlüüäig iüt, besonders in stürmischen Meeren, so haben wir sehr

viele Wasserprol^n verloren, ehe wir im Sommer 1901 den Propellerverseliliiß

durch Versctilull mit I-'allgewiefit ersetzt haben. Die Frage scheint mir eine

allgemeine Üeiieutung zu iiaben, und ich erlaube mir, dieselbe etwas näher zu

beurteilen.

Wie ich im ersten Band der I>erielite der Murman-Kxpedition ) naeli-

gewiesen habe, ist das Prinzip des Propellers (wie an den gewöhnliehen
Umkippthermometern von Negretti - Zambra) für die li^'drulogischen

Apparate überhaupt nicht gut, «lenn der Apparat muß immer eine gewisse
Strecke durch das Wasser gezogen werden, ehe der Propeller mit seinen

Flügeln seine Wirkung ausübt. iMibei kommt eine Menge von Fehlerquellen

in Betracht, so ob sich die Schraube etwas leichter oder schwerer dreht,

der .\pparat schneller oder langsamer durchs Wasser gezogen wird. Diese
Umstände beeinflussen in hohem (Ji-ade die Wirkung des .\pparates, welcher

unter ungünstigen Einflüssen sehr leicht unrichtige Resultate gibt; ebenso
macht es einen Unterschied, ob die See ruhig oder stfirmisch Ist Besonders
wieltfig ist dies, wenn njan in solchen stiu-mischen Meeren arbeitel, wie es

das Eismeer oder der N<irdatlantische Ozean .sind. Wenn die oben angedeuteten
Nachteile bei der Anwendung von Propellern schon- an den Umkipp-
tliei'uiometern sehr fühlliar sind und <lercntwegen die Thermometer mit Fall-

gewicht immer vorzuziehen sind, so spielt dies eine viel größere Rolle bei

Balhometern. Der Zweck des Bathometers ist, eine Wasserprobe aus einer
bestimmten Schicht zu erhalten; wenden wir nun einen Bathometer mit Pro-
pellerverschluß an, so wissen wir schon a priori, daß wir jedenfalls das Wasser

') Uartin Knaüricn. Hydnwnuliiw-lK' TnlM-llcn nw-h den Mcasiini««! \oa Carl Fotvh,
J. 1*. JiKtibiien, Msrtin Kiimimm und ». P. JL .Siruii^vti uiul luiter B^ülfp von Bjfini Audciwn.
II. J. IlHnMcn. J. N. NidNcn, B. Trolle, Alfrad Wfibl u. tu, bmunücgebcn von Martin Knnd«en.
Kopeiduipt) und Ilainbunt. lUOl.

*) Fridtjof Xannen. Tbe Oreanqpniiliv of the North Polar ÜMin. a V.
h n»id. III.

*) O. Pcth r n \ K u. vv of Swc^i^HTdroßraphicBcwarphbitheBaltieandlbeNorfi
Sca«. ?k-Otti«h <;tN>f2lujilll< Iii .Mu;;:i/jiii'. IKOI.

(>. r<'I tiT-^Kou iK-h Mkiniiii. ( :iuii(l<lraii>'ii :if Sknuei nk« rx-b KattCgStS hydrogiaplli.
K. SvMlskii V.-liii-kap^-Akiiiliiuicii» Hmulliiii;;ii. |ti|. J). |v.i-i |s)»l.

'• Viil. N. K ni|)c-iwit»»<-li. K\]>-ilili.>ii für « i^KiHM liiiltli. li-|.rnkli-( 1ip riitvi-iic luiniJBO MI
der Miimian-Kiwte. lld. 1. lyifJ. f<. .M.l .jült im dtiiiwiien Aiw/iijj und Fijqt- *J ^
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niflit aus «Icr <;«'wuiisrht«'n ^'rliiolit, sondern aus liölici' lif^M-iulcn hckoiniiKMi.

In vieli'n Fällen ist dies schon nuehteili^, da die Schichten zuweilen ziemlich
scharf voneinander ftbgegreiut sind und ein l'iitcrsrlücd in der Ttofo von
1 bis 2 Metern keineswegs geringe Bedeutung haben kann. Müssen wir nun
M Seegang arbeiten, wie es ja so oft der P'all ist, so wird ein Bathometer mit
PropellerversoiiluH so gut wie vollständig unhi auchhar. Ehe der Apparat in

die gewünschte Tiefe Icomint, kann das Schiff durch die Wellen so stark und
setodl ^hoben werden, daß das Bathometer sich schließt und man ganz an>
richtige Resultate erhalt.

Durch eine sehr einfaehe Veränderung kann man den Propeller»
verschluB durch Verschluß mit Fallgewieht ersetzen, und das Bathometer gibt
dann die besten Resultate.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daB ein grolier Teil der
offenbaren Fehler in den Angaben über den Salzgehalt, welche wir in den
Ergehnissen verschiedener Expeditionen finden, durch unrichtige Wirkung
der Bathometer hervorgerufen sind.

Was tlie Angaben über die Temperatur des W^assers anbetrifft, so sind
dieselben im ganzen untereinandei- viel mehr vergleichbar als die Angaben
über den Salzgehalt. Indessen finden wir auch hier ganze Reihen von Beol)-

aclitungen, welche offenbar grobe Fehler enthalten und daher einfach un-
brauchbar sind, weil wir keine Möglichkeit haben, zu entacheidea, welche An-
gaben richtig und welche unrichtig sind. Im vorigen Kapitel habe ich einige

Beispiele angeftthrt

Naeh diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich zu einer kurzen Über-
sicht der wichtigsten hyilri)ln(.'ischen Schnitte übei- unii finiL'^f mit demjenigen
Teil deü Europäischen Eismeeres an, welcher zwischen Fiamarkeu und Bären-
Insel liegt.

Ich beginne mit einem Schnitt zwischen Porsan^'cr Fjord und Bären-
Insel auf Grund der Untersuchungen auf dem Damjifer -Michael Sars«') Die
Stationen sind leider etwas zu weit v(»neinander entfernt; außerdem sind die

Serien zum Teil nicht vollständig (auf der Station Nr. Gfl erstrecken sich die

Beobachtungen nur bis zur Tiefe von lUO in). Auf diesem Schnitt finden wir
folgende Verteilung des Salzgehalts und der Temperatur: auf der «raten
Station des Schnittes an der norwegischen Küste ist die Temperatur am
hSehsten (von + SM am Boden bis + 6.83 ), während der Salzgehalt, be-
sonders der iilieren Schichten, relativ nuißig oder niedrig ist; von II 4.2

3

an der Oberfläche nimmt derselbe bis 34.60 in der Tiefe von 50 m und bis
SM.88 „>, am Boden zu. An der zweiten Station (Nr. 57), welche ungef&hr
unter 71 HO' N-Br.-) liegt, ist der Salzgehalt viel hrihei-; s<'h(m an der Ober-
fläche finden wir 34.80 a\t und in der Tiefe von lUU bis 'MO m 34.92 bis

UM : die Temperatur sinkt allmlhlich von -f 6.6*^ an der Oberfliehe bis

+ am Boden. An der dritten Station (Nr. 58), ungefähr unter 72 40' N-Br.,

ist der Salzgehalt noch bedeutend höher: 34.83 an der Oberfliiche, 34.90
in der Tiefe von 20 und 50 m und 35 bis 35.03 „\ von 70 m an; die Tempe-
ratur der oberen Schichten (0 bis .^O m) ist höher als an der zweiten Station,

und zwar -f '.!• bis -f , in tieferen Schichten ist sie zum Teil Imher, zum
Teil niedriger, und nur in der Tiefe von :i()() m ist dieselbe bedeutend niedriger

{+ 2.21 ). An der vierten Station (Nr. 59) etwas nrirdlicber als 73 N-B. nimmt
die Temperatur merklich ab, und die salzreichen unteren Schichten werden
von relativ salzaruu'n (:14.44 „"„ an der Oberfläche, 34.64 „"„ in der Tiefe von
25 m) bedeckt. An der folgenden Station wurden die Beobachtungen nur in
den oberen 100 m ausgeführt ; hier finden wir an der OberflSche relativ

'1 Wh fiinlin iliixii .'»(Liiitl in uUn /itinrin \1ih;ui'llimp'ii vim l'iMf. F. Naii-'ii:

9ont hyiln<nra]>liii ;il ri>iili- uimI The <>i > uti i^i i| h% .1 Nuiili l'i.lai r>:i-iii l'l. \'.

*Vlrt««n VIII.(. I< h U-tniue den .S'hnitl in der n<vaiKi>;n»iihv . iodcm i«'h dU: iiiitip- Kum'küoii
: i n ivtil. F. NaiiM'ii >Tlie Onanofsnst^- H. V.K Ich miiA bemericen. daß derHHinitt etwas

«• hfiuati^h «lu);e«itcUt i»t.

*) OeiUHie Aagsbcn nbo- die h^ft der Rtotlonen «ind nicht mOffentKcht worden.
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kaltes und stark versiLßtes Wasser (-f 3.5 und 33.80 „"„), in der Tief«' von
25 m sind dii- 'I't'inporatiir und der Saizjjehalt höher (4- 4.16 und 34.r»(»

),

dann sinkt die Temperatur wieder (+ 1.6 in der Tiefe von 5ü m), während
der Sfllz<;ehalt zunimmt. An der letzten Station, wo wir ans schon am Rande
der Bänke der Bären-Insel finden, is! die Temperatur sehr niedrig; (-f 1.3'

an (h-r Oberfhlche, — 0.35 in der Tiefe von 20 ni, 0.19 in der Tioff von

ÜO ni), der Salzgehalt nimmt von 33.07 „"^ an der Oberfläche bis 34.t>6 biä

34.64 in der Tiefe von 70 und 90 m zu. Aus dem (Sesagten können wir
ersehen, daß eine mächtige Wassermasse mit hohem Salzgehalt und Verhältnis»

mäßig hoher Temi)eratur im Norden von kaltem Wasser nnt niedrigem Salz-

gehalt begrenzt wird, welches sich zum Teil über das saizreiche warme Wasser
nach Süden ausbreitet; an der Küste Europas treffen wir wieder einen

niedrigeren Salzgehalt, während die Temperatur hier am höchsten ist; unter

7n '., X-Br. ist das Wasser bediuitend salzärmer als ungefähr unter 72 40' N-Br.

Die Bedeutung dieses Bildes ist ganz klar: der «"».'stlifhe Zweig des (lolfslroms,

der sogenannte Nt)rdkapstrom, liegt hier zwischen dem kalten Polarwasser der

Bänke der Bären-Insel und dem warmen (am Ende des Sommers) und salz-

armen Küstenwasser Europas.

Etwas weiter naeh f)sten li«'Lren einige Statiimen eines am 6. bis It;. IV.

1900 vom P^ingang in das Weiße Meer bis zur Bären-Insel ausgeführten

Schnittes. Hier finden wir eine sehr eigentümliche Verteilung der Temperatur.
Auf der Station Nr. 168 unter 71° 42' 30" N-Br. und 27 37' 30" O-Lg. ist die

Tcniix'ratur an <ler Oberfläche f
'^:2 und von 5(1 l)is :15() m 3.1 ; diese

auffallende (Ileioliförmigkeit der TeiiiiK i atur von 0 bis 350 m ist eine für das

Ende des Winters sehr typische Erscheinung, welche dadurch zustande kommt,
daß die Salzgehaltdifferenzen verschiedener Schichten im Winter wegen des

vermindi'rten Zuflusses des Süßwassers allmühli<>li al)nelimen und daß bei der

Abkühlung des Wassers an der <)berfiäche eine starke, mächtige Sehicliten

umfassende vertikale Zirkulation sich entwickelt. Auf diese Erscheinung
werde ich unten zurückkomme Auf der Station Nr. 169 desselben Schnittes

unter 72 53' 30" N-Br. und 24 00'()-Lg. finden wir an der Oberfläche ^
,

in der Tiefe von 50 m f 3.2 , in tieferen Schieliteii Tiiniml die Temperatur
langsam ab bis zu 4- 1.5 in der Tiefe von 400 m. Auf der Station Nr. 173

unter 74° N-Br. und 20" 26' O-Lg. finden wir an der Oberfläche — 1.2- und
dann von 60 bis 260 m -|- 1.2 bis f 0.8 . Noch näher zur Bären-Insel auf

der Station Nr. 170 unter 74 OH' N-Br. un«! 2(1 <>-I.g. schwankt die T»'rnpe-

ratur in der Tiefe von 0 bis 145 m zwischen 0.3 und 0.8 . Im süd-

östlichen Hafen der Bären-Insel finden wir schlieBlich -die Temperaturen von

-f 1.8 bis -f- 1.3°. Es ist klar, daß die beiden erstMl Stati«)nen im (Jebiet der

warmen .Strömung liegen, die übrigen an dei- Frenze und im (iebiet des kalten

Wassers der die Biiien-Iiisel unigelteiidcn P.iinke.

Noch weiter nach Osten liegt ein sehr interessanter Schnitt, welcher am
21. bis 26. X. 1902 ausgeführt wurde. Dieser Schnitt ist in zwei Arbeiten

von L. Breitfuß veröffentlicht worden.') Leider ist derselbe, wie die hydro-

logischen Schnitte in «leii .Arbeiten von L. Breitfuß überluiupt, schlecht kon-

struiert, und gewisse, sehr interessante Details verschwinden vollständig. Die

Angaben über den Salzgehalt werden vom Verfasser zum Teil vollständig,

also mit zwei Dezimalen, angefültrt, zum Teil werden dieselben bis zur nächsten

ersten Dezimale abgerundet; das erste ist l)ei allen Salzgehalten von 35,'^ und

mehr, das zweite bei allen niedrigeren der Fall. Durch das > Abrunden«
werden die Beobachtungsfehler stark vergrößert; 34.94 „"„ und 34.96 mit

der Differenz von nur 0.02 verwandeln sich auf diese Weise in 34.0 und

35 mit der fünfmal größeren Differenz von 0.1 ",. Diese unbegründete

Verminderung der Genauigkeit eines Teils der Angaben, sowie ziemlich will-

') L. Brrilfuß. Kxpedition für wi-^s< ns< h;ifilit h-|»nikiis« ln- l iitiTsufbuiifrcn «n der Murmin-
Küste. ßt-richt ülxr ihre Tiiii^rkeit im .1. l'.nr'. St. i'. tci-l.iir^. 1!M»;{ (niHsis< h>.

Derselbe. UzcaiuijiraphiM he SUmUcd über ila.s ]l«rcui*^-Mtvr. Aufirniiid der l'nU'njm-huugcn

der wiMemebsftUchen Muimaii^Expeditioin. FictennaonR geofnnphiacfae Mitteiiaagen. 1904. Heft n.

Digitized by Google



Kni]>owit8ch, X.: Hydrologinche Untcreuchuiigen im l-kiru|miücben Kit«tuecr. 245

kürlich gefOhrte Isohalinen und Isothermen haben zur Folge, daß der Sehnitt

dem Leser eine wesentlich unrichtige, den Beobachtungen widersprechende
Vorstellun«: jribt. Wenn wir aus den Taliellt-n ^enaiio Zahlen nehmen und
nach denselben einen genauen hydrolugiächen Schnitt konstruieren (Tafel 6,

Fig. 1), so sehen wir, dafi hier schon eine Spaltung des Nordkapstroms
sieh findet. Der Salzfjohalt auf diesem Sehnitt ist überhaupt außer-

ordentlich hoch: schon auf der Station Nr. 105 unter 71 25' N-Hr. und
29 OD' O-Lg. finden wir in der Tiefe von 150 bis ;i7t) m den Salzgehall von
86.07 und 35.08 auf der folgrenden Station Nr. 106 unter 72<»08'N-Br. und
27° 16' O-L«:. nimmt der Salztjchnlt in der Tiefe stark ab, und nur in der Tiefe

von 260 ni finden wir einen Snlz^rchalt i'ibc^- 'M't ,,"„ (35.01 „'•,), <;Ieiolizeiti<r sinkt

auch die Temperatur. Auf folgenden Stationen nimmt der Salzgehalt sehr

stark xtt: auf der Station Kr. 107 unter 7^ 30'N-6r. und 26° O-Lg. finden wir
4ßn Salzgehalt von über 35 „"„ (und zwar 35.08 „"„) schon in der Tiefe von
•>0 ni, auf zwei folgenden, Nr. III unter 7:V N-Hr. und 24° 30' O-L«:. und
Nr. 108 unter 73^ 30' N-Br. und 22 30' O-Lg., erreicht das Wasser mit Salz-

gehalt von 35.07 und 35.08 ^% die Oberfläche. Sogar auf der Station Nr. 109
unter 74'^ N-Br. und 2P O-I^r. finden wir am Boden in der Tiefe von 150 m
85.03

Wollen wir nun den Salzgehalt und die Temperatur auf den Stationen

Xr. 105, 106, 107, III, 108 und 109 zusammenstellen, so tritt die Spaltung des

Xordkapstroms s^ir deutlich hervor, welche durch eine bedeutende IBtoden*

erhebung hervnr^M rufen wird. Diese erste Spaltung des Nordkapstroms in

Zuäammenhan<,' mit dem Hodenrelief habe ich schon in meiner Abhandlung
über die geologischen Klimate festgestellt.')

Tiefe

m

0
10

25
3(»

m
'3KI

220
240
250
260

37Ü

38D

Salzgehalt n
•I II

Nr.105 Nr.lOüNr. l07iNr.lll

:;4.»;7?

:UM2
:t."».07 ;

:t5.07

:u.Ks

;u.Hs

34.Ü2

34.%
»4.90

S4.99

34.90

:u.'.>7

:;.'!.< >7

(34.'.I4)

35.0S

35.08

3.5.0«

.'J.'i.OS

:!.">. lo

:!.). lo

:!5.io

35.10

35.12

Nr.lOKiNr.lOÜ

35.07
:{.").! >7

35.08

3.5.08

m.m I

34.78
:m.(M)

;54.ss

:!4.ss

:i4.U2

35.03

- - -
i
35.08

i

35.f>5 —
— 35.01

35.07

35.06

3.5.12

.35.10'

.35.10

1

Temperatur °

Nr. lOüjXr. iOOjNr. 107jXr. 1

1

1 Xr. UWiNr. U«

4-4.90 4-4 00 4-3.0814-4.00
X4.20 -i-:{.{ts

4-4.22 4-3.JW
4.!t2 4-4.1 1 I -U.IK)
4.1.') -l-rUMV 4-4.(K>

.44 :{..55 } :t.84

4-3.r»5
1
-|-3.0(i

!

— 14-3.35

-i-4.00
4-3.!>5

4-3.77

f3.74
—3.20

+3.79 4-1.48

:$.H(M --1.51

4-:i.05 —
,

-
- \+2M\ -

4-2.75

4-2.55

4-2.41

4-1.95

4-I/1O

--:j.81

- 3.G2

;

--3.2«!
--2.61

;

1.70

l/i2

4-1.(50

1.50

4-2.2»
I

—

Aus dieser tabellarischen Zusammenstellung' tritt sehr deutlich hervor,
daß die gi'olk' Ma.sse des Wassers mit dem Salzifehalt von 35 „"„ und mehr
auf der Station Nr. 106, also unter 72 08'N-lir. und 27 15' O-Lf.'., deutlich in

zwei Teile gespalten wird: den kleineren sQdlichen und den größeren nörd-
lichen. Dicst r Spaltung entspricht in den Tiefen von 100 bis 200 m eine
'!<*ntli(li»' luniedrigung der Temperatur, web-lie hiei" niedri<:er als auf beiden
henachbarten Stationen ist. Wie wir uns überzeugen werden, bildet der auf
diese Weise entstandene, südlich von 72"^ N-Br. liegende Arm des Nordkap-
Stroms den südlichen Zweig der Nordkap-Strömun«:, welchen ich Murman-
Strömung genannt habe, sowie zwei südöstliche Nebenzwei^n' der Miirman-
Strömung - meine Kanin - Strömung und Kolgujew - Nowaja Semlja-
Strömung — , während der mächtigere nördliche Aj*m bald wiederum in

drei nördliche Zweige der Nordkap-Strömung zerfallt.^

>) N. Kiiipowitscli. Zur Keiinliiid dur |i;colüu;itichcii Kliiuute. t-^. 270 nowia die Karle.

^ Vgl. N.Kmpowiliwh: Znr Kenntnis der graugitichen Klininte. & 271 n. f. und Karte.
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Auf den inelir oder minder nuTidionalen Scluiitton, welcli«' ungefähr

unter 31 bis 32 O.-Lg:, liegen, fällt eine weitere Glietleruni,' der Nordkap-
Strüiuung in die Augen, trotzdem diese Schnitte nicht genügend detailliert

sind (d. h. zum Teil nicht genügend zahlreiche Stationen enthalten), um alle

Einzelheiten deutlich hervorzuheben. Auf?erdein entbehi-ni wii- in l)etr<'ff i!«r

nördlichen Schnitte ans diesem Gebiet der Angaben ül>ei- den Salzgehalt. Wir

können uns überzeugen, dail aulier dem deutlich ausgeprägten südliehen Zweig
oder südlichen Maximum der Nordkap-StrSmung (d. h. aufier d^ Murman-
Ströniung), welcher ungefähr unter 71 N-Rr. liegt, auch andere existieren,

welche durch ein bedeutend kälteres (lebiet ungefähr unter 73 N-Ih-. von-

• einander getrennt werden. Betrachten wir z. B. etwas näher die Verteilung

der Temperatur auf drei nacheina1kd«r folgenden Stationen eines Schnittes,

wie er Ende Juni 1899 ausgeführt wurde, und zwar die Stationen Nr. 41 unter
72' 13' 30" N-Br. und 32 10' O-Lg., Nr. 42 unter 72 47' N-Br. und 32^ 15'

und Nr. 43 unter 73 25' N-Br. und 31 15' O-Lg.:

Hefe m Nr. II Nr. J2 .\r. 4:1

0 4- i.tiJ — 2.S^

10 4- 4 J>

'

- 2.1m

25
-j-2.4'

: 2.1-^

- I.l^ 4 2Ji.-j^

-1.1« 4-2.a-i«
IO(l - 1.8.-.^ 4-2.1:»^

I.V) -p->.l^ X2.o.-|3

1*1 N» 4-1.10
-4-ap

4-2.0:.^
2.-»0 4-1-70 -i-2.ür»-»

•280 4-1.2«
:HK> — t 4- l.S.'P

:j.-)0

Die Teilung des nöfdlielien Ai'ins des Nordkap-Stronis ist hier sehr

deutlieh au.sgei»rägt. Wir bemerken aullerdem, daß das kältere Oebiet, welches

die entstehenden neuen Zweige trennt, einer Bodenerhebung entspricht.

Wir können also ersehen, dafi wir es hier schon mit drei Zweifren der

Nordkai)-Strömung zu tun haben: unter 71'/., N-Br., zwischen 72 und 73 N-Br.

und untei" 73'/., (und 74 ) N-Br. Es scheint hier sogar eine Andeutung.' einer

weiteren Teilung des Nordkap-Stroms zu existieren; auf der Station Nr. IUI

unter 76^ N-Br. und 81^ 10' O-Lg. am 24. August 1899 war nämlich die Tem-
peratur an der Oberfläche ( f vtf^ ) und in der Tiefe von 2"» m (-f 5.2**) etwa«
höher als an der Obei-fläclie etwas südlich davon (-|- 4.8 ).

Gleiclizeitig mit der weiteren Teilung des Nordkap-Stroins bemerken
wir eine große Erweiterung desselben in der meridionalen Richtung. Auf der

erwähnt<'n Station Nr. 101 unter 75*^ N-Br. und 31° 10' O-Lg. finden wir fol-

gende Verteilung der Temperatur:

Tiefe Olli 2'» m .'><>ni HJO in 2<«ini :m«> ni :W in

to ' '>.:>'
: :..2 -: ?iiy> -i 2.h5^ 4-2.15 -~ 2.iCy u i.r

Solche Teuiperaturen von liefen Schichten unter 75 N-Br. könne»
offenbar nur im Gebiet einer warmen Strömung vorkommen. Wenn wir nun
als südliche Grenze des Nordkap -Stroms 71 bis 7IV4'* N Br. annehmen, so

bekommen wir eine Breite dieser Strömung in meridionaier Biehtung unter

31 O-Lg. von jedenfalls mehr als 3'/.j bis 4 Breitengrade oder von 225 bis

240 Sm.
In der Richtung des Meridians des Kola-Fjor<ls oder ungefähr 33'/..° O-Lg.

(33 bis 34*^) besitzen wir eine L'anze Reihe der Schnitte aus verschiedenen

Jahren und Jahreszeiten. Ich wähle den besten dieser Schnitte aus, welcher

am 9. bis 24. Juli 1901 auRgeffihrt wurde (Taf. 6, Fig. 2). Dieser Schnitt, welcher
sich v<»n <ler Stati(»n Nr. 4H9 unter 69 32' N-Br. und 33 O-Lg. bis zur Station

Nr. .')()!! unter 7;") '_>.")' N-I!r. iind 33 30' O-Lg. erstreekf, besteht aus 20 Stationen.

Die beiden ersten Stationen zeigen verhältnismäliig warmes Wasser mit geringem
Salzgehalt unter 34.60.0,. haben es hier (bis etwa 70'^ N-Br.) mit Küsten-

gebiet zu tun, wo die Krwärmung aU' den Küsten und der Kinfluß des vom
Lande fließenden Süßwassers sich am deutlichsten kundgibt. Auf zwei fol-
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genden Stationen, d. h. bis etwa TP N>Br^ beobachten wir bedeutend niedrigere
Temperaturen und crlH-hlicli hnlicrcn Sjilzjjfelialt dies ist das ('ir«'nz^n liit t

XWiflChen dein ei^^ent liehen Küsteufifbit-t und dem (lebiet des (lolfstrouis. Auf
weiter folffcndvn Stationen nimmt diu Temperatur zu und erreicht ihr Maximum
unter 71'

, N-Hr. Von etwa 71' .," N-Ur. he<:innt das (lebiet liölieren Salz-

gehalts in liefen Schichten, der 34.8 „"„ übersteijzt, und schon im tJebiet des

südlichen Maximums oder Zweites <ler Nordka|)-Stn.iiuiM>.' finden wir auf
gewissen Stationen einen Salz^'ehalt von 34.9 „"„ und mehr. Nordlich von dem Gebiet
der Murman -Strömung (un>fefähr 71'/. l)i.s 71*/., N-Br.) nimmt die Tem-
peratur wie<ler ab, aber schon unter ~2'j^ N-Br. finden wir einen neuen Zweig
oder ein neues Maximum der NordJcap-Strömung, wo wir eine mäobti|^ Schicht
von Waaser mit dem Salzgehalt über SiJS^^ entdecken. Die Temperatur an
ilicser Station unterscheidet sieh nicht wesentlich von <l( rjeniL:cii. wclrlic wir
im (irenzgebiet zwischen den t}eiden KÜdlicheren Zweigen der Murdkap-Strömung
finden, nur in tieferen Schichten ist sie etwa« höher. Ich muß indessen
licni. rkcn, dali zuweilen auch dieser zweite i\ ii Süden ;rei-eclinet) Zweig in

bei reff der Temperatur viel deutlicher ausgeprägt »ein kann.

Ein betrfiehtlichea Sinken sowohl der Temperatur wie des Salsgehalts
unt>r 7:t N-Br. bezeichnet das Grenznehiet zwischen dem zweiten und dem
(IriiicM Zw«'if.' der Nordkap^trömung. Der dritte Zwei^i ist bei weitem msu'h-
ti^'er als die beiden südlichen; er nimmt das (iebiet ungefähr von 731/4 bis
74-', N-Br. ein und ist am stärksten unter 7;?' ., bis 7 1 N-Hr. nus^eprüjft;

unter 7:1'/., und 74 N-Br. beobachten wir sof^ar den Salz;.'i lialt über :tr>„"»,.

Schon unter 73-"i\, N-i:i \\i i ii< ii die salzreichen Schichten v<in stark versülltcn

obnen Schichten liedeckt, das kalte Wasser schiebt sicli allnulhlich auch unter
die warmen und salzreichen Schichten ein, und unter 74'/._, und 74-''/4 N-Br.
finden wir nur dünne ZwisciienMchichten des Wassers mit <leni Salztjehalt von
HJi . Auf der Station unter 75 U2' N-Br. ist die Temperatur des Wassers
sehr niedrig; mit Ausnahme der oberen Schicht von 0 bis 10 m, wo die Tem-
[leralur 4-1.4 Ins -^0.9 ist, tieffin wir liier nur die Temperaturen unti r 11

(- 0.2 bis — 1.4 ) an; auch der Salzgehalt i.st liier vvrhältnismäUig niedrig.

Es kann offenbar kaum einem Zweifel unterliegen, daß hier zwischen zwei
nördlich.sten Zwei<ren der Nordkap-Slrönnin;: kiilfes Pi ihn was.ser sich von Osten
einschiebt und dalt wir es hier mit einer Miseliung des Golfstromwassers mit
Polarwasser zu tun haben. Weiter nach Korden treten wir wieder in das
Ciebiet eines Zweijres des 'lolfstroms ein, und zwar dis vierten, nördlichsten
Zweijies des Nordkap-Sl l oiiis, S(»wolii die 'remperaliir wie be.s(»nders der Salz-

gehalt nehmen hier sehr stark zu, und auf der letzten Station des Schnittes
unter 7."j 2.')' N-Br. ist (ier Sai/LM-hail der unteren Scliichten (von 100 m an)
Über 35.,", (35.01) und die Temperatur in der Tiefe von äO bis l.'iO ni -I- 2.03

bis + J j .

Wir finden also auf dem Schnitt eine Teilung des Nordkap-Stroms in

vier Zwei;:»« (oder Maxima der Strfimung). Ein Blick auf den Schnitt zeigt

un.s dal( diese Zweige durch melir oder minder be(!< iit*'nde Bodenerliebun^'eii

vuiieinander getrennt sind. Der EinfluH des Bodenreliefs auf die Verteilung
der Strömungen offenbart sich hier sehr deutlich.

Im Jahre ]'M\-2 aiu 14. .\u^ust ist es we^'^eti ^ünstij.'ei'er Eisverhältnisse

{.'elungen, etwas weiter nach Norden vorzudringen, und zwar bis 7ä 55' N-Br.,

ohne die Nordgrenze des vierten Zweiges der Nordkap-Strömung zu erreichen.
.\nf den Stationen unter 75 15' um! 75 25' N-Br. waren <ler Salz^n halt und
«iie Temperatur im ganzen niedri^'er als im dahre 1901, auf den zwei letzten

Stationen unter 75 45' und 75 55' X-Br. war die Temperatur der tiefen

Sebiehten höher, der Salzgehalt niedriger (nur bis 34.96o%).')

'I Naiii ir \ii;:u1mii hi<riilHr fiii<!et iltT I.txT in din hTdiXi]r|n#clion TaMItii ilcr oWn
Aiwleti nit^ix'lii-ii .Vrlw ir von L. HniifiilS Miwie in meiner Alihniulliin^ Itinndxripe ilcr iTyilnilepc
d»» )iiru|iii.4-h<-ii KiHimvrj'W' ^Memoire der K. Hii-^iix heii < ;c< pii(|>hiM'ln'n ( ir»:ellM'liiift 1, wo auch
•tilsurK-hrndc S-hiiitti- «liirpcstrllt iiiil. I >ir \<tii b. Itn-ilfi:lt ki riHttiii<-rti h Si liiiilti' ffcbvu, wie ich
•<h«n iilxni iM'uicM^-i) hiil>o. k< iin ^'lltsIl•llull^f iilcr die hyilrelrpM-hcti X'rrliiihiiiiw, ds wir
•ai deaadbcn uicbt die Eiigebiiit«« der Aiuüyiseii, ranUcrn «b|;miiuiete Ajigabcn ändcn.
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"Wenn wir nun als die siulliciie (Jrenze der Munuan-Strönninf; 71 N-Br.
annehmen, so ist diu nieridionale Breite der Nordkap-8trümung unter 33 bis
34° O-Lg. j^enfalls über 5 Breiten|?rade, also über 300 Sm.

Was das weitere Sohioksal d»'r Z\vei<;e de.^ Nordkap-Stinms nnlx'trifft,

so zeigen die weiter nach Osten liegenden Schnitte, daM die Murnian-Strrnmin«^
sich stark nach Süden ablenkt. Auf einem Schnitt von 69 27' 30" N-Br. und
34'' 41' O-Lg. bis 72^' N-Br. und 36-57' O-Lg. ersehen wir, dafi die Fort-
setzung dieses Zweiges hier zwischen 70 22' und 71';'., N-Br. liegt und
am deutlichsten ungefähr unter 70 40' bis 71 20' N-Hr. ausgepräg^t ist.

Schon unter 71 30' N-Br. und 3ü^ 48' O-Lg. finden wir auf diesem Öclinitt

unter den warmen oberen Schichten eine michtige Schicht des Wassers mit
der Temperatur unter 0 ', und unter 71 45' N-Br. und fl6 52' O-Lg. sowie
unter 72 X-Br. und :^(> ')!' O-Lg. nimmt das Wasser mit der Temperatur üb««r
0^ nur eine dünne obere Schicht von etwa 20 m ein; der Salzgehalt auf den
letzten Stationen des Schnittes ist im ganzen hoch und erreicht auf der letzten
Station am Boden :U.94,<'„. Diese mächtigen kalten (bis — 1.5 ) S( liichten
mit zi(MnIi< li hohem Salzgehalt können wir als abgekühltes und nach dem
Boden gesunkenes Uolfslromwasser betrachten, welches zum Teil mit Polar-
wasser (und Küstenwasser) vermischt ist.

Ein sehr klares Bild der hydrologischen Verhältnisse' nördlich von <ler

östlichen Hälfte der Murman-Küste gibt uns ein am 2'>. l)is 27. August 1901
ausgeführter Schnitt V(m (39 03' N-Br. und 3b 52' O-Lg. bis 72^ 35' N-Br. und
42^ 30'O-Lg. (Tafele, Fig. 3). Auf der ersten (d. h. südlichen) Station dieses Schnittes
finden wir ziendich hohe Temperatur, besonders der oberen Srinchten (4- 8.08-

an der Oberfläche, -f- 6.85 ' in der Tiefe von '^0 n\), wälu entl der Snlzg<dialt

ziemlich niedrig ist (34.51 0% Boden). Auf zwei folgenden Stationen iiininit

die Temperatur allmählich ab, der Salzgehalt wird etwas hdher; gleichzeitig

erhebt sich dei- Hoden. Dann beginnt die Tiefe sich zu vwgröfiern, und wir
treten ins Gebiet der Murman-Strömung ein, welche hier ungefähr von 7t>

bis 71" 10' N-Br. sich erstreckt. Besonders bemerkenswert ist der Unistantl,

daß die warme Strömung sich hier deutlich in zwei Zweige teilt; das kalte
Wasser von geringerem Salzgehalt dringt unter den nördlichen Zweig und
soliiebt sicli rhinii zwischen die beiden Zweige ein; dies gibt <\ch in tieferen
Schichten urigefähr von ]()() ni an kund. Uni diese Veränderungen in <ler

warmen Strömung zu veranscluiulichen, will ich jetzt die Temperatur und den
Salzgehalt auf einigen Stationen dieses Schnittes vergleichen und zwar Nr. 631
unter 69 52' X-Br. und 87 58' O-Lg. am I!:iiid(> der Kontinentalstufe. Nr. GHO
unter 70 20' N-Br. und ;?H '.V.V O-Lg., Nr. i\2'J ixuXw 70 .'iö' N-Br. und

56' O-Lg., Nr. 628 unter 70 W N-Br. und 39 11' O-Lg. und Nr. 627 unter
70^ 54' N-Br^ und 39" 26' O-Lg.

Tiefe

in m

Salzgehalt in -^^ Temperatur ®

Nr. 631 Xr. tyo Nr.<ü'.», Nr. (i2S
1

Xr. <i27 Xr. ti;u Xr. tj;K» Xr. (»2!»
^

Xr. i»2.S Xr. <i2r

(1 .'U.fiO .s4.fto 1 u.m a4.iio
1 1— :yXM l -4- 4ilO

j -f >..->»
1

-|- ,-».ri7

K» M.va :n.ii*» H r..(ii xm '

-f 4.H.-. j .-...-»7 4-

2.'» :i4.fn» :!t.nr> lU.CiO
i

>;.:>7 ) 4.07 J 4.M» . .-).2(;

.">n ;ti.<;;i :ti.ti7 :m.7o :m.7o :ji.72 n 2.J.-. - .••,.:;7 \ — :U2 - s.u u .{.(,7

100 :i4.6:i ;i4.7«S ;W.7y . 5U.78 34.;u -i-2.70 T-1..'»0 j-^2..j«» -i- 1.2a
]»8 -f L40
1.-.0 :u.7«i :U.7S 34J«l ;w.7« 1.80

j
-{-0/1 - i.i)<>' -1 o.ir,

Jlht ;u.s.-i

2oo :it.70 34.HI .'U.79 — (Mu 1+0.30! —0.95
220 :i4.7ii

1

—
1
— 0.7.-I _ ; —

2:w - —
1 ;m.78 _

\
— n..-> —

:!i.:s — - -

:il..si - -\:x\

Die S|)altung <h'r Munnan-Strönning ist sehr deutlicli: wir sehen, flnß

in den tieferen Schichten auf der Station Nr. 629 der maximale Salzgehalt
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periiiLTor ist als auf boiden benaciiliartiMi ('U.TH lm'^mmi 34^5 und 34.830^,),

eben^ ist die Temperatur der tiefen Sciiichten niedriu«'!'.

Durch diese erste Teilung der Murman-Strömung entsteht der erste
No)>enzvreig derselben, die Kanin -Strömung, welche von vielen Forsehem
beobachtet wurde, aber von keinem riclitii: verstanden.

Auf der Furtsetzung unseres Sciinittes finden wir wieder mächtige
Sebiehten von kaltem und salzreichem Wasser, welches ich, wie oben an«
gedeutet, als abgekühltes und zum Teil mit Polarwasser und Schmelzwasser
vermischtes (lolfstromwaaser ansehe.

Auf einem Schnitt v<m dem Eingang in den FjonlMotowsky (üü 32'45"N-Br.
und 33^ 03' 0-Lg.) zur Westküste von Nowaja Semlja (72 09' N-Br. und
50^ 34' O-Lg.) (Tafel 6, Fig. 4) finden wir wieder dieselbe Einteilung der
Murnian-Strr)inuniL% von welcher sicli hier die Kaniii-Strömun<r abspaltet. Die
Station Xr. Ö44 unter 70 38' N-Hr. und 3H OH'O-Ljr. entspricht iui /.'roßen

ganzen der Station Nr. 629 des vorhergehenden Sclmittes, von welcher sie

nur einige Seemeilen entfernt ist; die Temperatur ist hier in allen Schichten
von 50 m an bedeutend niedriger, als auf beiden benachbarten Stationen. Das
Bild ist hier niclit so deutlich, da unser Schnitt die l*'oi'tsctzung der Mui'uian-

Strömung nicht quer durchschneidet, sondern nur den Kandteil derselben
berührt.

Weiter in der Richtung nach ONO treffen wir das Gebiet der Flachsee,

welche den südöstlichen Toi! des europäischen Eismeeres einnimmt. Hier sind

sowohl die Temperatur (mit Ausiialime der oberen Schichten), wie auch der
Salzgehalt verhSltnismäßig niedrig. Auf der Strecke von 70^ 52' N>Br. und
40 35' O-Lg. bis 71 04' N-Br. und 42^ 05' O-Lg. beträft der höchste Salz-

gehalt nur 34.60,,",,, und die Temperatur am I'odeii ist trotz der geringen
Tiefe von -f 0.03 bis -j- 0.2 . Dann durchschneidet unser Schnitt eine tiefe

Rinne, welche in der Richtung ungefähr nach SO in das Oebiet der Flachsee
eiiisi hncidet. Hier sind die hydrologischen Verhältnisse von denen der um-
gebenden Flachsee ganz verschieden. Relativ hohe Temperatur und Salzgehalt

in allen Sciiichten lallen in die Augen, aber sobald wir die Rinne über-

schreiten, treten wir wieder in das (Sebiet geringen Salzgehalts und niedriger

Temperatur ein. Um diese Verhältnisse deutlicher hervorzuheben, stell*' ich

wieder die Angaben iihei die Temperatur und den Salzgehalt auf einigen

Stationen tabellarisch zusammen. Die Station Nr. 540 (71^ 04' N-Br. und
42 - 05' O-Lg.) liegt im Gebiet der geringen Tiefen, die Station Nr. 539
(71 08' N-Br. und 42-' 48' O-Lg.) am Rande der Rinne, die Stationen Nr. r).38

(71 13'N-Hr. und 43 30' O-Lg.) und Nr. 537 (71 18' N-Br. und 11 12'()-L^.)

in der Kinne, die Station Nr. 536 (71 25' N-Br. und 45 O-Lg.) am östlichen

Rande.

Tiefe

m

lo
2.

-)

3.
-.

TiO

75
KKI
1.30

iriO

804
230

l(t>; Sals'gehalt in

yr.WO Nr..O:{y Nr..')38 Nr.r>37 iNr. :>30

Temperatur ^

Nr. :>4(;
I
Nr. .*»31»

i Nr. :>;W i Nr. :>'i7 [ Nr. .'»3«

84.42?
:u.:ts?

:M.;th?

:u.i7

34.51

n4M
rti.tn

:54.;(h.'

:u..')i

34.U1

:;i.t;7

34,67
:n.f;:.

.HXÜ

34.(17

:v\.:h

34.78

34.47

:n.i"

:ti.i:

34 ...4

—
j 34.7«

34.«3
:!i.(U

:u.r.i

:u.)m

.34.(ü)

34.74
34.70

:m.:7

;t4.si

-f 4.7
J i.sö

i.sr.

4-«.««»'

4- .'».1

4- .").<>.)

+ .-.0

-ULM.-.

4- !.•>

-t-o..v»

-f 5.4

-f2.4

-f KS

-f U»

}-:..o

-1-2.8

4 1.S

il.2

4-34
-f 3.3

I I.S

— O^
— 0.2

Ui.i
j

+ »•«

Dieses relativ warme und salzreiche Wasser, welches wir in der Rinne
finden, gehört einem weiteren Nebenzweig der Murman-Strömung an, wi lclien

ich Kolgujew-Nowaja-Semlja-Strömung nenne. Einige andere Schnitte
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und cinzulnu Stationen, deren genaue Untersucliung mich zu weit fülireu

würde, erlauben uns den weiteren Verlauf dieser Strömung (sowie der Kanin-
Strömung) auf »'ine mehr oder wenijjer bedeutende Strecke Stt verfolgen. Auf
der Station Nr. 'r.U (71 54' N-Br., 4H 35' O-Lg.) berühren wir wieder die

Fortsetzung der Murnian-ötrümung ; sowohl die Temperatur wie der Salz-

gehalt nehmen wieder beträchtlich zu. Die folgende Station Kr. 530
(72 00' N-ßr. und 4!) IK' O-Lg.) zeigt eine sehr interessante Eigentfimlichkeit:

tlie Tenvperatnr, weh-he liier im ganzen sehr niedrig ist, nimmt eine Mittel-

ötellun»: zwischen den Temperaturen der benachbarten Stationen ein, wälxrend
der Salzgeiialt hier geringer als auf diesen beiden ist. Diese Eigentümlichkeit,
welche eine gewisse Selbständigkeit des betreffenden Wassers t)eweist, ist so
7.U erklären, dall wir es hier mit einer Fortsetzung des kalten Gebiets der
Flacltsee des südöstlichen Teiles des Europäischen Eismeeres zu tun haben.
Auf den letzten Stationen des Schnittes Nr. 629 (729 06' N-Br., 55' 0>Lg.) und
Nr. 528 (72 09' N-Br., 50 ' :U'()-Lg.) finden wir eine sehr kalte (bis — 1.8 )

und salzreiohe (Iiis :?o.01„",) Bodenschicht, welche mit kalten und stark vn--

sülJten oberen Schichten l)edeckt wird. Diese Bodenschicht ist eine sehr eigen-

tümliche kalte Boden-Strömung, welche wir längs der ganzen Sfldn, West-
und Nordwestküste Nowaja Semljas verfolgen können. Die oberen kalten
Seilichten mit ^erin<.MMem Salzgehalt können wir als die eigentliche Lütke-
Strömung bezeichnen.

Wir müssen jetzt einen von denjenigen Schnitten näher ins Auge fassen,

welche sich ungefähr in der Richtung nach NW vom (Jänse-Land (Gussiinija

Semija) auf Ni>waja Senilja nadi dem Mei-idian des Kola-Fjords erstrecken.

Ich wähle dazu einen am 13. bis ID. Juli TJOl ausgeführten Schnitt von
75 ' 02' N-Br. und 83^ 30' O-Lg. bis 72° 29' N-Br. und 61° 21'0-Lg. (Tafel 6,

Fig. 5). Das Er.ste, M-as uns bei der Betrai'htung dieses Schnittes in die Augen
fällt, ist d<T geringe Salzgehalt dei- oberen Schichten : Sieben .\chtel des Schnittes

bedeckt das Wasser mit dem Salzgehalt von weniger als 34..^ „"ö, und nur auf
der Strecke ungefähr von 72^ 51' 30" N-Br. und 46 41'0-Lg. bis 72^ 36' K-Br.
und 49^0-Lg. finden wir das Wasser von über H4. .'>

„•',, (]»is über :14.7 ,,'^,); nu hr
als 20"

,, des Schnittes werden sogar vom Wasser mit Salzgehalt unter '\

bedeckt. Was die tieferen Schichten anbetrifft, so finden wir auf unserem
Schnitt groBe Massen von Wasser mit hohem Salzgehalt, welche im Gebiet
der Station Nr. r.24 (72 :{:V N-Br., 49^ 37'O-Lg.) durch tief eindrin^r,.n,l('s knltes
Was.scr mit relativ ^u'ringem Salzgehalt in zwei Teilt' m.^ipalten werden: nach
Osten erstreckt siel» das Gebiet der kalten sal/.rei( ln-a Boden-Strömung von
Nowaja Semija, nach Westen das Gebiet des durch eine Vermischung des ab-
gekühlt«'n (lolfstromwassers und «hs Tolarwassers entstandenen kalten und
salzreichen Wassers, wo wir Furtsetzungen der Zweige des Nurdkapstromes
deutlich erkennen können.

Auf den Stationen Nr. 511 (74 ' 35'N-Br., 36^ SrO-Lg.) und Nr. 512
(74-* 20' N-Br., M7 5a'0-Lg.) find<'n wir eine Zwisclien.-icliiclii mit höherer
Temperatu!' (bis i 0.7 ) und iir«'ilU'rem Salzgehalt (bis ;M.9'2 ,;'„), während nach
oben und nach unten das Wasser kälter und salzärmer ist. Es kann wohl
keinem Zweifel unterliegen, daß wir es hier mit der Fortsetzung eines Teiles
des dritten Zweiges der Nordkapströmun^ zu tun haben. Im (?el>iet der
Stationen Nr. 5H; bis 519 (7:1 40' N-Br., 40 2<»' O-L^'. bis 7:5 üö' N-Hr.,

45 17'0-Lg.) erstreckt sich eine mächtige Bodenschicht mit dem Salzgehalt
von über 34.9 (bis 34.99,^",»). Die tiefsten Schichten zeigen hier etwas höhere
Temiteralur ( 1.15 bis 1.05 ) als die höheren.') Wir müssen noch bemerken,
daß hier, besonders al)er auf der Station Nr. 518 (7:r 17' N-Br., 43 :17'< )-Lg.),

das relativ salzreiche Wasser schon in verhältnismäliig kleiner Tiefe zu finden
ist. Diese salzreichen Bodenschichten müssen wir als Fortsetzung der Nord-

M Di«' Kiii/cllicittii (ItT \'iTiiiliuitr <1<>: S:ilz«r<-hiilt- in tirfcrin S<-hii-htfii dics^-s (Jt-Wifts

whiMiK'ii zu iM wriscn. i\;tl\ i!u.- Hallinnu hT nii hi ^-.iu/. lidiii^: fuiipcrlc »«h r ."^t liiiill w&r vur dor Ver-
ätnl«'riin;f (li-s IlatluMiirtt i< ausifffiihrt wonlcin. 1 )!« 'ri'nipt riitiir-IV-itlmi litiiiifn'ii. wrii-he mit Ncgfetti-
Zniubra-'llieniioravlerii (luit Fall^>wicht) uiixgpfülirt wunirii, erwecken keine ZweifeL
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kapströmun^r, beflonden dec mittleren Zweige derselben« ansdien; dies tritt

sehr d(>utlioli liervor, wenn wir das Bodenrelief unseres Untersucbungsgebietes
näher betrachttMi. ')

Eine deutlicho Fortsetzunj; des südlichen Zweif^es dei- Xonikapstniiming
finden wir auf den Stationen Xr. 52» bis 523 (72^ 51'30"N-Br., 4<) 41'()-Lfr.
und 72° 36'N-Br., 49

' 0-L>r.), besonders aber auf der Station Nr. 522 (72 42'N-Br.,
4S O-L«,'.). Während wir sonst auf der ganzen Strecke dieses Sclinittes

mit Ausnahme der oben erwähnten Zwischenschicht auf der Station Nr. 611
die Temperaturen über 0*^ nur in den obersten Schichten beobachten, mit
hier ein»- >i'hr mächtige Masse relativ wannen Wassers in die Augen. Auf
der Station Nr. 522 ist die Temperatur in der Tiefe von 200 m noch +0J2'^.
Was den Salzgehalt- anbetrifft, so erreicht hier relativ salzreiches Wasser
(Ton Üb«>r :14.7„"„ auf der Station Nr. 522) die Oberfl.'icln'.

Noch eine Eigentümlichkeit dieses Scimittes verdient erwähnt zu werden
sowohl auf der westliehen Hüfte des Schnittes wie auf zwei öetlichen Stationen
finden wir zwei Teni]>eratiiniiinima : das eine in der Tiefe von 50 bi.s 100 ni,

das zweite unmittelbar am Hoden oder etwas höher, aber jedenfalls in tiefen

Sebiehten. Das obere Minimum lie<;t ungefähr an der unteren Grenze der
salzarmen ol)eron Schichten. Weitei* nach Norden ist diese Verteilung der
Temperatur sehr verbreitet.

Eine Reihe von Ik'obachtun^ren der Murnian-Expedition in den Jahren
1899, 1900 und besonders im Jahre 1HU2, sowie der Ex]wdition von S. Maknrow
im Jahre 1901 und der hydrojitraphischen Expedition des Russisclien .Marine-
Minisicriunis eilauben uns, die Strömunfren und die hydrolojrischen (Jebiete

überhaupt weiter nach Norden zu verfolgen. Ohne das ganze Material zu
beurteilen, will ich nur das Wichtigste näher ins Auge fassen.

Die Fiirt.<et7.un^^ der Mnrman-Strömung an <ler Westküste von Xowaja
Senlja scheint bald die Oberfläche zu verlassen und unter kalten und salz-

armen oberen Schichten zu verschwinden. Auf der Station Nr. 95 von Makarow
am .\iimist 1901 unter 73'30'N-Br. und 50 l'i' war die Strnmunf,'
indessen noch gut ausgeprägt. Er fand hier folgende Verteilung der Temperatur:

Tiefe 0 10 2S .10 100 200 2.'i0 m
I • -f2.7 +2i) -f3.2 +1.0 -:.0.r —04 —1.3^

Wesentlir-Ii verscliieden davon waren die Vei-hiilmissc im Jahre 1!M»2. Auf
lien Siatiimen Nr. 44 und 45 des Dampfers Andrei l'erwoswannyi' im Jahre 1902
(72 42 X-Br.. 47 0-Lg. und 72 ' 55' 30" N-Br, 48 52' 15" 0-Lg.), welche
offenbar auf der Kortsetzuufr rlieser Sn öiiuin": liefen, finden wir am 26. Juli 1901
folgende Verteilung des Salzgehalts und der Temperatur:

Tief« Salzgehalt in Temperst ur

in m
Xr. 44

j

Xr. « Xr. 44
i'

Xr. AT,

0 ;i:!.s.i ;t;i.-i:t 4.:r.

|o ;;i.ii<i :!.;•"( i.:t:t

•r. MAS 1 1.10

:ii..M .U.iil '
1

1

t.il

:u.rs :u.si 1 i..Vt 'MO
::i.sr :!i.s:! o.'.M (i.l'i

2«io :ii..s7 :M>ir - 1.10 0.1»2

240 :u.iw Oiß
2:*i — I.l«

270 34.U2 - Ii»7

Unter einer Scliicht mit jreringem .Salzgehalt und einem Teujperaiur--
mininium in »1er Tiefe von 50 m sehen wir wärmere Schichten mit ungefähr
dem.s^'lben Salzgehalt wie im Gebiet der Miirman-Sirnmuni; auf unserem letzten
Schnitt. Die relativ holie Teiuperatur dieser inneren Schichten, ihr Salzgehalt,
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sowie ihn- La«:«' auf dw K«)rtst'tzun<z der Murman-Ströimin«r l>ewei»en, daß
wir es hier mit der Fortsetzung der warineii Strüinung zu tun haben, welche
hier schon bedeutend abgekühlt und zu Boden gesunken ist.

Die kalte und salzreiche Bodenströmung am Rande der Kontinental-
stufe von Nowaja Sonilja, von dt-r Küsft» dieser Inseln durch salzarmeres Küsten»
Wasser getrennt, können wir bis zur Nordspitze Nowaja Öemljas verfolgen. .

Ein sehr interessanter Schnitt von 76^ 28.5' N-Br. und 59^ IC O-Lg. an
der Küste von Nowaja Semlja nach der Station unter 75 N-Br. und 33^ 30'O-Lg.
wurde am 11. bis 1'). Au^aist 15102 aus^'eführt. ') Auf der ganzen Ausdehnun«;
dieses Schnittes finden wir wieder ein oberes Temperaturiuinimum (mit Aus-
nahme von Station Nr. 58 unter 76° 13' N>Br. und 55^ O-hg.) und ein unteres.

Das erstere liejrt auf der ganzen Strecke von 75 N-Br. und 33 30'O-L<r. bis

75 57' N-Hr. und 50 54' ()-Lg. in der Tiefe von 50 m,-) die Temperatur ist

hier von l.lü bis 1.6 . Näher an die Küste von Nowaja Semlja hin liegt

dieses Minimum etwas höher. An den Kflsten von Nowaja Semlja finden wir
wieder die kalte und salzreiche (bis 35.01 r5n(h>nströmung. Besonders
interessant sind die warmen Zwischenschichten und Bodenschichten dieses

Schnittes; Auf den Stationen Nr. 60 (75 57' N-Br., 50'^ 54' O-Lg.), Nr. 61

(75^ 52.5' N-Br., 49^ 50' O-Lg.) und Nr. 62 (75 47.5' N-Br., 48 30,5' O-Lg.) treffen

wir eine warme und salzreiche Zwischenschicht in der Tiefe von 100 bis 200 m.
Die Verteilung des Salzgehalts und der Temperatur ist folgende:

Tiifc

in ni

Salzgehalt 0
u« Temperatur

Nr. (52 Nr. «il Nr. (io Nr. i'.2 Nr. III

'

Nr. tv»

0 :i;;.ts :12.41 :i2..'iii
; l.!>7

10 :!:{.:i7 -r LOS 0.72

23 .S4.47 :i4.4;> — 0.78 — 13 — 1.12

W) 34.47 34.03 - 1.3 — I.fi r — 1.5«

U K 1 :t4.si M.:-2 ::i>i - fi.4r> (t.TS — o.Ki

i:.o M.ss o.os -^ OXü . O..V.I

2iio :U.!H» — O.M!» ^ 0.3S

251) 34.iH> 34.114 — 127 — 0.(32
' — a4ö

2i):'S »4 .{Hl — 1 — 0.8K

Auf den Stationen Nr. 67 (75 23' N-Br., 41 30' O-I^.), Nr. 68 (75 20' N-Br.,

40« 10* O-Lg.), Nr. 69 (75^ 16.5' N-Br., 89^ 60' O-Lg.) und Nr. 70 (76^ 13' N-Br,
37 36' O-Lg.) finden wir wieder in der Tiefe michtige Schiditen warmen
Wassers und zwar am Boden:

TIcfp

in m
Nr. 70

!

Salzge halt ö«,

Nr.6K Nr. ('i7

Temperatur '

Nr.<» Nr. 70 Kr. 69
j
Kr.(»

^

Xr. «7

0 33>U 33.li4 33.7K 3:5.7.-. -•• 1.87 -} 2.0 -1-2.2 + 2.21

lo 3H.K7 H3.S2 33.7H :i:$..s2 • 1.S1 -f 1.94 4-2.15 + 2.12
•_>:. :i:t.!M :m.42 3^t..V") ^ 1.27 — 0.45 -0.(35

:

.Vi :t4.7(; :n.7(i :(i.72 .14.74 i.:)2 — 1.41 -1.33
i

1.1'i

llKt :t4.s:> ;!4.S7 :u.s7 ;!4.N.S o..-,:{ - 0.1*2 ()..'>:i -^O.IS

150 :u.ü2 H4.U2 34.97 H4.Ut) -fO.<ö -fO.27 -j (U5
17<) 34.90 L 0.0

.14.1)2 .ri.'j'.i :;i.'.i7 + 0.29 -f-o.:»3 - o.7''i

•JIM ;!4.'i;i -
1

-p O.W

Wrlcht' I!('(l('utiin<r haben nun diese vcrhiiltnisniälHi,' sehr warmen
Wariserschicliten V Dali dies Fortsetzungen von warmen Strömungen, d. Ii. von

'l !>ii' vdii T.. llrciifiil'. ki>ii-tniiri-f(' AM>ililuii<r ilit'^t's S-hnittes zH^rt ili(s<>llicri Fi-bli-r, wit-

seine übrigen S'luuttu, und man niulS /.um Zwct-k einer rit-hligen Deutung den K-hnitt vun neuein

konstnuereii.

3) Krgänzendc BeoWhtungen zirurfaon 50 und 100 m fdäm Tollstfind^
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Zweigen des Gollsiruiuuä sind, liegt auf der Hand. Die Frage ist nur, von
welchoi Zweigen sie herkommen.

Zunächst müssen wir entscheiden, ob wir es hier mit Fortsetzunjron der
Zweijre des Nordkapstromes oder dos in das Nordpolai'lx'okcn sicli or/zieMenden

westspitzbergischen Zweiges des Gulfsiromes zu tun haben, dessen Ausläufer,

wie ich nach den Beobsditungen von S. Malcarow bewiesen habe,^) wirklich
in das Fiarcrits-Mewr eindringen. Die hydrolofxischen Verhältnisse weiter narh
NVtrden und Nordost, sowie das Bodenrelief zwin^z^n uns, die erste Möf_dichkeit

anzunehmen. Es liegen offenbar Fortseizungen des Nordkapstromes vor uns.

Die m8chtigen warmen Bodenschichten auf den Stationen Nr. 70 bis 67
müssen wir als die Fortsetzungen der beiden nördliolicn Zwcij.-^c betrachten.

Eine Fortsetzung des dritten Zweiges in dieser Richtung hal>en wir schon
früher festgestellt. DalJ wir es hier aucl» mit Wasser des nördlichsten Zweiges
SU tun haben, ist aus verschiedenen OrQnden im höchsten Grade walir«

st'!icinli(di. Die Karte des Bodenrelicfs 7jH<rt uns, daf? aus (icni Gebiet, in

deni der nördliche Zweig der Nordkapströnmng von mir festgestellt worden
ist, eine Rinne in der Richtung OSO, O und ONO sich erstreckt. Das Wasser
des nördlichen Zweiges muß in dieser Richtung fließen. Damit steht auch
eine alte Beobachtung von Weyprcclit •*) im Einklang: or fand niiuilicli unter

75 25' N-Br. und 39 2Ü' 0-Lg. in der Tiefe von 209 m die Temperatur von
+ 0.2 ^ Außerdem stimmen die hiw beobachteten Temperaturen und Salz-
gehalte vollständii: uiit denjenigon fiberein, welche fast zur selben Zeit im
nni dlichon Zuei^ro der Nordkapströmung auf dem Meridian des Kola -Fjords
beobachtet wurden.

Wir gehen jetzt zu den warmen Zwischenschichten auf den Stat. Nr. 62
bis 60 über. L. BreitfuH sieht dieselben offenbar einfach als direkte Fort-
setzung des südlichen Zweiges der Nordkapströinnng an und vereinitrf sip

auf der Karte mit demselben. Dies steht aber mit Beobachtungen von L. BreitfuU

selbst in Widerspruch. Wie wir oben sahen, waren ungefähr ku derselben
Zeit ilie Temperatur und der Salsgehalt auf den Stat. Nr. 44 und i', welche
im Gebiet des südlichen Zwoitres etwa Breitenirrnde südlicher liegen, viel

niedriger: wenn wir von der relativ warmen und salzarmen oberen iSchicht

von 0 bis 26 m absehen, so war die höchste Temperatur auf diesen Stationen
(».50 und — 0.40 , und der höchste Salzgehalt (am Boden) 34.92 und 34.90 „V

Mit ijer Tenij»ei-atui' und dem Salzgehalt im nördlichen Zweig der Nordkap-
strömung stwnmen dagegen die auf den Stat. Nr. 62 bis 60 beobachteten sehr
gut fiberein. Aueh das BodenreUef macht es sehr wahrscheinlich, daß die
Fortsetzung des nördlichen Zweiges (bzw. der beiden nördliclien Zweige) des
Nordkapsiroins sich ungefähr unter 76 N-Br. und 44 bis 15 < )-Lg. in zwei

Nebenzweige spaltet, von denen der eine nach Nortlen sich fortsetzt, wo
warme Schichten sogar unter 77^ N-Br. von der hoUftndisehen Expedition auf
dem Segclsr hiff Willem Barents« im Jahre 1878 beobachtet wurden/) diftr

andere naeli () und NO.
Es bleibt mir noch übrig, eine interessante Tatsache in betreff dieses

Schnittes zu bemerken: unter 75 ' 27' N-Br. und 43^^ 45' 0-Lg. und 75"^ 34' NBr.
und 45^ 28' O-Lg. wurde am Boden eine dünne Schicht mit sein- hohem Salz-

gehalt (35.05 und 35.07 0%) und ziendich niedriger Temperatur ( 1.38 und
— 1.25' ) beobachtet. Die "Temperatur war indessen höher als in den unmittel-
bar darüber liegenden Schichten. Es ist schwer mit Si( herheit festzustellen,

ob wir hier das auf den Boden gesunkene Wasser des Nordkapstroms oder

') N. Knipowitsch. Ober die bv<lmIogischcn VerhältnlKso im nordtetlicheii Teil des
Eaiopübv-hcn Eiüineerp«. Revue Intornatiomü«' (!«• ]it\-ho et de pitJciciiliint'. 1!>0:?. Xr. 2—3.

-I F. \aiiHen. The Oowmejrmphy itf th<> North l'olar I5asi?i. IM. III.

I
('. Wcyprct lit. Liiiii'tis<liift--I.i( i;-. II ihi ( . \\i'V|)m'hts Tiif>tv-Teiup4'riitur-BeobachtUllJ5Cn

in» 0»t-5>pitibcrgiwhen Mihiv, |s71— is; i. r« it riniiiins t;ti)jrr. MitU'ilujijfen. 1S7IS.

Zomer ran 1878. Bijbladen van het Tiidwchrift van hct .Vartlrijkskundig (fcnootwhau Nr. 5. 1879«.
Die Beobflrhttini^n auf dnem Teil der Stationen, darunter auf den uns intcnwsierenuen i><tationcii 'M
iiii'l ;j wiinidi mit rnilvipp'Thermometer von NcgreCti - iSamtn» «UBgeffihrt und ntnd
iiabcr genügend zuverlaiMig.
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von Norden eindringeudorf abgekühltes Wasser der tieferen salzreiclien Schichten

des PolarbeokmiB oder schließlich WaMer irgend einer anderen Hericunfl vor
uns Iiahfn. Die M<");rli(^lik<Mt aller dieser Deutungen ist nicht ausgeschlossen,

da der Sal/.gehalt in den Zweigen des Nordkapstronis zuweilen sehr hoch
sein kann.')

Ich gehe jetzt zu interessanten Beobachtungen von S. Makarow im

Jahre 1901 zwischen Nowaja Senilja und Franz Josephs-Land über. Auf (Jrund

seiner Untersuchungen konnte ich drei Schnitte kontruieren: von der Stat.

Nr. 69 (76° 36' N-Br., 64<» 62* O-Lg.) bis zur Stat. Nr. 63 (79« SB* N-B, 49° 48* O-Lg.),

von der Stat. Nr.74 (76'^ SO'N-Br., 62-" 06'O-Lg.) bis zur Stat. Nr. 81 (80 12.2'N-Br.,

Gl 00' O-Lg.) und von der Stat. Nr. 80 (77 .n'N-lJr., 64 :U'()-Lg.) bis zur Stat.

Nr. 82 (80- 25.7' N-Br., 64^ 14' O-Lg.). Leider sind genaue Angaben über den
Salzgehalt sehr spfirUoh; diese sind die Resultate der im Laboratorium vcm
Prof. Nansen ausgeführten Anal^jrsen einiger Wasaerproben. Sonst haben wir

nur aräometrische Bestimmungen, welche nicht genügend genau sind.

Alle Schnitte zeigen sehr komplizierte hydrologische Verhältnisse.

Auf dem westliehen Schnitt (Stat. Nr. 69 bis 68 [Taf. 6, Fig. 6]) erstreclct

sich ungefillir bis 76 32'N-Br. das (lebiet der kalten Strömung an den West-
küsten von Nöwaja Semlja ; unter 7(5 42' N-Hr. finden wir eine relativ warme
Zwischenschiclit mit der Temperatur bis -f 0.1 (in der Tiefe von 100 m),

auch unter 77^11'N-Br. bemerlcen wir in der Tiefe von 100 m eine höhere
Temperaturt als oberhalb und unterhalb doraelben. Weiter nach Norden
erstrecken sich in der Tiefe Iiis 150 ni sehr kalte Schichten (bis - 1.9 ).

walirend der Boden mit einer ukäehtigen Schicht von relativ wai'uieni Wasser
(— 0.8 bis — 0.8°) bedeclct wird. Die warme Zwischenschicht unter 76^ 42' N>Br.

scheint eine Fortsetzung derjenigen warmen Schichten zu sein, welche wir auf

den Stat. Nr. 02 bis 60 des vorhergehenden Schnittes beobachteten, während
die relativ warmen Bodenschiclkten im Norden wahrscheinlich eine Fortsetzung
des nach Nordoi fliefienden Teils des nördlichen Zweiges der Nordkap-
ströniung sind. Ks ist ebenfalls möglich, daH die nördlichen warmen Boden-

schichten mit den warmen Schichten des Polarbeckens in direkter Ver-

bindung stehen.

Auf zwei anderen Schnitten finden wir wieder relativ warme Schichte
unter sehr kalten (bis 1.9 ) mittleren. Auf dem Scliniti (T if. 6, Fig. 7) von

der Stat. Nr. 74 bis 81 ist die höchste Temperatur der unteren Schichten i" Ü.O

und zwar unter 78 21' N-Br. und 61^ 15' O-Lg. (Stat. Nr. 77). Wir "Seob-

achten hier folgende Verteilung der Temperatur und des Salzgehalts:

Tiefe In m. . . 0 10 2.'» äO 100 i:»i> 2<X) 300 311

t° -f04 —0.1 —1.« —1.9 —19 —1.0 zfc0.0 -0.1 —0.1
Sakpchalt

,
„ . . :U.(r2 34.11 34.3S 34.58 34.fi0 34.71 34.83 34.8S —

Auf dem letzten östlichen Schnitt (Stat. Nr. 80 bis 82 [Taf. 6, Fig. 8]) er-

strecken sich die wärmeren unteren Schichten l&ngs des ganzen Schnittes,

besonders interessant ist hier die nördliche Hälfte. Trotz der sehr hohen
Breiten von 78 .')4' bis 80 10' X-Br. ist hier die Temperatur der Boden-

schichten verhältnismäiiig >ehr hoeii: unter 78 54' N-Br. und 65- 30' O-Lg. ist

die Temperatur in der Tiefe von 200 m -f 0.7% von 300 m + 0.5^ und von
868 m I

0.4 ; unter 79'' 15' N-Br. und 05 22' O-Lg. ist die T«'mperatur am
Boden in der Tiefe v(»n 4r)0 m j-0.0 ; unter 70 45.2' N-Hr. und 0.'. 09' O-Lg.

ist die Temperatur in der Tiefe von 250 m 4- 0.6 , von 300 m -j- 0.9 , von
350 und 358 m + 0.6% während der Salzgehalt in der Tiefe von 250 m 34.92,V
von :?00 m :U.9:5„"„ und von 350 m 34.05,,",, beträgt; unter 80 10' N-Br. un-1

64 :!<!' ( M>g. wurde am Boden in der Tiefe von 445 ni eine auffallend hohe Tem-
peratur von r 0.3 beobaclitet.

Sowohl das Bodenrelief, wie die Temperatur und der Sabtgehalt der

warmen Bodenschichten auf dem örtlichen Schnitt zeigen uns, das wir es hier

>) VffL Consril |H>nnanpnt intcmatioDal pour rexploration de 1« mer. Bulletin des rtsoltata

:iri|iii-. |M-tii]ant lex i-oni-si-s |H'i i<Mlii|ui>s, publik uor \v Lniit-au «Iii coD^cil avi>c l'aariBtatiee de M. KoadsenT.
Aaiitf 1JKI2—190;{, Nr. \, .Mai J'Ka i^.2V2, Ra«. li.ö und ILO.
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mit eini'in Teil des Nordpolai lMM-krus ztt tttll babcMi, mit oinci- Bucht dieses

Beckras, welche von Nordosten zwischen FYaiu Jusephs-Land und Nowaja
Semlja ins Barents-Meer einsehneidet. Die Ähnüehlteit der hydrologischen
Verhältnisse auf der nördlichen Hilfte unseres östlichen St lmiitt-s mit denen
des Polarbeckens tritt sehr deutlieh hervor, wenn wir die betreffenden liydro>

lofrlschen Beobachtunfren von S. Uakarow mit verschiedenen hydndogischen
.'^»•rifn von F. Nansen ver<:leiclien, nachdem wir in die Anfjaben über den
.Salzgehalt die von F. Nansen gegebene Korrektion ( ().!;» bin — O.löi,''^) ein-

(refftbrt haben.

Was nun die warme Bodenschicht auf dem mittleren Sclinitt anbetrifft,

M> kann dieselbe entweder eine Fortsetzung des i'olarbeckens sein, wie in

der beiliegenden Karte angedeutet ist, oder eine Fortsetzung desjeni^^en Zweiges
der warmen Strömunfj, welchen wir auf dem ersten i^chnitt (d. h. Taf. 0. Fijr. f>)

unter 7t) 42' N-Br. beobachteten. Übri^^ens kann man Iiier wohl keine bestimmte
i r< T)/> ziehen, da die letzten Ausliufer des Nordkapstroms sich in das Polare
beeken er<:ieHen und ihr Wasser nnt dem warmen Wasser der mittleren

Schichten des Beckens (also mit dem Wasser des Westspitzbergischen CJolf-

stroDis) vermischen.

Aus dem Oesa^'ten können wir den Schluß ziehen, dall dank den Be(»b-

aelitungen von S. Makarow wir unsere hydrologischen Untersuchungen im
Nordosten bis zur natürlichen Grenze des Barents-Heeres auadehnen können.

Ich ^^ehe jetzt ZU doH sOdÖstlichen und südlichen Teilen unseres Unter»
üuchuogsgebiets über,

Ein am IS. bis 19. August 1901 ausgeführter Schnitt vom Vorgebirge
Swjati»! N<)i5 am Eingang in das Weilte Meei- nach dem Sunde Kostin

Schar (äüdwestküste von Nowaja Öemlja) und zwar von der Stat. Nr. &73
(68 -ll'45''N-Br., lO"* 06' 30" O-Lg.) unweit von diesem Vorgebirge nach der
Stot.Nr. 578 (R8 45' N-Br., 4:i It;' O-Lg.) in der Nähe vom V-n -ebir^.' Kanin
NoB, dann nach der äl&t. Nr. 5H2 (69 22' N-Br., 4H lU' O-Lg.) an der Nord-
Westküste von Kolgujew und von hier nach der Stat. Nr. 593 <7r 02' N-Br.,

53 3:r f)-Lg.) im Sunde Kostin Schar (Taf. 6, Fi^'. Jl), tri'>t uns eine klare Vor-
stellung über die hydrologischen Verhilllnisse des seichten siidi »st liehen Teils

nnseres Untersuchungsgebiets. Auf dem gröBten Teil dieses Schnittes finden
wir nur ^erinwu Salzgehalt unter tH.S,,",,, erst ungefähr unter 70 N-Hr. und
50" O-Lg. erscheinen am Boden die Schichten mit höherem Salzgehalt und
im^'efähr unter 70' \, N-Br. und 52 O-Lg. beginnt das Oebi« t der schon oben
em-ähnten kalten und salzreichen Strömung, wo wir am Boden sogar Salz-

IL'ebalte von 35.05 und 85.07 „",. finden ; dann kommt das Küstengebiet Nowaja
Sendjas mit j:eringem Salzjielialt. Zwischen der Murmanküste und dem Vor-
gebirge Kanin NoÜ ist die Temperatur ziemlich hoch wegen starker Sommer-
erwirmung, in der Richtung nach Kanin Noß nimmt sie im ganzen allmShlich
ab. Zwischen Kanin NoH und Kolgujew fin<len wir am Boden verhältnismälli^

<>ehr kalte Schiebten (bis -|- 0.02 bis + 0.03 ), welche von den ziemlich stark

erwSrmten oberen Schichten scharf abgetrennt ist. Nach Nordosten von
Kolirujew sinkt die Temperatur sehr bedeutend uml auf der Stat. Nr. rtHl

(70 17' N-Br. und 51 16' <)-Lg.) beträgt sie am Boden nur — 1.48 ; dann
fol^rt aber eine bedeutende Zunahme der Temperatur von allen Schichten (mit
Ausnahme rb r oberen von 0 bis 10 m) auf der Stat. Nr. 5S8 (70 27' tW" N-Br.,

51 49' O-Lg.), wo wir es wahrscheinlich mit den letzten Ausläufern des zweiten

Nebenzweiges der Murnnin-Slromung (der Koly^ujew-Nowaja Sendjaströmung)
zu tun haben. Nach dem Gesagten zeigt die Flach.see des südfistliehen Teils

unseres rntersuchunf;sgebi«>ts, abge.sehen von der kalten Strömung an den
Kii-t'-n Villi Nowaja Semlja und Fortsetzungen der warmen Strömung, .solche

Strecken, wo der Boden mit relativ sehr kaltem Wasser bedeckt ist, während
auf anderen Stellen alle Schichten (im Sommer und Herbst) stark erwärmt sind.

Man kann daher warmes und kaltes (Jebiet der Flachsce unterscheiden;

die Grenze ist weder scharf noch konstant, aber im ganzen bleibt die Lage
derselben in verschiedenen Jahren ungefähr dieselbe.



266 AniMkn der Hjdrognqdüe und MjniUmen Meteorologie, Juni IIKX».
I

Ungefälir daäselbo finden wir auch auf einem Schnitt von dem Eingang
in Kostin Schar (Stat. Nr. 596 unter 70°W N-Br. und 62' 39' O-Lg.) naeh dem
Oatliclien Eingang in den (3(»lf von Petsdnu n (Stat. Nr. 607 unter 68 56'N-Br.
und 57- 12' O-L«;.) am 1!). his '21. Aujru.^t 1901 und wir könnon diesen Schnitt

hier unberücksichtigt lassen. Ein anderer Schnitt von dem Eingang in den
Golf von Peteehora (Stat Nr. 607) nach der Stat. Nr. 621 unter 72° S5' N-Br.
und 42 30' 0-L<r. durclisclineidet den Rand der kahen Strömunfr an der West-
küste von Xowaja Seinlja unirefiihr von 70 15' X-Hr. und 52 20' O-Li^r. bis

71 20' N-Br. und 48 40' O-Lg. und die Fortsetzung der Murnian-Strömuug an
dem Rande der Flachaee, wo diese Strömuni^ den relativ steilen ndrdlichen
Abhang unmittelbar bos))üIt. Die Stronuin<r liegt liier ungefähr zwisilun.

71 40' und 72 X-Hr., am stärksten ist dieselbe auf der Stat. Nr. 616 (71

54' N-Br,, 46 35' U-Lg.) au.sgeprägt, wo wir in der Tiefe von 215 m noch eine

ziemlich hohe Temperatur von +0.61^ beobachten.
Zum warmen Gebiet der Flaolisee gehört u. a. aueli doi- Holf Tsclielikaja

oder TscUeschskaja Guba (nach Osten von der Halbinsel Kanin). Hier beob-

achtete ich am 2. August 1900 unter 67 29' N-Br. und 47 O-Lg. + ».2 am
Boden und -f 6.4^ an der Oberfläche und unter 67^ 21' N-Br. und 46- 66' O-Iig.

-4- 6.8 am Ho'lfn und 7.2 an der niuM-fläcIie.
!

Im Weihen Meer können wir wieder ein warmes und ein kaltes Gebiet 1

unterscheiden. Während an den Küsten und besonders im ganzen Golf von
Onega eine sehr starke Sommererwärmunp aller Schichten stattfindet, zeigen !

die mittleren tiefen Tfile dieses Me«'res sowie der grr>ßte Tt il il( i- (JolfF v(m -i

Kandalakscha und Dwina sogar im Sommer und Herbst aulfallend niedrige

Temperaturen mit Ausnahme von relativ dfinnen Oberflichenschichten, wo vdr «

starke Erwfirmung bemerken. Im Winter zeigt das ganze Meer sehr niedrige
Temperaturen, welche dem Gefrierpunkt des hier vorhandenen Meerwassers
sehr nahe stehen. Was den Salzgehalt anbetrifft, so ist er im Weilien Meer

;

überhaupt sehr niedrig, sogar in bedeutenden Tiefen. Eine typische hydro- i

logische Serie der Heobaclitungen auf der Stat. Xr. 318 unter 65 52' N-Br. und
36 16' O-Lg. am 26. August 1900 zeigt uns folgende Verteilung der Temperatur
und des Salzgehalts:

litfe in m . . . 0 10 2.'. :»"» KU"» l.^iO 200 230

t= i
j

ii.i 1.2 o.s —I.:, — i.c — l.O —1.6
Sab^hah„o„. . . 2.')..j:5 J:).'».-, 27Xi i'vco _>'.».(:{ 2!t.i:. 3OJ06 —
Wir können im Weil^t-n Meer zwei Gebiete unterscheiden: ein warmes

Gebiet mit hohen Sonnuerlemperaturen und ein kaltes Gebiet, wo die
^

Temperatur immer sehr niedrig ist, mit Ausnahme der obersten Schichten. :

Wie ich vor etwa acht Jahren gezeigt habe, enthalten diese Gebiete wesentlich

verschiedene Faunen. ')
I

Ich gehe jetzt zu einer kurzen Übersieht der hydrologischen Verhält-

nisse im nordwesüichen Teil des Barents-Meeres und an den Küsten von Spitt-

bergen über. Die Angaben sind im ganzen spärlich, zum Teil sehr unvoll-

ständig, viele Angaben üIht «len Salzgehalt sind offenbar so ungenau, daß
man sie nicht benutzen kann. In gewissen Teilen des Gebiets fehlen genaue

|

Beobachtungen voUsttndig. Wir können daher zur Zeit in betreff dieses

Gel)iels nicht zu einem ebenso genauen Bild gelangen, wie es für den oben
beschriebenen Teil des Europäischen Kismeeres jetzt mögliel» ist. Wir hal)en es

hier zu tun mit Zweigen des Golfstroms, und zwar mit einem Zweig an den West-
küsten von Spitzbergen und einem südlich von dieser Inselgruppe zwischen den
Bänken der Bären-Insel und Spitzbergen, welclie icli als westsi)itzbergischen
and südspitzbergischen Zweig des Golfstroms oder kurz Westspitz-
bergen-Golfstrom und Südspitz bergen-Golfstrom bezeichnen werde, dann
mit kalten Strömungen an der Süd- und 0.'<tküste von Spitzbergen, einer kalten

Strömung auf den lüinkcii der Bären-Tnsd und einer kalten Strömung (kalten

oberen Schichten) des Nordpolarbeckens und sehlieiUich mit dem Küstengebiet

'i X. Kiiipuwits> Ii Killt /unioMi^rh«' KxkuKion usw. Anniuire da Mtufe Zookgpque de

l'Af. Inip. d. Si-ioiicctt de St. rctcrüUmrg. iSUij.

I

t
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von Spitzbergen. Unsere Aufgabe ist, zunächst die Lage dieser tiydrulogiechen

G«biete und ihre gegenseitigen Verhfiltnisse festzustellen.

Während der norwegischen nordatlantSsdien Expedition wurdra einige
hydrolotrisnhe Schnitte ausgeführt, welche uns «gestatten, die Orenzen der
Zweige des Golfstroms annäherungsweise festzustellen.^) Auf einem Schnitt

naeh West ron der 8tat. Nr. 822 (74^ 6V N-Br., IS'^ 16' O-Lg.) finden wir zu-

nächst das Otebiet der Bänke der Bären-Insel, dann unter 18 22' und 17°

39' O-L^'. treten wir in ein Überganprspehiet ein und unter uniirefähr Ifi 0-Lpr.

ist der Golfstrom sehr stark ausgeprägt. Auf einem Schnitt von der Stat.

Nr. 826 (75'^ 81' N-Br., 17° 5(K O-Lg.) ebenfalls nngeffihr nach Westen Uegen
die ostlichen Stationen offenbar in einem Zweige der warmen Strömung, in

welchem wir den südspitzbergischen Zwoi^' erkennen können, während die Stat.

Xr. 33U (75 48' N-Br., 13 54' O-Lg.) und 331 (75 öl' N-Br^ 13 05' O-Lg) ohne
Zweifel dem Gebiet des westspitzbei^chen Zweiges angehören.

Auf der Stat. Nr. 326 finden wir am 3. August 1878 folgende Ver-
teilung der Temperatur:

Tiefe in m . . . 0 »7 iil 225
t« +4.8 +3.0 +1JJ +1.57.

Auf dßv Stat Nr. 830 sind die T^peraturen am 4. August 1878 be-

deutend höher ^

Tiefe in m . . . < > :i: '.»1 is.! :$<;«; »it ::\2 812
i (i.: . : :,.2 • 4.:? -j-2.4

I
i..') - 1.4 i-OA.

Der Schnitt von der Stat. Nr. 338 (76 16' N-Br., 17 49' O-Lg.) nach der
Stat Nr. 344 (76^ 42' N-Br.« 11'' 16' O-Lg.) zeigt an» sehr deutlich beide Zweige
des spitzbcr{zischen Golfstroms mit einem dazwischen liegenden scicliten Gebiet,

welclies mit relativ kaltem Küstenwa.'^ser Ixnh'ckt wird. Auf der Stat. Nr. '.V^S

bildet das Wasser des südspitzbergisclien Zweigej> eine warme Zwischenschicht,

während sowohl oberhalb wie besonders untwhalb derselben niedrigere

Temperaturen beobachtet werden:

Tiefe in m . . . '» 37 73 110 146 IKl 2H» 238 267
t= -J-.i.r ,1.7 4-2.7 — 2.n -L2.(; - 2.1 - U.1 1<> - 1.00.

Unter 13 53' O-Lg. finden wir das Grenzgebiet des westspitzbergischen
Golfstroms und unter 76^ SS' N-Br. und 13<> 18' O-Lg. (Stat Nr. 342) ist der^
selbe schon gans deutlich ausgeprägt Man beobachtet hier folgende Ver-
teilung der Temperatur:

liefe in m . . . 0 37 Ul lts3 366 549 732 914 956
+6.2 +«.0 +4..'i +H.n -1-2.6 +1.9 -f-1.0 -0.8 —1,2.

Die Temperatur in der Tiefe von 732 m ist also + 1 und die untere
Grenze des Wassers mit der Temperatur Aber 0*' seheint ungeffihr in der
Tiefe von etwa 8 HO m zu liegen (berechnet durch Interpolieren).

Auf einem Schnitt westlich von Spitzbergen, ungefähr vmter 78 N-Br.,

ist der Golfstrom am deutlichsten auf den Stat. Nr, 355 bis 359 und 358 (zwischen
8^32' und 9^ 46' O-Lg.); sowohl westlich davon unter 6^ 54' O-Lg. wie östlich

unter 10 19' O-Lj^r. finden wir eine beträchtliche Ahnahme der Temperatur,
Welche uns zeigt, daß wir uns im (Jrenzgebiet des Golfstroms befinden; weiter

nach Osten liegt das Küstengebiet. Auf den Stat, Nr. 357 unter 78 03' N-Br.
11' 18' O-Lg. und Nr. 356 unter 78'' 02* N-Br. und 10"" 19' O-Lg. finden whr
folgende Verteilung der Temperatur:

Tiefe in III . . . 0 37 73 110 146 16") 1S3 201 22«)

l auf .Stat. 3.) 7 . +5.0 +1.2 +14 +1.0 +1.4 4-\2 +1.5 — +1.9
tOMifSlat 356 . -1-4.4 + 2.0 -fl3 -f-l'B -fl'8 -{-1.2 -j-li» +2.1 —
Wir bemerken eine Zunahme der Temperatur von der Stat. Nr. 357 zur

Stat. Nr. 356; am Boden ti-eten etwas wärmere Schichten auf, welche dem
(iollstroni anzugehören scheinen. Auf der Stat. Nr. 358 unter 78~' 02' N-Br.

>) II. Mohn. NonJbavetH Dybder» Tanpentur og Strtamiiiger. Den Norake NordluiT
Exp-ditinn ISTC^lSTh. XVIII. 1887.

Ann. <L Hjdr. etc., 1906, Heft VL g .
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un<i 9 46' O-Ljr. ist die TciuiK'ratur am Hoden in der Tiefe von 170 m +2.63,
die Station liegt am Rande der Kontinentalstuf^ offenbar im Bereich de«

Golfetrome. Etwas welter naeh Weaten auf der Stat. Nr. S59 tinter 78^02' N-Br.

9 25' finden wir am Hodpn in betraohtlicher Tiefe von H'tl m • 0.77

und auf der Stat. Nr. 355 unter 78 ÜO' N-Br. und 8 32' O-Lg. in der Tiefe

von 19% m + 0.6 ' and in der Tiefe von 914 m — 0.1-'; die untere Grenze de*

Wa.'ii^erg mit der TempciMtur über 0 inoB hier ttngötälir in der» Tiefb tob

890 ni liegen (888 ni nach Interpolieren).

Auf den drei nfirdliehsten Stationen der norwegischen nord^atlantisehen

K\iM-<lition (am 14. Aut;ust 187S) fincicii wir ehenfalLs unverkennbare Merk-

male von einem stark ausgeprägten Zweig des Golfstroms. Auf den ätat.

Kr. S62 anter 19P S9'N-Br. and 5^W Nr. 863 unter 60 OS* N-Br. und

8 '2H' O-Lg. und Xr. :u;i unter 79' 48' N-Br, und 10^ 60* O-hg. seigt die

Teniiieratur fol>ren<le Verteilunj;:

Tiefe in III . . -iT

t- auf Hat. .

'.(iL' :>.2 - \X>

1° auf älat. :f4i:(

:i:>7::t '.u iiu 14(1 isü 274

n.i +3.0 +2.6 +2.r, 2-»

4-3.4 — - f.l.O -i-2.4
-

H(5f> 47.1 r.l'J 732 83»

- i.ti ".9 -ai -ij>
+2.i>-rI.14 — — _

I« auf Stat. 304 4-3J)4-3JJ — 4-» '» - - 4-2^ +2-*« 4-2-'

Selbstverständlieli kann das Was.ser mit einei- .«> liohen Teniperatur wie

+ O.fl in der Tiefe von '. tf) ui, 1.14 in der Tii fc von 475 m und + 2.:!

in der Tiefe von 357 ui uiii^efälir unter 8ü N-Ur. nui* dem Golfötroni au-

gehfiren.

Wenden wir uns jetzt zu Reol»aelitnii;ren von Maknrow bei Spitz-

bergen im Jahre 1899.') Wie ich scliun erwähnt habe, si)ni die Anjjaben über

den Salzgehalt zu «renig genaHt und eine Zusaramenstellung derselben mit

"genauen neuen Benbachtun^'en ist tinniö^lich; dcsweiren inuR ieh diese An<rabfii

unberüeksielitii.'t hii*!<.en und niieii mit Temperaluranj4al>en l>e^'nü<:en. Eine

l>etriiehtlielif .\n/.ahl der Stationen vtmi Eisbrecher Jennak- im .lahre 189!*

fallen auf das Gebiet von Spitzberpen und zwar nach Süden, Westen und

Norden von die.ser Inselgruppe.-) Diese Stationen geben uns ein sehr wert-

volles Material, welches uns gestattet die Grenzen des Golfstroms in die.sein

wenig erforschten Gebiet näher zu bestinunen. Ich erlaube mir daher, die

wichtigsten Angaben in extenso' anzufflhren.

Die erste Serie von Beobachtungen im Gebiet von Spitzbergen (in der

Mitte Juni 1899) umfaßt die Stat Nr. V bis X von 74 07' X-Br, 16 62' Ü-Lg.

(westlich von der Biiren-Iusel) bis 79 07' N-Br., 8 57' 0-Lg.

V VI VII ! VIII
1
« X

Brdle, K-Br. . . 74- 07' 7.V SJK ! 70" 04'
: 70» 51' 78* 08' 71K07'

Llage, . . 10« .12' 5.V 1". W
j
14<=W 11« 0(f

Tiefe in m Temperatar "

0
25
50
7.'»

loo
120

2S7
:{iNi

:r.o

397
400
»00
800

+ 2j0

-i 3.3

+ 2.«

+

+0.0

-0.4
--

- - 3.0

-I-2.D

^ 1.4

0.5
- 1.0

o.s

+ OJt
i

1- 1.7

-pi.l

+(.9
+2.9 I -0.4
-

I

±0,0
+2.0 i

-

+ 1.5 ' —

+J.6
j

•foje
'

+ai I

- 1~'

I

) H. Hakiiriiw. .Ii-nituk im Ki-. Sl. ri-li'rsluu]^^ 1901 (rUMiieh).

*) V|^. die Karte III »K-s Wi-rkes viiii Makorou.

- o..i

+2.0

+ 1.»

• 1.7

+ (»«

~0J
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Aus diesen Anj^abon können wir ersehen, dali im .luiii ülierall kalte

obere Schichten zu finden sind. Auf den ätat. Nr. VI und VII, welche offen-

bar an der €hreiise des Oolfstrotne liegen, schiebt sich in der Tiefe von etwa.

100 bis 200 m eine warme Schicht zwischen kalte Bodenschichten und kalte

obere Scliichten ein. Die Stat. Nr. VIII b'etrt im kalten Küsten«;ebiet, die

Stat. Nr. IX unweit von der Grenze der warmen Strömung; die Stat. Nr. X
li^ in dieser Strömung und das Wasser mit den Temperaturen von fiber 0^

reicht in die Tiefe bis etwa 730 ni.

Sehr lehrreich ist weiter ein Schnitt läIlf,^s der Westküste von Spitzberiren

und dann nach Norden bis HO 45' N-Br.« welcher im Anfang August aus-

geführt wurde (Stat. Nr. XV bis XX).

Slati.iii XV X\I XVII XVI II XIX XX

Breite, >-Br. . , ay' afäf <»" 1*' il" Iv 78° 22'

12 14' 12 :ü' VA' 2r,' 1<»'^'07' 40' !» UV

'l"i'-tr in III
'1'

t' III jl !
r" II •1 r

0 -f <;.() 4.:..s .-).:) -1-4.8
2.-> -Ö.7 + 4.1 _ -4- 2..-. -IJä
.iO + 3.7 + 3.7 + 2^> h2.7 + 2.SJ -1-8
100 + .\2 + 2.« + 2.1 -2.0 + 2.8 + 1.4

+ 2.0 -1.0
im + 2.0

1U2 — - + 0.9

»X) + 2.7 1 o - + 1.S

2.10

44)0 + 19 + 1.1) 1.:. + 1.2

4.V»

Iii «

»

-r 0.!)

— 0.2

1

+ (».5

-
1

- — Ü.3

Die kalten oberen Schichten sind nur auf der letzten Station (im Eis)

stark ausgeprägt, auf der Stat Nr. XIX sind dieselben nur schwach angedeutet.
Ein Blick auf die Tabelle genügt, um sich zu überzeugen, daß die Stat. Nr. XV
und XVI im Gebiet des westspitzbergischen Golfstroms liegen, die Stat. Nr. XN'II

und XVIII im Küstengebiet, die Stat. Nr. XIX und XX im Golfstrom nördlich
von Spitzbergen, d. h. im Golfstrom des Polarbeckens. Eine Zusammen-
Stellung der im Bereich des Golfstroms liegenden Stat. Nr. XV und XVI einer-
seits und Nr. XIX und XX anderseits zeigt un.s, abgesehen von den oberen
Schichten, eine relativ sehr mäliige Abnahme der Tem|)eratur in der Richtung
nach Norden, besonders in tieferen Schichten: so betragt die Abnahme der
Tem{)eratur in der Tiefe von 200 m von der Stat. Nr. XVI bis zur Stat. Nr. XIX,
al.so auf einer Strecke von etwa 3

'
,1
Breitengraden nni' O.fi , in der Tiefe von

400 ni nur 0.4 ; in der Tiefe von 600 m ist die Abnahme zwischen den Stat.

Nr. XVI und XX, d. h. auf der Strecke von 4V3 Breitengraden, 0.4^.

Die untere Grenze des Wassers mit der Temperatur über 0 muß (durch
Interpolieren bestimm.t) auf der Station XVI in der Tiefe von etwa 764 m, auf
der Station XX in der Tiefe von etwa 725 m liegen.

Zwei an der nordwestlichen Ecke von Spitzbergen liegende Stationen, XXX
(79 49'N-Hr., 9 45' O-Lg.) und XXXI (TS"^ 41' N-Br., 4 ^ 58' 0-Lg.), zeigen
folgende Verteilung der Temperatur:

Tiefe in m 0 10 25 30 40 50 fiO 70 2<hi 4iK» 444 «00 SOOin
t auf SUt. XXX: +.3.4) — — ______ +:{.<> ^ 2.1 +2.0 +0Jj — —
t«- Mtf Stat XXXI: -^5 +2.S +2.0+1.7 4-l.(»-| o.7+2.n+2.1 t 2.1 +2.0+1.8 \-iiA-U.2

Beide Stationen liegen offenbar im Gebiet des Golfstroms, die erste

dicht am Rande der Kontinentalstufe. Die untere Grenze des Wassers mit
der Temperatur über 0=^ liegt auf der Station XXXI in der Tiefe von
etwa 760 m.

2*
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Die iM»rdw«6tlieheii Stationen von »Jermak« XXl (80° 36' N-Br^
7 1!>'0-T.^r). XXII (80 f? 19'O-Lf:.), XXIII (81 07' \-Br.. 4 40' O-Lg.)

und XXIV (80 89^ N»Br ., 4 57' O-U'.) lii gen alk- im Bereich des Golfstroms;

aaf den Stationen XX1T und XXIV waren die Tiefe 724 und 700 m md die

Temperatur am Boden auf der Stnt. XXII ! 0.2 .

Sehr inlere«i^ani »ind die Stationen XXV bis XXVIII, -welche nördlich

on Nordoatland liegen.

Hefe in m 0 2.> 4ii lOr» IM 175 195 200 4i«i v.t: OOO W
eaiifet.XXV: -0.9- U -oJ> - 0.0 +1.0 - - _ +1.1 ^4X9 -fl.^ - -

. XXYl: -0.6— _ _ _ _ 0,0 +0J^ — —
f-1.1 +1JI - +1.5+02

XXVII: 1.5-OjJi».1+0.2 [-t>f, ^.7 +ft7
» • XXVIII: '»J - I'.» M».:{

Es ist Idar, dali von diesen Stationen die beiden ersten im Gebiet vom
Golfstronf, die beiden letzten im KQstengvbiet liegen. Alle zeigen dnrcli

Schmelzen des Eises entstandene kalte obere Seliielilen.

Aus den im Juli 1901 auf dem Dampfer > Michael Sars< ausgeführten

Beobaehtangen, welche ndr vor der VerdfCentliehung mitjBreteilt wurden^ will

ich die An)/abcn über drei Stationen foljren lassen.

Auf der Station Nr. 85 (75 12' N-Br., 16 5ü' O-Lg.) im Gebiet de«

SfldqiitsbergiacbMi Zweiges des Oollistroms beobachtete man folgende Tranperatnr

und Salxgehalt:

Tiffo in m . . . . 0 50 100 150

t -r-i-^ i
3.18 +2.06 +2.17-

äd^ehidt A • • ^«98 85^14

Auf der SUtion Nr. 8G (76 45' N-Br., 14 40' O-Lg.) fand man auf der

Oberfläche + 2.8'' und 34.25,«,, in der Tiefe von 100 m + 1.16' und 34.85

die Station liegt im Küstengebiet.

Auf der Sution Nr. 92 {77° IV N-Br., 12° 08' O-Lg.) beobachtete man:

Tiefe io m . . . . 0 2'> Km 2ik"

+Ö.36 +.V>2 r4.1« +4:25 +2.09

tkdzKdult ,V • . 34.98 34iO H4.97 3&M 35JU

Was die Fortsetzungen des sfidspitzbergisehen Zweiges anbetrifft, so

besitzen wir nur selir spärliche Angaben. Am 27. Augu.«t 1889 benbarlitete

Prof. Kükenthal') unter 70 14' N-Br. und 20^ 30' O-Lg. an der Oberfläche

+ 6.6°; in der Tiefe von 60 m + 5.4^ Eine so hohe Temperatur in der Tiefe

von 50 m konnte wolil nur das Qolfstromwasser zeig(>n. .\m 20. Augn.«t 1901

beobaolifefe die russiiM-lie Gradmessun^-Expedition im Stor-Fjord unter

78 ir.V N-Br,, 20 05' O-Lg. an der OberflSclie + 2.9 , in der Tiefe von 77 m
(4'2 Faden)

f
2.n ; diese Temperatur zeigt, daß die letzten Ausläufer des

Golfötrom.s auch in den Stor-Fjord weit eindringen.

AuKer den oben angeführten Angaben besitzen wir zahlreiche ergänzende
Benbachtungen, auf welche ich hier nicht eingehen kann. Das gesamte Material

zusammenfassend, können wir ein allgemeines Bild der hydrologischen Ver-

bältnisse unseres Untersuchungsgebiets entwerfen.

<) Knkrnthal. Bericht über die von drr CfernnraphiHrhen CTCselhduft in Bremen im

Jahre I8SÜ veranstaltete Kcixe narh OsliipiUlwii!«» (Dr. Kakenthiil und Dr. W«l(ar). Pmmtdcbw
OngrufloKb» Mittdlungeo. 1800.

(Fortsetzung folgt.)
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Die barometrische Höhenformel und ihre Anwendung.

Von PtoL irrmmuüUL, HaiubuiKi DeutMch« beew»rt«.

Die barometrische Höhenforniel bringt die Beziehung zwischen dem
Hohenunf ersf'hiede zweier Orte und den gleichzeitig an diesen Ix'ol^aclitMttMi

Barometerständen und ihre Abhängigkeit von den gleichzeitigen Beob-
achtungen der Temperatur und des Wasserdampfgehalts der Luft, wie von
öer geographischen Lage der Orte zum Ausdruck.

Die Aiifstellunt' <}t'r DifferontialgleichunLT, die die Luftdruckänderungeii
für kleinste Höllenänderungen angibt, bietet keine Schwierigkeit für den Fall

einer sich im Oleichgewicht befindenden Luftsäule, und es läßt sich nachweisen,
daß die in unserer Atmosphäre auftretenden vertikalen Strömungen einen
merklichen £influß auf diese Gleichung nicht zu gewinnen T«rmdgen.

BsMokhng 4«r PMPwIialgliiiohimg whI ttüttnlm ZM^gratk».

Im Zustande des Gleichgewichts der Luftsaule ist der Druck der Luft
an jeder Stelle nach allen Richtungen hin gleich groß und genau gleich dem
Gewicht der über dem Orte befindlichen Luftsäule, da dieses nach seiner all-

gemeinen Erklärung nichts anderes als den Druck der überlagernden Luft-

säule auf eine senkrecht zur Richtung der Schwerkraft stehende Unterlage
b«'(ieutet. Die A!)iinliin(' des Luftdrucks mit Zunahme der Höhe muH lüso

gleich der Abnahme des Gewichts der Luftsäule und somit in jedem Falle

gleich dem Gewicht der zwischen zwei übereinander liegenden Orten befind-

lichen vertikalen Luftsäule sein.

Der Druck eines Körpers auf seine Unterlage oder sein Gewicht muß
inroportional sein der Masse des Korpers und der am Orte herrschenden
Schwerkraft g, sich also durch cm,g ausdrücken, wo e eine Konstante ist,

die durch die unseren Wägungen zugrunde zu legende Gewichtseinheit be-

stimmt wird. Bezeichnen wir die in der Vuluiiiencinheit enthaltene Masse des

Wassers bei seiner größten Dichte als Masseneinheit mit m, mit q das spezifische

Gewicht eines Körpers, d. i. diejenige Zahl, die angibt, wievielmal mehr Masse
ein Körper besitzt als das gleiche Volumen Wasser bei seiner größtMi Dichte,

so wird m, - m(»v bei einem Volumen v und sein Gewicht gleich cpmvg.
Bezeichnet qi das spezifische Gewicht der Luft in der Höhe h, so ist

hiemach das Gewicht eines mit seinw Achse der Schwerkraft parallel ge-
richteten Luftz^-linders vom Querschnitt gleich der Flächeneinheit und von
der Höhe dh, also auch von dem Volumen dh, gegeben durch c q\ m g d h.

Den Luftdruck messen wir durch das Barometer, dessen Quecksilber-

säule durch den Luftdruck getragen wird. Sei if^ das spezifische Gewicht des
Quecksilbers bei 0 , b die auf 0*^ reduzierte und vom Instrumentalfeliler

befreite Hölie der Quecksilbersäule, so ergibt sich als das Gewicht der Luft-

säule über dem in der Höhe h gelegenen Ort ein Druck auf die Flächen-

einheit gleich c Q,^ in b g und die Änderung dieses Druckes bei einer Erhebung
um d h demnach gleich d (c m b g), also gleich c m d (b g), da sich c, Qq
und m mit der Höhe nicht ändern.

Setzen wir diese Abnahme des Luftdrucks gleich dem Gewicht jenes

Luftzylinders von der Höh'e dh und führen wir dh und db mit entgegen-
gesetzten Vorzeichen ein, da wir die Hohen nach oben hin wachsen lassen

Wollen, während der Luftdruck nacli oben hin abnimmt, so ergibt sich nach
Fortlassung der gleichen Faktoren die Differentialgleichung in der Form

1* «<i
il (l>^:i Ol ^ <ili

Bezeichnen wir mit ()i„ das spezifische Gewicht trockener Luft bei

und Normaldruck p,„ nämlich bei 760 nun Luftdruck im Meeresspiegel in 45^

Breite so bat das spezifische Gewicht feuchter Luft, die unter dem Dru* k \>

stobt, und deren Wasserdampf die Dampfepannung e (absolute Feuchtigkeit

der Luft) besitzt, die Größe
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p _o.:t:K »•

wu u (ii'ii tlD i-inischcii Au^delinungäkcwffizienten der Gase und t die Temperatur
der Luft ImmI. ut. n. Diückea wir, wi« ob^ die Dradcirerte durch Gewichte
aus, so folgt nach Kürzung

wo die Nornialschwere^ die Größe der Sdiweriiraft im Meeresniveaa in

45 Breite bedeutet
Erwteen wir Iiier g : gn durch Minen Wort

«. (i-aoo2go«»2y> (i-k !))

wo ^ die jreographische Hreitf, R den mittleren Erdradius (6 371 1U4 ni) und

k eine Konstante, die für Orte der Erdoberfliohe den Wert 5 4 und fftr Orte

der freien Atmosphäre den Wert 2 besitst, ao ergibt die Einsetzung de»

Wertes von in 1.

1 n Ts

Geben wir jetzt von diesen kleinsten Änderungen des Drucks und der

Hohe ' durch Summation der ffir aufeinander folgende d h bestehenden
Oleichunjren zu endliclifii Vcrliriltnisscii über, so erhalten wir nach den

Gesetzen der Integralrechnung durch iSunHnatiün von Il| bis und ent-

aprecbend von B, bis B,

Im

WO t die Basis der natürlichen Logarithmen bedeiiti t.

In dieser Formel bezeichnen wir, wie nachfolgend durchweg, beob-
achtete Werte durch die entsprechenden großen Buchstaben und kenn-

zeichnen dabei die untere Station durch den Index 1, die obere durch

den Index 2; falls die untere Station.im Meeresniveau liegt, soU für

dieee der Index 0 und fftr die obere als Bezeichnung der zugehörigen Werte
kein Index jresetzt werden.

Fuhren wir die Werte Oq — lä.öüü und (^n — 0.001293 ein und ersetzen

760 durch 0.760, indem wir aar Messung der Höhen «ntsprediend daa Meter

als Längeneinheit wihlen, so folgt

Es ist

R

zufolge 3., da y für zwei übereinander liegende Orte den gleichen Wert hat.')

Hieraua folgt mit hinretchender Anniherung

') Liegen die beiden Orte nicht aberammler. m hclit die linke fiSeite von 11

>g -f 0.U0I12 (fos 1> - COB 2
f»,).
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7.

Eiitiiehnu'n wir, der weiteren Entwicklung vorgreifend, aus 6.

18400

wo ft.. t^ine später zu bestimmende Korrektionsgröße darstellt, die den Wert
0.1 überschreiten kann und deshalb beihelialten werden soll, und setzen wir
den aus 8. entwickelten Wert von — in 7. ein, so ergibt sich

Ii

1

, wo 7 == p 184<>iJlge
<>.<10157 fOr k = ^

1 fQr h » 2
ist.

1 — H,f

Einsetzung dieses Ausdniclcs in 6. ergibt mit genügender Annäherung

(1-7^.^./ i^.,IOl

H,

Falls die liaromoterstände nicht nur auf Ü reduziert, sondern auch auf
die Normalschwere g„ korrigiert in die Formel eingeführt werden, wo also

B. = »tk' und B. = rfiid, Wirtin fi)lg^| ^

und demnach •/ - 0. In diesem Falle würde unter dem Intej^rale in 10.

-j^--^^ statt ^ stehen müssen, falls nicht auch gleichzeitig die e entsprechend

reduziert, also e^'* eing^Iirt wfirdea Die Einwirkung der Feuchtigkeit auf

den Wert von Ig|j^ in 10. ist aber so klein, daß man innerhalb der erreich-

baren Genauigkeit in jed^ Falle e : b unter dem Integrale stehen lassen und
die beobachteten Werte Eq, E| und E^ ohne Korrektion später in die Rechnung
einführen kann.

18400
Bezeichnet man den Nenner

^
kurz als die Höhenkonstante,

fto hat diese, falls die Barometerstände B, und nur auf 0° reduziert sind,

die Werte 18420 und 18446, je nachdem k= ^ oder 2, und im Falle die

Reduktion auch auf Normalschwere erfolfjt ist, bei Einführun<r von B,'" und
R."^' den Wert 18400. Fassen wir alle Fälle — Luftdruckbeobachtungen einer

Bergstation oder von der freien Atmosphäre und Reduktion der Barometer-
stände auf Normalschwere oder nur auf 0^ — zusammen, so gilt die aU-
gemeine Gleichung

wo 6 die folgenden Werte besitzt:

Barometerstände
ndnäert

ikig oder

ftfiß Atm.

Wert der (in die Medieatabdleii «ingehenden) H<ibenkonKfiuite A

18429 1 18400 | 18446

Nur auf 0^ Ben
Freie Atn.

0.00157 ct.«

(MX)094+aO025(t,.-
(UJ01'>7(I 4-«t,*.)

0.00251 (l-j-n,e)

-ojinm* +ox)oiri7«,e
aO0251 «t,a

Auf U' und iikhwere
in MnraniTiMii

BoK
Freie Atm» j

— OXK)157
j

»0.0Q2.M
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264 Aniudeo iiet HyimifnfUt und HuhiBai Meteonlogiev Jnm 1905^

Die hier Lr«>gobene Einführung von S in die Formel bietet den Vorteil,

daß man in jcth in Fall«' von jeder Reclicntabelle (lebrauoh maeben kann,

gleiciiviel, welche Höhenkonstante ihr zugrunde liegt.

Ausführung der Integration nach der Höhe.

Sie Aufgabe ist somit zurückgeführt auf die Auswertung de& in 11.

«ingehenden Integrals, In dem e, b und t als Punktionen der H6he auftreten.

Ihre Li'isuii^' setzt also ciiic ;:('iiaiit' Kenntnis der Vortf'ilun<^ dei- Ti iiiperatur

und des VVaäj»erdanii>fgelialtä in der von .H| bis H« reichenden Lufti»ituit'

vorauB und ist daher mangels dieser Kenntnisse nioht' für den einzelnen Fall

streng zu lösen. Hamlclf es sich über um inifth're Verhältnisse, wenn wir

Mittelwerte v<m lleohaelitiingsreilien in ilie Formel einführen, so sind wir mit

ziemlich grotter Annäherung zu der Annahme berechtigt, daß Temperatur und
Wasserdampf in ihrer Anordnunj^ bestimmte, fhirch die Reobaclitunir ^'elehrte

Ciesetze befolgen, und diese in die Formel einzuführen. Wenden wir das

Er^'ebhia der in solcher Wei.-u; duroh^^eführten Rechnung auf den einzelnen

P'all an, so wird der Grad der Abweichung der wirklichen Verteilung der

genannten Elemente für den Erfolg der Rechnung maßgebend sein.

Wir führen, wie üblich, die Annahmen ein, dafi die Temperatur mit der

Höhe ^:li i( liiiiäl')i>.r, um a prt» Meter, und die Dampfspannung mit der Ilnh'-

geometrisch abnehme. Es soll aber hier die Integration in gesohloesener Fortu

durchgeführt werden und Relhenentwieklnog nur für Nebenrechnungen eintreten.
1 at

Setzen wir
, , t . wo nimmt das mit J m bezeidinende Intmtl

in 11. die Form an

18.

tf,

1
- al

.)(.-c.^:,'j(>-.k;;)db

oder wenn wir IL 11, U setzen

!•» J = r (1 — et— «c — «h+Jt.*+Jt,ii+J«rb— Jt,^ll) .

wo

— Li'
at
dh

»1^0.378^-dh

rt.

I «t

r / 1 -1 «t
(

1

'»

Ih

H. H,

tu j.i ijUli ^.
jv..i,>>

1^
(Ii j{|dh

H, Ii.

H«

Ii.

'

Die Integrale Ct. e« und «b bieten keine Schwierigkeit.
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Führt man t « T« — ha ein, wo T« die Temperatur im Heeresspiegel,

•0 folgt

Für den Fall, daß die untere Station im Meeresspiegel liegt, gibt der
erste Ausdruck von £t iu 14. die Lösung, mdt'ni für diesen Fall II an Stelle

von U und T an Stelle von T_, treten; für den Fall zweier Stationen lehrt der
sveiti» Aufdruck, duli u heruuägefullen ist, indem liier dat> Maß der Teniperatur-

abnahme mit der Höhe durch die beiden Temperaturen und den Höhen«
vnterschied der Stationen g^ben ist.

Setaen wir

1- «T« , .,, T,-|-T,
, ,

aH
,

1* «t =
fq.'iti *" 2 * ^ T 4- -I- 1

,

SO gewinnt die hier auftretende Größe e die Bedeutung einer auf dem Wege
der strengen Integration abgeleiteten Korrektion der aritlunetisclien Mittel-

temperatur der Luftsäule. Hie aus 14. und 15, bereehneten Werte von c

finden sich in Tabelle in die mau seitlich mit all bezw. T| — und oben
mit T besw. T, einxugehen bat .

Um zu berechnen, fQhren wir nach Hann

ein und entnehmen aus 11^ indem wir die untere Station in den Meeresspiegel

verlegen und den Wert ic = ^ wählen, mit genügender Annfthemng

wo £t.e die gleiche Bedeutung wie in 8. besitzt und als Mittelwert bei der
Int^ration konstant ist. Die Integration ergibt alsdann

_ Eo 0.37« lge_
I

— rh(.l + iyft,pj

und hieraus folgt

l t{l -\- a it,i-) Ii» * R,

E,_Ej

n. = 0,378 (Vo

wo

und
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266 Annalai der HydnofirapUe und Mariliwin Meteowtoffe Jtutt l9Ub.

Tabelle I.

H
Meter

« 1*

0 I.UXj I.UNI

200 0.!»7H .<r>4

400 .»'»« .|>IH

COO .Da:» .07:»

KOO ^14 JÄ»S

lOilO jm .Iii

1201) .15

1

1400 JNTm .17'.»

leoo ^7
I8U0 ^1» .338
20110 Mß

.7K.» .:»io

24<X> .7»iO .XII

2flftO .T.Vi .:«is

.:;!s .4' n
. i:t<.»

.7(>!» .i:f>

34(11 > .<«.-. ..^,11

.<;si

.Otis .:.".»•.

4111

V

i'.'tw
,1 1.

42<i"i .M-2
44t»(i .«•.Hl 1 .72H

.»WS .77ä

.Ki'J

0*73

Die Ausdrücke in 18. und 19. finden sich,

ahgfsolien von der kleinen Korrektion nix,.-, b«*i

Hann (Zur barometrigchenHöhenmeasung, Sitzungs-

berielit« d. Wien. Ak., Bd.LXXIV, 1876) and u. a. aveh

bei Pernter (Über <iie barometrische Hölienformel;

Exner, Repertoriuni der Physik, B*l. XXIV, 1888),

derAusdraek von c.,., bei Lixnar (DielMrometriBclie

HohenrneMunir, Leipzig vmd Wien 1904). Sind die

Dampfspannungen an beiden Stationen gegeben, so

wird 20., sonst werden 18. und 19. benutzt, |e

nachdem die Me!*sun<r von der unteren oder der

oberen Station vorliegt; letzteres also im Falle der

Reduktion von BarometerBtSnden auf den llewea»

Spiegel.

Bezeichnet man mit l!") den durcli die Inte-

gration gelieferten Mittelwert von e : b, so ist

*t ft — 1B, ^Bs
Die in der nebenstehenden Tabelle I ga-

gebenen Werte von x,' und sind gemiB

-rH , rH
Ii -10) 1)

berechnet. Man entnimmt die in 18. und 19. be-

nötigten Werte von und Ä.,, wenn man mit

U (1 +att,^) oder, falls die untere Station im

Meeresspiegel liegt, mit II (1 + <Tft. .) als Wert von H Angebt. Da das Glied

mit ft, ,. eine kleine Korrektion darstellt, so entnehmen wir ans 18. genügend

genau «t. e = — Tm und somit a «i, ^ — 0.002 Tb.
Die Integration liefert für eu

tt.
k«2H, + I

2\l
uler

kH

letzteres für den Fall, daii die untere Station im Meeresspiegel liegt. Handelt
es sich um die Berechnung des Hölrenunterschiedes aus zwei gegebenen Baro-

meterstinden und den zugehörigen sonstigen Beobachtungen, .so macht di<-

kleine Korrektion eine vorgingige angenäherte Bestimmung dieses Uöhen-
untersehiedea erforderlich, zu der die aus 11. entnommene Annihenin^

H. H,

mit einem belieliigen der drei Werte von H berechnet, vollk(mimen ausreicht.

Die weitere Entwicklung von 13. fordert die Auswertung derjenigen Integrale,

die Produkte der drei Funktionen enthalten, mit deren Integration wir uns

vorgehend beschäftigt haben. Die strenge Entwicklung: innerhalb der irgend
gewünschten (lenauigkeit gestaltet sieh sehr einfach.

Seien nämlich u und v beliebige Funktionen von h, die sich innerhalb

des Integrationsbereiches als konvergente Potenzreihen von h darstellen, so

IfiBt sich leicht dar Satz beweisen

" f'"l ('"'l

|j o Ii = o

r
24 ((dJUl»*) tlhJldlJ •

>) B«l n = IV a, h -t- *. hs 4- . . und v ^ hj, -f b, h -h h, h« + . . . so wird der Ratt-
siwdiupk in 22., der neben deio Prodakte der Intcgnde anftritt, gcfnndai gleiFh:
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wd dieser Satz gilt unter der gleichen Voraussetzung auch für die Integration

j«n II, bis II,, da wir diose Intetrrale durch AnddrODg der Integrationa-

variablen in die ersteren überführen können.
Naeh diesem Satse erhalten wir unter Einffthnuig dev obigen

Bezeichnungen

:

Jt.h —E «t «Ii — Jth — ..

.1^,), = fr f|, j,.. h — iiiiil ihinh iloppdte Anwendimg des 8»i»m

.'t.f, Ii — *t tr «Ii -r- X; h, t • , »O
0.378a B» Ko H»

(1 • n T,; c Bo 13

^ak H-

R(l-faT„>^ 12

KIkc Ku 12

, Setzen wir a 0.006, Tq = 80^, ^ » 0.036 und k t= 2, ao berechnen

wir unter diesen für die Restglieder ungünstigen Verhältnissen für H ^ 4000 m,

Jtr- OnoooT'i, J, 0.0000075 und J,
,

0.0000013, »o dali di»'8e ersten

Restglicdcr unter Zugrundelegung jener Werte als Korrektionen der Höbe
von 4000 III nur Korrektionen (4000 i) Im Betrage von 29 em, Sem und 0.6cm
ergeben würden.

Unter Berücksichtigung der ersten 6 Restglieder von Jt, v in 23. erhält

man, falls wieder a« 0.006, s 80° und k = 2 angenommwi werden, deren

Gesamtbeträge als Korrektionen der Höhen umgerechnet, fflr 6000 m 3.26^

önd fttr 10000 m gleieh 18.14 ^> so daß sich für ^ « 0.036 nur Höhen-

korrcktioncn im IJetraj^e von 11 cm bezw. 63 cm orgeben.

Hieraus folgt, daß die Restglieder in 23. bei den hier auftretenden

FonktionMi eo klein aind, daB sie innerhalb aller «rreiehbaren Genauigkeit
vemaehlissigt werden dilrfen, wir also berechtigt sind, einfach

•lt.. — n r,- . ,T( I, - n f), . I,
- i\\ lliul Ii

— n fr 'Ii

zu «etzen. Innerhalb der erreichbaren Genauigkeit werden wir also 13. in

der Form achretben dürfen:

«. J BS ü(i -«)(!-•») (i-«h)

Führen wir noch die Bezeichnvui^i fr; - 0.00259 v()<2(f ein, lo erhalten
vir die barometrische Höhenformel gemäß 11. in der (Jestalt')

te^- 7^i»-n)(i-«.)a-«i)0-«r)(i-<) ,

oder

*
Tätt9

(l-(«+*.+ eb+*r+^ + «I *« + («+ ««) + ,g,29'

die Produkte der f-, wohl meist zu v<'^•^;l('lll^^^^sigen Hein worden. T" tritt

hier an Stelle von U als eine reduzierte Höhe auf. Berechnet man für die

H ha, h.
{|-24,) + (..b,4-l^v(|-3;ä)^'^'^(Y~4-!4)|+"

Man bcai'ht« die FuAnote mf 2&.
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Proiiiikic V f, TiifeU'lien, so erpehen diese die verschiedenen Einflüsse auv
gedrückt als Korrektionen der an>?enfiliert bereohneten Mölie. Dieses fiiulen

wir an der ^^'nanntcn Stclh- Ih-I Liznar; unter den Abweichungen -i irtii die

obig'e Furaiel ist besunder« daii Felden von 6 and eine anderweitige Berechnung
von ei zu nennen, dadurch hervorgerufen, daB von Liznar

.
'

1 «t - a- 15

1 ; at

als Annäherung in die Rechnung eingesteiit erscheint

Eine sehr wertvolle Umgestaltung erMlirt die barometrisehe Hdtun*

forme! 26.« wenn man U allein auf einer Seite erscheinen liBt. Ch Ist stets so

klein, daß man ohne weiteres
,

' = 1 + setzen kann, und das gleiche gilt

von e« und 6. Ersetzen wir gemifi 15. 1 — ct = r-r und führen wir

-i— -14-

ein, 8o ergibt sich liinreichend genau

S7. r ^ IM,»:» (l-
J'') M .«T,„'( i • ' '1,1 (1 -t-«»-) U -r <»'

wo der Wt-rl von <) aus 11. flg. zu er«eheu ist, oder

wo
1* ^ Tiu -f Jr 1 ih I

Jy
;

-1.; r- o
(
Tu, J,. -j- (Tm+ d») [df -i- J j)]

T, - T. , a H
Tm ' 2 -

I
* oder - - T

j 2 t
*

« — r^— TgLl&bia2a

4fc = ^ *h *gL 21.

- - OJOomeiMip und

J.; ^ ' S V(zl. 11.
a

Durch diese Formel ist die Rechnung zurückgeführt auf die Berechnung
einer reduzierten Temperatur, indem die Einwirkungen der simtlidien

Elemente mit Ausnahme der Höhe selbst in Tempwaturkorrektioiien vaa-

gerechnet auftreten.

Die Vereinigung des Einflusses der Luftfeuchtigkeit mit demjenigen der

Teiniieratur hat biTfits La]ilar(> versurht, in<l<'m er zu di<'scin Zwvt'ki-

1 + 0.004 t an Stelle von 1 + 0.U0;JÜ7 t einzuführen vorschlug. Angot (Sur

la formule barom^trique, Annale» du Bureau Central M^t^rologique de France,

Memoiros 1896) L'ing liicrin wi irrr, indt-m n- (li>n Einfluß der Feucht i<:kt>it

und der Breite al.s Korrektionen der Temperatur eiuätelUe; in die Rechnung
fahrte er aber schlielUich nttr die arithmetischen Mittelwerte dar Temperatur

und entsprechend ^ (||' ein.

Die Tabellen II bis vxjj. zur Berechntmg der reduzierten Temperatur.

e Tubellu II. Man geht oben mit der Temperatur der oberen Station

T. oder T und seitlich mit T, — T, oder aH ein, wobei es also in ersterem
Falle einer A rni:iiii)ii aber die Abnahme der Temperatur mit der Höbe
bedarf. Es ist <lanii

I) Um bc«i>htv in diar Fußnote zu Seite 2U2 die erfonkriicfae Änderung der Fonni-l. fallü

die bcklen Stationen in x-eiwliiedcner IMte Nq^en. Die Fonnd 2H. erfordert für dietieii Fall ui
der rechten 8dte die Hiosafügung von -(-21(itM2fi2 — on2f,), ifie an OenMijgfcrit ToUkomnNo
Bunocbt.
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Tm = '?J:^^+ * Oder =T4-a?^+ *

und Av, Tabelle III und IV. Man geht oben mit ^ bezw.
|^

ent-

sprechend dem für die untere oder die obere Station gegebenen Werte der
ikmpfspannung und seitlich mit U ~ H., — H, oder mit II oder, falls man in

der Genaui{.'keit weiter gehen will, mit U ("l 4 0.002 T) (hL v II (1 -}- 0.002T) ein.

X,^, Tabelle V. Man geht oben mit £^ : B, und zeitlich mit : B^^,

entsprechend den Werten der unteren und oberen Station ein.

Jh Tabelle VI. Man geht oben mit k -
^

für Stationen der Erd-

oberfläche und k — 2 füi* Beobachtungen oder Registrierungen aus der freien

Atmosphäre, nnd seillich mit 2 H, + U oder, falls die untere Station im
Meereespiegel liegt, mit H als Wert von H ein.

Af Tabelle VTI bedarf keiner Erläuterung.
Jfi Tabelle YIII. Man geht oben mit der den zu benutzenden Rechen-

tabellen zugrunde liegenden Höhenkonetante ein und hat dann, dem doppeltrai
sf^itlirhen Eindränge entsjircciiend, zu unterscheiden, f)b die auf 0 reduzierten
Barometerstände zugleich auf die Schwere im Meeresniveau reduziert sind

oder nicht, sowie ob es sich um Luftdruokwerte einer Bergstation oder aas
der freien AtmoephSre handelt

Baispieto der Berechnung.

(B) (T) («) H f
1. tiomiblifk 5Ui.ö8 — 6.17 — (?) | _^

Klsgoifurt . . . 723X15 &05 tS 448.3 i ^ ^ (liarar.)

0.940

e = — Ü.O(jO (Tab. 11.)

At 0.m (Für P:, : B, = 0.0094 aus TVib. III.)

Jf=^ — a050 (Tab. VII.)

Jh s 0.110 (Aua Tat». VI mit dem angeDäliert berechneten Wert U = 3050
ffir Hs 3050 entnommen.)

J.; = — n.42s (Xach Tab. VIII, »la die BaromcterNt&inle auf die Schwere im

p = l^i M«ere«niveau reduziert g/egthea sind und die llöbcnkonslante

18420 eingeführt ««rden nU.)

Fflr diesen Wert von T' ergibt 28. U = 2656.6 und somit = S104.d

g^enüber der trigonometrisch gknch 3016.5 bestimmten Hohe.
2. Gegeben H = 1353 m, =- 14.3^ B 6 ! 8. 7 mm (nur auf 0«^

reduziert), £0 = 8 mm und ^ — 32°; gesucht der entsprechende Luftdruck
im Meereaniveau. (Beispiel aus den Internat Meteorol. Tabellen.)

Tm 14.30 VII A <hr int. niH. Tab. pibt für 11 = 1853 und
i« 3« 1.17*) T' UyAUK KNxiM =. 173.19.

Af » 0.29
I

Fab. VII I> giebt für di<scn Wert von M und B ^ 64&7 die

Ah — OM
J9 ^ 0X2

T = 15.90

Mecranüveau-KorrvkUon Bo - B MB s 112.40, so ddl
Bo » 048.7+ 112.40 =^ 761.1 gefunden winL

^) Tab. V: (E:B), = (E:B^ = 8:^(650+ 760).

Die Bednktion aiif das Meereooiiveau unter Banvteong der Zhtenia.tional«n

IMaovologtodiatt WMtan.

Durch Umformung von 28. erhalten wir
H

Ä Bo«B+BM, wo
ii«lo'***'^''-t"'^''^

Die ndt der Hfthenkonstante 18429 berechneten Tabellen YII A geben
1000 M und Tabelle VK D das Produkt MB, so daß diese Tabellen, zumal nur

gvrbige Interpolation erforderlich ist, wie in dem vorangehenden Beispiel selir
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be(|uein zu benutzen sind, wenn man die reduzierte Temperatur gemäß der
hier gegebenen Anleitung berechnet hat. Es würde einer nicht erbeblichen
Erweiterung; der hier g^ebenen Tabellen II bis VIII bedürfen, um den
nötigen Aufwand von Interpolati<m stark 'inzuschränken. Den Wort «ifr

Methüde der Einführung der reduzierten Temperatur lernt man ermessen,

wenn man die in jenen Tabellen ffir das letzte einfache Beispiel gegebene
Berechnungsweise mit der hier gegebenen vergleicht. Die Umständlichkeit

Jener Kecluninethode hat auch den unmittelbaren Anlaß zu dieser Unter-
suchung gegeben.

DtrlwfMnuklm in MlBW AkhiBgiffMt
dmr iMfUnuk 1b taAlMi

Schreiben wir 28.

H = 18429lg^(l+aD ,

80 ergibt sich für den gleichen Luftdruck in der Höhe bei ein^ Änderung
der reduzierten Temperatur um di eine Änderung des Luftdrucks im Meeres-
spiegel von dem Betrage ^ii, aus der Gleichung

H = 184291g ?"^'"^(I4-«(P-H<t))

und man berechnet mit genügender Annäherung

Bo a 4t H^ = —. —.

.

(I 4- « (T' -f *t ))
(l + « T') 18429 lg e

Dieser Ausdruck gibt also an, um wieviel sich die Meeresniveaukorrektion
findert, wenn bei dem gleichen Luftdruck in der Höhe die reduzierte Temperatur
eine Änderung um ()i erfährt. Die Änderung des T.nftdi ucks im Meeresspiegel
hat daä entgegengesetzte Vorzeichen wie dt; 6ie ist dem Luftdruck im Meeres-
spiegel und der HObe, wie in angenähertem Grade auch proportional.

Für ^ 760 mm erhalten wir

0.01X34% H itT ^ (nun)

— -w» (MKIIU382
— 2<»

— 10

0
i 10 :ß3i

-h20 »114

+ 3« 281»

(14..T')(1+ «(T'-|-*))

und berechnen hieraus die nebMistehenden Änderungen
des Luftdrucks im Meeresspiegel, die infolge einer

Änderung der angegebenen reduzierten Temperatur um
1^ eintreten, falls der Luftdruck im Meeresspiegel 760 mm
beträgt.

Da wir die Einwirkung der Elemente der Höhen-
formel in Temperaturkorrektionen umgerechnet haben,

so bietet sich hier die Möglichkeit, sie des weiteren sämtlich in Änderungen
des Luftdrucks im Meeresspiegel oder der Meeresniveaukorrektionen umzu-
setzen. Wir führen die Umrechnung für B„ - 760 mm und eine reduzierte

Temperatur von ü aus. Für andere Werte von und T' haben die Werte
der Tabellen IX bis XVI entsprechend 30. die folgenden Prozentänderungen
zu erfahren:

3f>o ~2(*«> —10^ 4-m -+-21*0

_ 0 ii26_ _+J6 ^4: 8 - 7 - 18

Bo = 720 ' "730 74(t 7äÜ 770 78ü

T
0 — 19

Bei der Berechnung der .Vndci-ungeii der Meeresniveaukorrckt innen ist

das Auftreten von dt im Nenner von 80. nur bei der für den Einfluß von a .,

berechneten Tabelle berücksichtigt worden, da die übrigen kleinen Werte von

6t es gestatten, die berechneten Änderungen einfach proportional di zu setzeiL

Tabelle IX läßt den Einfluß einer Änderung der reduziwten Temperatur
in seiner Abhängigkeit von der reduzierten TfMuperatur und der Höhe scharf

hervortreten. I^i der Temperatur T' =— 0 ruft deren Änderung um 1^ eine
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Andenia^ 0.17 mm für eine Luftsäule von 600 m und bereits eine eolclie

Ton 1.74 nun für eine Luftsiiulc von 5000 m horvor.

Die Tabfllfii X bis XVI zeigen in besonders klaror Weise den Kinfluil

der Terschiedenen Kieniente der Hdhenformel auf die Meere.sniveaukorrekti<)n.

D*n gwring^ten Einfluß besitzen, etwa von der «jleielien Größe, f und die in

die Höhenfonnei eingehende Sohwero-Höhenredukiion
;
größere Beträge liefert

die in die Formel eingehende Scliwei-e-Breitenreduktion. Erheblich größere
Beträge ergibt der Wasäerdanipfghalt der Luft und besonders ffir die unteren
Niveaus; sie vermögen bei hohem Dain|)fgehalt hier sograr den EinfluB der
Redukti(m auf Mitteltemperatur zu übersteigen, f'bei- 1000 in Höhe tritt die

Einwirkung der Luftfeuchtigkeit abei- in selinell zunehmendem Cirade ge^en

den Einfluß der Korrektion a zurück, iler füi' grolle Höhen solche Werte

ern'icht, dnli alle vil)rigen Elemente der Höhenformel gegen ihn fast be-

deutungslos werden. Je nachdem wir als Maß der Temperaturabnahme nach
der Höhe 0.004 oder 0.008^ pro Meter annehmen, zeigt Tabelle XI der Reilie

nach für die Höhen 2000, :1000, 4000 und 5000 m Änderungen des Luftdrucks
im Meeresspiegel — bei gleichbleibendem Luftdruck in der Höhe von 2.6,

6.9, 10.3 und 15.7 mm an. Hier tritt scharf hervor, welche Unsicherheit der
Reduktion von Barometerstfinden größerer Höhen auf den Ifearesspiegel im
Einselfnll anhaften inuh.

Da der Ausdi-uck 30. nur sein Vorzeichen wechselt, wenn es sich bei

gleichbleibendem Luftdruelc im Meeresspiegel um die entsprechenden Änderungen
des Luftdrucks in nheren Niveaus hamh'lt, sn ergibt sich für <lie !?iMiiiktioii

der Barometerstünde auf höhere Niveaus die genau gleich große Un.sicherheit

fOr den Einxetfall, so daB die Zeichnung der Isobaren größerer Höhen auf

Omndlage der Luftdruekverteilung am Meeress])iegel bei allei- Umsidit hin-

siehtUeh der Festsetzungen über die Größe der vertikalen Temperaturabnaiime
mit einer recht groBen Unsicherheit behaftet bleiben muß.

Sie BerAiOkaiolitlfiing d0r Lnftfeiiobti|[kieit ia der Hdhenfbnn«! nach dem
offaoUafe von Timliw

Stellt man in die barometrische Hdhenformei, um die Luftfeuchtigkeit
tu berücksichtigen, 1 -'^ 0.004 T statt 1 ^ 0.00:107 T ein. so ents]iri<-lit dies

nach unseren .Bezeichnungen der Einführung des Wertes J^" — O.i»'.) T, da
1 + 0.004 T =s 1 + 0.00367 <T + A") ist. Um den Orad der Berechtigung
dieses Verfahrens zu prüfen, wurden für die Temperaturen ynn •2i) bis

+ SO'' und die verschiideaen Stufenwerte der relativen Feuchtigkeit die

Dampfspannungen E aufgesucht, die (^Mioiieiilen K : 7t>il berechnet und für
diese aus Tabelle III die wirklichen Werte J, , für II 500 m entnommen;
dann wurden die Unterscl)iede gegen die entsprechenden Werte J/' gebildet

und diese auf Änderungen der Meeresniveaokorrektionen umgerechnet. Das
Ergebnis zeigt die folgende Tabelle.

Erfnnlerlirh«' Kom-kiiniifii lii-^ iitiiiT F.iiifiiliniiiir von 1 . h.ihiI '|' tm Slflli- von 1 ~o
auf Mt!ere»nivcHU mluzicrU'ii Lufttlrlll'k^ in .'((«iin H<'>hf Ixi einem Luftdruck von

oii:;r.7T

7ÜO luiii

im M'i-H's.spiiyel ituiill.

Relative Feuchtigkeit
40 1 50 : Wl 1 70 {XI 100

-2o' 1
i

-10 1

i 1 1

,_I__J._ .1..

051
-0.0«

— njw
— 052
— 0.««

n.:«)

0.22

o.n»

lo

i».2o --o.i;
'*j - 0.27 . ojl

1
. -I-OJM

^-0.14 ' 4-0.10 -fo.o: - IM«
-0.1.^, -t-O.IO ; -r-OMii i).03

— O.Ol
— o.oti

n.o3

o.o:t

o.lt

i ).< c
< l.l'l

»

Bei starkem Frost, der mit hohen relativen Feuchtigkeiten aufzutreten
pflegt, gibt die Methode von Laplace also nicht unerheblich zu hohen Luft-

druck im Meeresspiegel und bei hohen Teniperatui'en mit niedriger relativer
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TMb<»ll<»ii Tur R<^roohnnn|; d«'r r<'<lnxioH<'n T«»iii|M»rHtur.

Tab. U. t

od.T,-Tj
T oder T,

— 30» ' 0» j 4-80

0
'l

10
Vi
20
2r.

30

40

>
.^M.(Ki'.) —0.009
—'Mcu u.<):{i

—0.07.'» —O.0Ö7
-<X131 ' —0.118
_<X2«14 —o.l^^;{

-o.2t>2 —0.2<U
— 0.3.-.3

—0.50Ö1 —0.458

«

1 —n.tuH'i

—

(

l.tKib

—«Mo:
—O.IG.">

—
<
t.23(".

— <>.;j2<i

1
—0.41.'>

To, = T+af+ .

^ T| + T.
,

od. = -^-- + 1

Tab. m. !
1
1 aO. IT. dfj

H
ml I'

K:B

< I.Ol

(ontflce StatkM)

bzw.Heei«Bi|ikgi*l)

' 0.02' 0.03 1 0.04

E: B (obere t^tutii Uli

Oi)l lOXKiaOS UilM

lU 0 o o < o O i O
i
o • c

0 1.10 «AJn < st.lit
1

J IQ4.IO • 1 1 JCi ' £.(JO 4.l9

400 0.99 1.90 2.!)'.» l.M) 1 i •> 1U 9 .lt.; 1
1 J.lol OÄÖ 4..>N

SCVt 0.94 I.IH. 2.s<; 3.s:; 1.1.4 w.Jn .t.4.1

121«' 0.i)< t 1.81 2.73 3.m 1.1'* J..!;* .».'i' * l.M

ItiiN) OJtiÜ 1.73

,

2.61
j
SM

2<"Kt 0.82 1.66! 2-50 3.15
24< H t 0.79 l..^ 2. 10 3.21 1.3S 2.7"< 4.19i

2H<Xt o.:«; 1..".3 2.30

,

3.0S l.ir. 2.^»2 4.4«

>

:!_'< «

t

11.73 1.47 2.21 2.9r. 1..'.3 3.1 »7 i.t;:!

0.70 1.41 2.12 2.K4 l.fil 3.24 4.«»
KNM) 0.67 1.35 2M 2.73 1.70 3.42 5.16

44«KI 1.30
i
1.90 2.H2 1.79!3.»>1

4*W0 0.63 i.2r» IJbH 2„-)2 l.«Ü ,.3Jil,

Bä miterer Gfnauig^kHt

(l-|-aO02T,„)H l./w. Ii

iii diest' Tabeüf

pcht mm adt
.ooßT.)r

L-iii.

Tab. V.

o.or»

iK:Iii, Hintere Stalion)

O.ulu O.Ol5|U.u2o 0.(r25| 0.030i 0.035 i«M HO

ob.Stat.

0.005

0.010
0.52

o
0.7.'.

1.03

o

0.1 1,'.

1J7
1.12

1.49

1.29

1.09

1.4.'. l.(!0

1.8!t 2.07

n

1.74

2.2.'.

0.015

0.020

1.55 1.80

2.06

2.03

2.83

2.25 2.45

2.561 2.79 3,01

0.025
0.030

1

2.60 2.sr, 3.10

3.13 3..38

3.33

3.&3

Iii
1

.3.65

1

\

3.91

4. IS

Tab. VI. \

2

2 H, - 1-

oil H
k

ni c

O.Ol 1 0.02

HKJO O.03
1

(1.04

15im iMU 1 0.06
t >.« -5

'

^Ml9
2.'>i »

•

( u 17 0.11

1 Ml-S .».13

35t »o i ».o9 ; ai5
4000 0.1 1 ; 0.17

47)1 lO <M2 Ö.19

7m « K ' (t.I3 0.21

Tab. VII. J f

9 f
0

0 0.71 45 0.<I0

5 o.7o r.o - n.l2

10
15

(Mifi it.21

0.61 (lO -0..3."»

20 0.54 ^
!

-0.45
25 0.45 70 1 —I»J54

30 n.:i:,
1 -

< ii.Gl

3.'. ( 1.24 hl»

40 O.I2 s.'. II.70

45 - 0.00 90 —0.71

Tab. VIIL

• •urometentand Beri^ od.

reduciert: FkcieAun.

nur auf f

I FrcicAtm,

äufo- uiul
I

.Sc-hwcre im r •. r,„.

Meereanivcau Ijf^^A»«»

18429

Wert da* Höhrnknustnnte Jl

in den li«.vbonUilH'lk'ii

1840O I
1S44Ü

0u0016Tm
( ».256''+ 0.(X)25o Tm' 0.684 + 0.0025 T,

— 0.428 '

o o

0.428 4- 0.0016Tm 1-0256 -1-0:0016 To

OjOO^Tm

0 ;j — 0.(»4^
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KlHwirknii^ der verMcliie«leueii Klemeut« clor barouielr. lI4lheD-
fonnel a^r die MeeresnlTeav-KonvIctloit

forden Fall eines Luftdrucks von TGO nun im Meeresspiegel und einer reduzierten
Temperatur der LuftsihiU' von 0

,
aus^'odi'fu kt in mm.

Tabelle IX bildet den Cberguiig von den 'rubellcn lier vorungehenden Seit«.

lüiifliiß der .Vndcniiig

Tab. IX. roduz. Xen^eratur
um 4-1°

. Y Eilifluli d. reiujjera-
ilaD.A. tnrkonreiEtiaQ e

^

Kintlidi von

Tab. XI.

ir
II

Reduzierte Temperatur
|

(AI>iiJih)m

1
tur pn

1
O.OOlo

1
0/M)0»

il.'lViii|*era-

) 31t*li.T)

0.008O 0.<)04 1 OjfX»

ni

'^»)

1(0*1

-0.22
-0.44

—0.17
-0.35

"
-4)^2
- o.fi!»

—0.14 :

—098
—0.42

o.."»(;

i
0.00

' _o.oo.

-1-0.01'

t
O.Ol

0.00
(I,<l0

-f<».o3

0.00 i

-f0.0i !

-f-Ö.Ö2
-fft.or»

1 — 0.17
1 - 0.69

— I.Ii

2.8

- 0.20
- 1.03

— 0.35
— 1.37

-0.66"

—0.88
- 2.3

4.1

— 3.1

- .-».4

Jü' * •

."in««!

1.10

1.31

—OOj?
—1.01

—0.70
-OÄi

!

4 0.03
: 4-i).04

-HU)7
-! O.IO

-{-0.<J6

4-0.10

-^o.u;

4-0.10 .

J-0.18
4-0.28

_-(-f).41

- 4.3
' - 6.1

- 6.4

- 9Jl

— 8.4

-12.0

3.VJI»

4rMi
— 1„">3

—1.:.')

—1.22
i.:iO

-^1.99

-i.i:{

8.;t

lo.N

12.3

ICi.o

^1»).2

21.1

4.')«*»

."»•««»

-l.»7 1
—1.5Ü

j

2.19 1 —1.74
—1.27

,

—1.4!
,

4-0.15 . 4-0.33 -MX58
,

-HJ.7» 1

,
-13.7 —20.2

-24J8
—2U.5
-32.6

Tab. yn EiofloA der LnfHeuohtigkeit
'

1 EinfluO der

Tab. Xni. Luftfeuchtig-1

! krit 1
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1
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H
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o.OlO j
0.U2O

1
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0.040

K

1
0.010
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0.040

k
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• 0.00
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j

-2.31
'

' —0.90
-lü^J. —1.94
-1.82; —2.75
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1
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- 1.22

— 1..".
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—o.< >s

—0.09
-0.13
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1
—2i« 1 —.3.81
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1
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Feuchtigkeit zu niedrige Werte. Der erstgenannte Einfluß muß gegen die

Methode sprechen, da das Auftreten starker lokaler Temperattirerniedrigungen
der Mohrzahl nach gerade diejenigen Fälle charakterisiert, in denen gegen
die Anwendung' der barometrisolicn IIö!icnf(»rni<d auch für relativ mäniire

Höhen der berechtigte Einwand erhüben wurden ist, daß öie bei Einäteilung

der Außentemperatur in die Rechnung zu hohe reduxierte Luftdrnckwerte
ergebe; eine weitere Erhöhun<r dioser.Barcnneterstände müßte daher in eolchon
Fällen wenig erwünscht erscheinen.

Zusammenfaasung.

Es ist von Vorteil, in die barometrische Htihenformel eine neue
Größe {d) einzuführen, die es ermöglicht, unabhängig von der Art der
Reduktion der gegebenen Barometerstände und dem Orte ihrer Beobachtung
l)ez\v. Registrierung (T?er^'- oder freie Atmospiräre) beliebig jede Pv erben

-

ta belle zu benutzen, diu mit einer der Konstanten 184ÜÜ, 1Ö429 oder 18446
berechnet ist

Die Integration der Differentialgleichung läßt sieh unter Ein-
führung der gewöhnlichen Annahmen über die vertikale Anordnung von '

Temperatur und W'asserdampf in der Atmosphäre innerhalb der erreichbaren

Genauigkeit in geschlossener Weise ohne Reihenentwicklung ausführen.
Der bit^ationseffekt ergibt für die Temperatur nur die Hinzu-

fügung einer kleinen Korrektion zu der in der gewöhnlichen Weise in

Rechnung gestellten aritluuetischen Mitteltemperatur. Diese Kurrektion hat

auf das Resultat nur etwa den gleichen Einfluß wie die in die Formel ein-

gehende Reduktion auf die Schwere im Heeresspiegel.
Alle neben der Höhe oder dem Höhenuntersehie<l und der Temperatur

der oberen Station in die Höllenformel eingehenden Elemente lassen ihren

Einfluß behufs Ableitung einer reduzierten Temperatur als Korrektionen
der oberen Temperatur l)erechnen (Tabellen III bis VIII). Diese Methode der
Einführung der r ed u z i er t en Tem per a t ii r bietet füi- die Anwendung der

liöhenfurmel in der Praxis die größten Vorteile und erscheint jeder

andwen Methode überlegen.
Rechnet man ilie in Tomperaturkorrektionen umgerechneten Ein-

wirkungen der verscliiedenen Elemente der Höhenformel weiter in die ent-

sprechenden Änderungen des Luftdrucks im Meeresspiegel (Tabellen IX
bis XVI) um, so ergibt sich ein sehr klares Bild über den Einfluß, den die
verschiedenen Elemente auf die Meeresnivoaukorrektion zu gewinnen ver-

mögen. Für mäßige Höhen vermag die Feuchtigkeit l>ei hohen Dampf-
spannungen relativ großen Einfluß auf das Rechenergel)ni8 zu gewinnen

und selbst den Einfluß der Temperaturkorrektion a
^' zu übersteigen. . Bei

großen Höhen ist der Einfluß dieser Größe so erheblich und, abhängig
von a, von so verschiedenem Betrage^ daß alle übrigen Korrektionen hiergegen
zurücksteli(>n und die Reduktion von Barometerständen hoch gelegener
Orte angesichts der Unsicherheit der Annahme über den Wert von a im
Einzelfall mit sehr großer Unsicherheit behaftet wird. Von genau der-

selben Größe muß diese den Reduktionen der am Meeresspiegel beobachteten
Baronieterstiinde auf ein oberes Niveau von ghdcher Höhe anhaften.

Die Berücksichtigung der Feuchtigkeit der Luft nacli dem Vor-
schlag von Laplace kann nicht empfehlenswert erscheinen, da sie den
für den Meeresspiegtd berechneten Luftdruck bei starkem Prost vergrößert
und somit den füi- den Fall h)kal auftretender starker Tein])oraturerniedrigung

gegen die gewöhnliche Art der Anwendung der Höhenfurmel geltend gemachten
Mangel noch erhöht.
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Die englische SUdpolar-ExpedHioii und ihre Ergebnisse.

Vor kurzem hielt der Leiter der letzten englischen Südpolar-Expedition
auf der »IHaeovery«, Kapt. Scott, vor der geographischen Gesellschaft in London
Mnen Tortrag über die Expedition und itire Er<<:ebni8se, der eine Fülle dee
Interesj^anfpn auch dorn Laien darhictet. Seine Sc'hlußfülgerun<Tf'" hcstätif^'tMi

zum Teil die Vermutungen, die man über die geographischen Verhältnisse in

den S&dpolar-Gegenden seit langer Zeit gehabt hat, wie das Torhandensein
* ine-i großen Kontinents, zum Teil erstrecken sie sich aber auch auf Gebiete»
über die bis jetzt Urteile noch nicht abgegeben sind.

Von dem Verlauf der Expedition sind bis jetzt nur die allgemeinen
Gnmdzüge, jedenfalls w^t weniger Daten bekannt als von der unsrigen- und
der schwedischen, die beide gleichzeitig mit ihr zur Erforschung der Antarktik
im Herbst 1901 ausgesandt worden waren. Der Grund hierfür ist darin zu

suchen, daß die englische Expedition fast ein Jahr später, im September 19ü4,

zurftd^r^kehrt ist, und daß das populär^wissenschaftliche Werk, die illustrierte

Rflisebeschreibung, noch nicht erschienen ist.

Von vornherein hatte die Expedition gegenüber der deutschen und
schwedischen Aussicht auf größere äußere Erfolge. Während die deutsche
Expedition sich ein völlig unbekanntes Gebiet zur Erforschung ausersehen
liatte und bereits auf der Höhe des Polarkreises auf Festland stieß, und
während die sclnvedisclie ein (Jebiet erforschte, in dem sie auf (Irund früherer
Expeditionen ebenfalls schon in der Gegend des Polarkreises Land erwarten
muBte, betrat die englische Expedition alte, längst bekannte Pfade, die weit
über den Polarkreis hinausführten. Ihre Basis zum weiteren VordrinL'en nach
S&den lag volle 12 Breitengrade südlicher als die der beiden anderen.

Das englische Forschungsgebiet war der unter dem Namen Roß-Meer
bekannte tiefe Einschnitt in das große Unbekannte des Südpols südlich von
Xeu-Seeland. Bereits 1841 war hier Sir James RoM mit seinen beiden Schiffen

Terror und Erebus bis 78 Süd vorgedrungen, wobei er das Victoria-Land
and die beiden großen, nach seinen Schiffen benannten Vulkane entdeckt
hatte. Roß hatte auch bereits erkannt, daß die Küste des Victoria-Landes
tone nordsüdliohe Richtung hat sowie, daß die offene See auf etwa 78 S-Br.

Östlich vom Victoria-Land durch eine Eisbarriere abgeschlossen wird, deren
Verlauf er bis 160° W-Lg. verfolgt hat.

Dies selbe Gebiet war auch 1898- 1900 von Borchgrevink auf dem
Southern CroH erforscht \vorden. Borchirrevink hatte am Kap Adare auf
Victoria-Land überwintert und im Erühjahr 190Ü die Eisbarriere auf einer

Strecke von 500 Seemeilen bis 162° W-Lg. verfolgt und hatte den bis dahin
sftdlichsten Punkt von 78° SC S-Br. erreicht

Die Erfahrungen dieser Ex]ie(Htionen sollte die Discovery weiter aus-

dehnen. Ilir Reiseplan konnte den bekannten Verhältnissen entsprechend vor-
her fenau festgelegt werden. Ihre erste Aufgabe war die Erforschung der
Eisbarriere, darauf sollte eine Winterstation im südlichsten Teil des Victoria-

Landes errichtet werden. Bei ungünstigen Verhältnissen sollte das Schiff

nach Norden zurückkehren, bei günstigen aber selbst dort überwintern. Für
das Frühjahr waren Schlittenreisen nach Süden und Westen vorgesehen, nach
deren Beendigung das Schiff die Kü.ste westlich vom Kap Adare erforschen
sollte. Dieser letzte Teil sowie eine weitere Aufgabe der Expedition, nämlich
eine magnetische Vermessung des 40. südlichen Breitengrades, gelangte nicht

mdur zur AusfOhmng, da die Discovery zwei Winter im Eise festgehalten wurde.
Der Verlauf der Forschungsreise war in kurzem folgender:

Das Schiff passierte im Januar ItlOi den Polarkreis, steuerte an der
Ostküste von Victoria-Land südwärts bis zur Eisbarriere und der Instruktion
gemäß an dieser entlang nach Osten. Hierbei wurde auf 159° W-Lg. bergiges
Land entdeckt, das den Namen King Edward VIl.-Land erhielt. Nachdem die

Richtung der Küste dieses Landes als nach Nordosten sich erstreckend fest-

gelegt worden war, wurde bei 152° W-Länge umgekehrt und in dem süd-
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liebsten Teil des Victoria-Landes nai li einer zur Überwinterunfj «jeeipneten

Bucht gesucht; als hierfür geeignet erwies sich eine bereits bekannte Bucht
auf 77^/4° S-Br., die Mo. Miirdo-&y, in der das Schiff sicher tu Anker gehen
und mit Oemtttsnihe der Einwinteirung entgegensehen konnte.

Kleinere SoWittenreisen wurden bereits vor Eintritt des Winters iinter-

noinnien, die, ab<reselien davon, dali sie eine vorzüfjlichc Schulung: für die im
näcli.sten Sommer beabsichtigten Reisen bildeten, auch bereits positive Resul-
tate brachten; so wurde festgestellt, daß die Berge Terror und Erebus nieht
mit dem Festlande zu uumcnliringen.

Anfang November liH)2 begannen die groHen Schlittenreisen. Die be-

deutendste wurde von Scott selbst geführt, auf der er bis 82^1^' S-Br. vor-
drang und somit den bei weitem sQdUchsten Punkt orreiehte, eui Rekord xon
etwa 3^2° gegenflber Borchgrevink.

Jlag man vom wissenschaftliehen Standpunkt diesem Vordrin^jeii nach
den I'olen zu auch keine große Bedeutung beimessen wollen, in icin geogra-
phischer Beziehung ist auch dieser schmale Pfad dui'ch die grolle Eiswüste
eine wertvolle Bereidierung unseres Wissens, und mit vollem Recht muß man
den Wagenmt und die zähe Energie der Männer, die ihr Leben hierbei

gesetzt haben, hoehsehät/en.

Scott legte auf dieser Reise in drei Monaten eine Strecke von 245
deutschen Meilen zurück, das sind 2^/^ deutsche Meilen pro Tag, eine L^stung,
die an Körper und Ooist die grollten Anforderungen stellen mußte, zumal
noch ein Teilnehmer unterwegs erkrankte und die Hunde als Zugtiere nur
von geringem Nutzen waren.

Im Februar 1908 traf das Hilfsschiff Morning bei der Discovery ein
und versorgte dieselbe mit Kohlen und Proviant, da das Eis in der Bucht
nicht aufbreclien w(»llte, so daß die Discovery nocli ein weiteres Jahr dort ver-

bleiben mußte. Dieser erzwungene, unvorhergesehene Aufenthalt sollte sich

fOi* die weitere Erforschung von größtem Wert erweisen und muß deshalb ahi

ein besonderer (Uiickszufall angesehen werden, SO unangenehm er den Teil'

nehmern der Exi)edition damals auch gewesen sein mag.

Tm nächsten Sommer wurden die groMen Schlittenreisen wieder auf-

genommen. Scott unternahm eine ebenso weite Reise wie im vorhergegan-
genen Jahre, diesmal nach Westen bis I461/3 O-Lg. in das Innere des Victoria-
Landes. Eine andere Schlitten-Expedition nach Südosten erforschte während-
dessen die Eisbarriere und stellte fest, daH sicli kein Eand dahinter befindet.

Im Frühjahr 1904 wurden zwei liilfsschiffe nach der Mc. Murdo-Bay
geschickt. THese Vorsicht erwies sich jedoch als unnötig; die Discovery
konnte sicli diesmal bei günstigeren Eisverhätnissen aus dem Eise befreien und
am lü. Se})teniber kehrte sie nach dreijähriger Reise glücklich in ihren Heimat-
hafen Portsmoutli zurück.

In seinem Vortrage am 27. Februar über die Expedition führt Scott
aus, daß nach seiner Ansieht aus den Entdeckungen der verschiedenen Ex-
])editionen sich flie äul^ei en Umrisse eines großen Festlandes feststellen lassen.

Ein Blick auf die Karle uiaciit seine Ausführungen verständlich.

Von Kap Adare ab, also von 70 S-Br., hat die ganze Küste des Vic-

toria-Landes bis TS"* S-Br. herunter das Aussehen eines steil aum Meere ab-
fallenden Festlandes. Die Annahme, daß es dies wirklich ist, wird bestätigt

durch Scotts große Schlittenreisen. Das Land hat sich ihm auf diesen

Strecken sowohl nach Süden hin wie nach Westen als ein Hochplateau bis

zu 3000 m Höhe dargestellt. In der Nord—Süd-Linie ist dies Festland dem-
nach in einer Ausdehnung von mindestens 13 Breiten-Graden mit Sicherheit

festgestellt, einer Strecke, die ungefähr der Entfernung von Berlin bis

Neapel gleichkonunt. In der Ost— West-Linie ergibt sich die Ausdehnung
aus folgendcfr Betrachtung:

Von dem deutschen Expeditionsschiff Clauß ist das Kaiser Wilhelm H.»

Land entdeckt sowie eine langgestreckte Küste über 10 Langen-Grade feet-
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gestellt worden; diese Entdeckungen lassen die zum Teil etwas zweifelhaften

LandfeslsteUungeB zwischen Kaiser Wilhelm IL-Land und Kap Adare ebenfalls

als vorhanrlon erscheinen, ebenso das Kenip- und Enderbj'-Land nach Westen
SU. Dali alle diese LandfeRtsfoIIun^en die Küste eines Festlandes darstellen,

ist im höchsten Malie wahrscheinlich.

Naeh Seotts Annahme ' hSngt nun das Victoria-Land nicht nur mit
dieser KQate lusammen, sondern sogar mit dem (iraluim-Land auf der ent-
gegenj^esetzten Seite des Südpols, so daß hiermit die Formation eines Süd-
Kontinents, allerdings mit zwei grollen Lücken östlich und westlich von
Graham-Land, gegeben wSre.

Die Frage, ob das von Scott entdeclcte King Edward Vn.-Land eben-
falls mit zu diesem Festland«» ^'ehört oder eine Insel ist, bleibt noch ungeklärt.

In ersterem Falle würde das RoH-Meer eine große Meeresl)ucht bilden, deren
südlicher Teil von Eis dauernd ausgefüllt wird, welches nach Norden mit der
Eisbarriere abschließt. Daß die Eisbarriere jedenfalls kein vcHrgesehobenes
Festlandeis ist, hat die Schlitten-Expedition nach dorthin erwiesen und ist

auch bereits von Bor<^litrreviiik aus^'csprochen worden.

Das Eisfeld ist nun nach Scott im Zurückweichen begriffen und zwar
betragt das Maß seit der ersten Entdeckung durch Roß vor 60 Jahren etwa
20—30 Seemeilen. Dies Zurückweichen fällt zusammen mit einem Schwinden
des Eises über das ganze von der Expedition erforschte Gebiet und findet

nach den Beobachtungen der Expedition seine Erklärung durch die geringen
NiederschlSge. Dieselben finden als SchneeAlle hauptsichlich im Sommer
itatt und »war nur in geringer Menge, bis zu 5 ^oll, so daß die Verdunstung
mindestens dem Schneefall gleichkommt, wenn nicht diesen übertrifft.

Scott erwähnt in seinem Vortrage schließlich noch einen interessanten

Ftind, nSmlich die Entdeckung fossiler Pflanzenstoffe im Sandstein, die er-

kennen lassen, daß das Klima in früherer Zeit ein milderes gewesen sein

muß. Ahnliche Funde sind übrigens auch von der schwedischen Expedition
bei Graham-Land ^^eniacht worden.

Die Darstellungen Scotts dürften, so interessant und überzeugend sie

auch erscheinen mögen, durch die Zusammenstellung der Oesamtergebnisse
aller drei Expeditionen noch mancherlei .\nderungen erfahren. Bis jetzt ist

(las wissenschaftliche Material noch nicht genügend gesichtet, um sichere

Schlüsse ziehen zu können, man erwartet aber gerade von der vergleichenden
Zusammenstellung des Materials eine wertvolle Bereicherung unserer Kennt-
nisse der verschiedensten Zwei<,'e dei' Wissenschaft, wie des Krdinairnetisniiis,

der geographischen, geologischen und meteorologischen Verhältnisse, der Flora
und Fauna, der Meerestiefen und Meeresströmungen der Süd])olar-Kegionen.

In meteorologischer Beziehung sind die vorgenoimnenen Messungen in-

sofern von besonderem Wert, als sie von allen drei Expeditionen nach vor-
herii:er Abmachung ^deicli/eitig und nach gleicher Methode vorgenommen
worden sind und sich daran außei-dem noch alle südlich von 30° S>Br. gelegenen
Beobachtungsstationen beteiligt haben.

Am 5. März brachte uns der Telegraph aus Argentinien die Kunde,
daß die französische Südpolar-Expedition unter C bar cot, wehb* im Herbst
1903 unternommen wurde, um die Gegend westlich von (Iraliam-Lami zu er-

forschen, glücklich in Port Madrin angekommen ist. Das Telegranun enthält
die Mitteilung, daß das Alexander-Land als vorhanden erkannt sei, aber Eises
halber nicht zugänglich gewesen sei. Mehrere unbekannte Punkte des Gra-
ham-Landes seien erforscht und die Frage der Bismarck-Straße aufgehellt.

Diese Expedition ist die letzte der langen Reihe von Südpol-Expeditionen,
die seit Ende des vorigen Jahrhunderts unternonnnen worden sind. Vorher
^ ar seit den Reisen von Roß, also von 1842—1898 zur Erforschung des Süd-
pols fast nichts getan. Das u'roße Verdienst abef, dns Intci'i ssc hierfür wieder
erweckt zu iiaben, fällt einem Deutschen zu, dem früheren Direktor der
Deutschen Seewarte, Exzellenz Professor Dr. v. Neuniayer.
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Ob dan Tnterwse und der Wetteifer der Nationen jetit bereits wieder
frlalinit ist, lit dahin. Ilofft'iitlirh ist dies niclit «lor Fall, denn «'in Blick

auf die Karte lolirt una, daiS zur gründliclien Erfurscliung der geugrapliischen

VerhIltniMe, der Verteiluni; von Land and Waaaer, noch «ine ganze Anzalil

von Expcilitindi'n iiötiL'^ ist tiiitl allo hish<'ri;r<'n Expeditionen dorli nur eben

verniuctit hubuii, den Sehleier der unbekannten Südpular-Kegionen an einigen

Stellen etwas su lüften.

Walthor,
Fregatten-Kapitän z. D.

Transporteur und Dreieck.

Die auf allen (lebiefen «ler an;re\vandten OfHttnetrie wiederkehrende
Aufgabe, f^e^jebene Winkel in eine Kijiur einzutränken, oder umgekehrt in

einer Fi^ur enthaltene Winkel abzulesen, tritt nueh dem Seemann und
dem nautischen Kartographen l)eini Eintragen oder Ablesen von Kursen
und Peilungen immerwährend ent^'egen. Zu ihrer Lösung finden wir ver-

schiedene Methoden und Instrumente ausf.'ebildet, die im Grund alle auf

die Verwendung eines geteilten Kreises und eines Lineals, mitunter mit

VorrichtunKen zur Parallelversohiebung des letitoren, hinauslaufen. Da auf

den Seekarten mit <.'i r;i(lliniLrt'ii Meridianen ttnniögli<'1i in ji ilcin Karlenpunkt
der astronomische oder der bei den mißweiaei^en Peilungen zu l>enutzende

magnetiseheMeridian geselchnet <nrliegen kann, sind hierParalleiveraefaiebangen

der Richtunij unvermeidlich. Man hat es deshalb i>raktisch {,'efnndon, miß-

weisende KonipasHi? in die Karte einzuzeichnen, und überträgt v«m diesen aus

die Richtungen, z. B. unter Benutzung des Doppellineals mit Scharnieren.
Bei der Veränderliclikeif der MilUvcisung mit dein Ort auf der Erde kann
jeder solche mißweisende Kompali nur für ein beschränktes Gebiet ^'elten;

auf Übersichtskarten ist er also unverwendbar. Da aber auch mit der Zeit

die Mißweisung sich ändert, so veralten diese Kompasse und geben Ver-

anlassung zu großen Berichtigungen der Karten; der Benutzer der alten

Karte muß dann an seinem Kompaß die inzwischen eingetretene Säkular-

änderung anbringen^ so daß ein solcher Kompaß vor einem rechtwoisenden
nichts mehr voraus hat, an dem ebenso die Gesamtdeklination angebracht
werden könnte. Iiirol^'edesseii fimlen wir auf Übersichtskarten nur reclit-

weisende Kosen, und Franzosen und Italiener pflegen auch auf ihren Spezial-

karten auf jede Rose zu verziehten.

Oeht man so doch im Grund von der wahren Nordriehtung aus, die

als Meridian an mehreren Stellen der Karte gezeicimet vorliegt, so bedeutet

es eine Vereinfachung, die Kreist^lung am Obertragungsinatrumoit statt in

der Karte zu besitzen.

Als solches Instrument bietet sich uns der Transporteur.

I. In der ursi)rünglichen Form des Halbkreis-Transporteurs (Fig I)

ist er allerdinjis für tlen gedachten Z\ve<k nielit praktisch; denn um mit ihm

auch nur an einem Punkt M, in dem der Meridian M A gezeichnet vorliegt,

einen Winkel anzutraben, sind fol^/ciidf IlandL-^riffe nötii.':

1. Der Transporteur wird mit der Nulllinie auf A M und mit der

Kreismitte auf M gelegt.

2. Der I'unkt C wird bei deni betreffenden Winkelteilstrich W markiert.

3. Der Unterrand des Transporteurs wird in die Verbindung CM gelegt.

4. Die Gerade C U wird ausgezogen und nötigenfalls verlängert.

II. Die Form {Vh^. II) des Transporteurs, bei der die Kreismitte im
Unterrand selbst liegt, bedeutet hiergegen eine wesentliche Vereinfachung:
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1. Der Transporteur wird mit dem Winkelteilstrich W und der Kreis-

nutte auf AM pdo^jt und
2. die NuUlmie wird als Linie MC ausj.'»'Z(>^H^n.

Soll aber die.selho Richtung durch den Punkt Mi, indem der Meridian

nicht gezeichnet vorliegt, gezogen werden, so muß die Parallelverschiebunp

au^gieführt werden. Man Icann eine Kante eines Doppellineals auf die na( Ii II

gefundene Gerade CM le^'en und das Parallellineal versohieben, l)is es durch

Mj geht und nun die Parallele durch M, MjC, ausziehen. Ohne diesen Hilfs-

apparat müßte uiau ein Dreieck mit seiner Hyputenuse auf CM legen (siehe

Fig. m), dann an einem an die Kathete CB dieses Dreiecks angelegten Lineal

das Dreieck entlang schieben. ])is die Hypotenuse durch Mj geht, w<n>auf die

Gerade M^Cj gezogen werden kauu.

in. Hier wird eine erneute Vereinfachung möglich, wenn dem Trans-
porteur selbst Dreiecksforni gegeben wird, während seine Nulllinie die

DroiecksliN p()t« nuse darstellt, wie es Fig. III andeutet. Stdclu- kleinen Dreiecke
mit I lalbkitisteilun«: enthalten /. U. die HeiM/.euLje von Hicliter in Chemnitz.
Allerdings sind diese Dreiecke aus undurchsichtigem Material und zu klein,

so daB sie fflr unsere Zwecke kaum dienlich »ein können. Sie müssen an den
Kathetenrändern zugeschiirft sein, um pai allaxenfreie Ablesungen zu ermög-
lichen, oder sullteii noch besser aus durchsichtigem Material mit Teilung auf
der Unterseite bestellen.

lY. Die letztere Bedingung erfQUt das Transporteurdreieck nach
Dr. Fulst (käuflich bei C. Plath in Hamburg, Preis 4.50 Mk. (Fig. IV). Es
ist ein gleichschenklig rechtwinkliv'es Dreieck (etwa cm Hypotenusenlänge)
aus 3 mm starkem durchsichtigen Zelluloid mit eingeritzter Grad- und
Viortel-Strichteilung auf der Unterseite. In dem ästrument fällt die
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Hypotenuse des Dreieks niolit mit der Xulllinie des Transporteurs zusnnnnen,

sondern ist ihr nur parallel. Dies schadet zwai* in den Fällen, wo doch eine

ParallelTWBohiebnng nötig wird, nichts und hat auch einen gewissen Vorteil,

insofern die nicht am Rand ^'elegene Transporteur-Nulllinie BeschSdi^niren
weniger ausgesetzt ist und die »(»naue Einstellunj; eines Punktes auf den
Rand etwas schwerer als auf eine Gerade mitten in der Fläche ist. Die ein-

fache Grundaufgabe des Eintragens eines gegebenen Winicels an einem
bestimmten Punkt Mj (Fig. IV) einer {gegebenen Oeraden M, A wird aber
merklich erschwert, da man entweder erst einstellen muW, indem die Kreis-

mitte M auf Mj fällt, und dann den Transporteur parallel verschieben mufi,

bis Mj auf die Dreieckshypotenuse gelangt, oder beim Auflegen des Trans-
porteurs ihn so schieben muß, daß gleichzeitig die Kreisniitte M und der
Kreisteilitunkt \V auf die gegebene (Gerade fallen, während zuglei<'li «lie

Dreieckshypütenuse durch M, geht. Das Einrichten nach diesen drei Be-

dingungen, was übrigens ebenso mit der Form I und der noch zu besprechenden
Form V ausgeführt werden könnte, ist aber unbequem und schwierig. Ein
anderer Nachteil dieser Vorrichtung ist der, daß die auf der Unterseite ein-

geritzten Teilungen und Bezifferungen auf Unterlagen mit reichlichen

Signaturen, Buchstaben und besonders Ziffern, nicht immer leicht er-

kennbar sind.

Eine Reihe von Versuchen, Transporteur und Dreieck zu einem Instrument
zu vereinigen, das von den bisher verbliebenen Mängeln frei ist, hat den
Kartographen im Reichs-Marine-Amt, G. Pelleh'n, zu den folgenden beiden
Formen geflkhrt, die von. dbr Firma A. Blankenburg, Bwlin SlOt hergestellt

werden

:

V. Der Halimenwinkel mit Halbkreis (Preis vorläufig auf f» Mark
festgesetzt) (Fig. V), ist ein 8 mm dickes, kräftiges Dreieck aus Birnbaundiolz

von 37 cm Hypotenusenlänge, in das ein messingener Halbkreis-Transportettr

mit Gradteilung außen (Radius B cm) und Viertelstrichteilung innen (4\'., cm
Radius) eingelassen ist. Er besitzt deutliche Lesbarkeit auf jeder Unterlage,

laßt sich bequemer anfassen und handhaben als ein Volldreieck; und es

besteht bei dem kraftigen Holz, das an der Langseite noch durch di«^ Messing«
platte des Transjiorteiirs vorsteift ist, viel weniger Oefalir des Werfens als

bei Zelluloid. .\ller<lings bleibt bei dieser Foi ni der Nachteil, daß die Zieh-

kante nielit mit der Xulllinie des Transporteurs zusammenfällt.

VI. Diesen Nachteil vermeidet die Form (Fig. VI), ein Volldreieck
mit Halbkreis. Es besteht aus 3 mm dickem durchsichtigen Zelluloid. Das
Dreieck hat 30 cm Hypotenusenlänge, der innere Kreis mit Viertel-Strichteilung

hat y cm, der äuflerc mit Gradteilung 10' , cm Hadius. Der Aj)]iarat unter-

sclieidet sich von dem Fulstschen dadurch, daß die Transporteur-Nulllinie

zugleich die Ziehkante jst, und daß die beiden Kreisteilungen auf der Unter»
Seite durch einen Sti'eifen weißen undurchsichtigen Spex.iallacks sowohl ge;:cii

Beschädigung geschützt als auch ganz besonders auf jeder beliebigen Unter-

lage stets gleich deutlich sichtbar gemacht sind. Die Teilung läuft links

herum von 0'^ bis 180^, so daß entsprechend der Anweisung unter II jeder

Winkel unmittelbar angetragen weiden kann, und zwar nnt einer Sohenkel-

länge von 15 cm nach beiden liichtungen vom Mittelpunkt aus. Bei den

Formen II und IV trägt jeder der beiden Vicrtelkreise eine Bezifferung von
0 bis 90 , der eine links, der andere rechts herum, wodurch Irrtümer möglich

werden. Die links herum durchgehende Teilung von 0° bis 180 dei- Foi in VI

macht dagegen solche Fehler unmöglich. Ein zweites, mit dem ersten

kongruentes ebensolches Dreieck enthält die weiter fortgeführte Teilung von
180 bis und ergänzt so den Apjiarat zum Vollkreis-Transporteur, wobei
die lange Ziehkanic den Voi-teil i'ines Alhidaden-Transporteurs bietet, ohne

ein Durchziehen der (leraden durch die Kreismitte auszuschließen. Das zweite

Dreieck vertritt zugleich die Rolle des Lineals in den Fällen, wo eine Parallel*

Verschiebung, wie unter II besclirieben, erforderlich wird. Der Preis betrigt

für jedes der beiden Dreiecke ö.5ü Mk.
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Die V'erwendungsweise in der Praxis ist nach den unter II und III

gegebenen Anweisungen ohne weiteres verständlich. Praktische Vereinfachungen
in besonderen Fällen erfireben sieh von selbst; sind z. B. bei gleichem Kurse
mehrere Peilungen ein^iitrajiren, so wird man auoh die Deviation diesos Kurses
anbringen und statt des mißweisenden Meridians den Konipalinieridian

z^ehnen. Zur Entnahme der Richtung einer Linie ans der l^rte 1^ man
die Dreiecks-Hypotenuse auf die betreffende Linie, verschiebt das I)r<'ieek

parallel, bis die Kreisniitte auf den JiTu listen roohtweisenden bezw. mißweisenden
Meridian fällt, und liest an diesem die Kreisteilung ab.

Um das Zelluloid vor Verkrflmmungen möglichst zu schfltzen, werden
die Dreiecke am besten hangend aufbewahrt, was durch eine Durehbohmng
ihrer Fläche ermöglicht ist. Dr. U. Maurer.

Kleinere Mitteilungen.

1. Japanische Wetter- und Sturmsignale au den Kosten von Korea
mA d0r MlindThurel. Von dem japanischen meteorolc^schen Observatorium
zu Tsehimulpo werden um 4*? N an den koreaniscdien und Tunndschurischen
Küsten Wettervorhersafren herausgegeben und durch entsprechende Signale
am Signalmast zur Kenntnis gegeben.

Die Signale und ihre Bedeutung sind dieselben wie im System für
Japan; siehe ^Ann. i Hydr. etc.«, 1904, S. 291 u. ff. nebst Tafel 20.

2. Berichtigung zu Ursachen der vertikalen Temperaturverteilnng
im Weltmeere, usw.« Die in dieser Abhandlung ( Ann. d. liydr. etc.« 19üö,
Heft V, S. 207, 9. Zeile v. u.) behauptete Tatsache: »Ferner ist h — 6000 m
angenommen, welches dem wahrra Wert der mittleren Tiefe nach den dem-
nächst crspheinenden Neuberechnungen von Krümmel am nächsten kommt

,

beruht, wie mir Herr Prof. Ki'ümmel mitteilt, auf einem Mißverständnis von
meiner Seite. Der VerfiiBser, welcher Herrn Prof. Krümmel die Anre^ning zu
der ausführlicheren Abhandlung in den wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen
verdankt, möchte diese Gelegenheit lienntzen, auch an dieser Stelle seinen
verbindlichsten Dank dafür zum Ausdruck zu bringen, Dr. Wegemann.

9. BuruMi In Meeraafbrachnng an Bergen (Norwegen). Die bereits
dreimal in Bergen während der ITniversitätsfericn <;ehaltcnen Kurse in
.Mci'resforsclnin«; sind von difsem Jahre al» als eine feste Institution Vf>n

Bergeus Museum übernommen worden. Der diesjährige Kursus ist für die

Zeit vom 8. August bis 14. Oktober festgesetzt.

Der Unterricht wird bestehen: teils in Vorlesungen, prakti.schen

f'bun<;sknrsen und Anleitung zu Arbeiten im Laboratorium, teils in der An-
wendung von Geräten und Instrumenten bei Gelegenheit von Exkm'siouen.
Für einen Arbeitsplatz bezahlt jeder Teilnehmer 75 l&onen (norw.).*) TeiU
nohmer des Kursus, die nach dem Kursus als Spezlalschüler bleiben wollen,
bezahlen keine weitere Vergütigung. Mikroskope und Lupen müßten mit-
gebracht werden. Sprache: Englisch und Deutsch.

Die Kurse werden nach folgendem Plan erfolgen: L Dr. A. Appellef:
1. Systematische Durchnahme der representativen Formen der Fische und
EverteV»raten der norwegischen Fjorde, der Noi'dsee und des norwegischen
Nürdmeeres nebst Demonstration der wichtigsten Arten und Anleitung zu
deren Bestimmung. 2. Übersieht über die Verteilung der Fauna dieses Gebietes
auf dem Meeresbt)deii niid deren Abhängigkeit von der Konfiguration desselben,
sowie von den physikalischen Verhältnissen. Exkursionen in den an-

grenzenden Fjorden zu dem Zweck des Studiums der Evertebratenfauna.
Aufierdem wird Gelegenheit zum morphirfogisehen Studium (Dissection etc.)

v»>rsehiedener Evertebi-af t yjien gegeben. IT. Dr. D. Danias: TSioloLrie,

Morphologie und Systematik der pelagischen Coi)epoden und Appendiculurien
des norwegischen Nordmeeres, kursmättig. HL Dr. H. H. Gran: Das vege-

^) 1 Krooe — 1.12 Hark.
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tabilisehe Plankton: Diatomeen und Peridineen der Nordsee und des nor-
wegischen Nordmeeres, kursniäHig:. Systematlache Übersicht und Demonstration
sämtlicher Arten. Verhältnis zu den Meere88trr>nuin^:en, Verbreitung und
Entwiclcelung. IV. B. Ilelland-ilaiiäen: 1. Unterricht mit Laboratoriums-
Obnngen in den Methoden der oseanographiachen Untoranchungen. 2. Über-
sicht über die bisherigen ozeanographischen Untersuchungen in den nord-
europäischen Meeren. .S. Vorlesuniren über theoretische Hydrographie,
C'inächließlicii der hydrodynamischen Berechnung der Meeresströmungen.
V. Dr. Johan Hjort: Obcnvieht über die ffiologie wichtiger Pisoharten des
Nordmeeres, sowie über die Fischereien der Nordsee und des nnrweijischen

Nordmeeres. VI. Dozent C. F. Kolderup: 1. Die Ablagerung de» Meeres.
2. Die glazialen und postglazialen Ablagerungen Norwegens.

Anmeldungen müßten bis zum 1. Juli d. J. an »Bergens Museums Institut

für Meereskunde«, Bergen, Norwegen, geschickt werden.

Neuere Veröffentlichungen.

Beaprechuugen und ausführliche TnhBltsangaben.

Kaiserliche Marine, Deutsche Seewarte: MXktm dtr INroiiwii—liiingaii,
»nf den wichtigsten llainpftirurafin Im Zadischen Osmui und in dmi
oataaiatisehen Öewftosem. Herausgegeben von der Deutschen Seewarte.

F, 8 S. Text u. 52 Taf. Hamburg 1905. L. Friederichsen & Co.
Di<««r in pivter IJnie für den pnktischen decimuin bmtunintc Atlm kt nach densenmi

( ;nnM!-;it/i II iit w i >rti n. wir «lir auf der Rückseite tliT Mnnat^kai teil <I(S Nonliitlaiiti-' In n l )z<"aiis ;tl>.

^'(ilrut'kti'ii Sliiiinkarteii für «lie Fahrt zwischen dem Kaiiul (111(1 iIiT MaiTi llaii-Stnilk". Fiitlaii;;

txvtinwit«r, dein I >ainpferverkdir dienender Linien sind in an<:)'iu*-st^*-n(-ti AliM-hnitten (etwa in

aH) Um Abstand) Htromsleme einfetnigen, aue denen der iScJüffsführer die Uiofigkeit wie die

mittlere Stftrice der dmt beobachteten StnnnTvraet«ui|;<cn (narh iß Kompaflelrkhen) und die 8trnni-

slilli'ii für jeden Monat «'ntm-linH-ii kann. I)<t fn-ir l?auni nrlxn ilm Kur-karicn enthält ein»-

talR'llaris<he ÜlHawieht «It-s vc'nvert«'t«'n Mulerials, mit An^aln' der Millclwt rtc iiiul der pnjUten in

den dentwhen S-liiffsjournalen verzeichneten Strontstärken. .\llc BtvljiKhtnnL'en Htaninien aii-

sehhetilich vou üeutüchcu Damp&chiffen, und «6 wird nicht nur von den ächitfsführem selbst mit

IHuikherkeit begrüßt werden, daß ihre in den Hchiffqnunuden niedcrprelcj^ten Bectiarhtanfeen so der

IVnxis \vi(Hler 7.ii;:nte fcotunieii. s<m(!ern es snilteii am h \M ii. i.' Kreix- mit (JetinL'tnimp Kenntrii*

davon nehmen, wie zalilreich und irrhaltwill die l'xtiliaehinh^i.Miuicii r>ind. iiUt «iie unseri' Si?<?warte

(hinh die Mitarlx-it der drnt-clun I ainpferkapitäne l>ereits verfiijrt. Auch ilie Wis!«-ns«-halt hat

allen Urund, diiw \'erüffenili< Imuik der t^cewurtc mit licitali aufzuiiehiuen. .'Vlleniinp« bezielicn tiicb

die Htrombiider aiiHsehließlieh ant die Mchmalen Wege, denen unitere Dampfer auf der Fahrt vwi

Aden Dorh dem Kapland oder iil>er Ceylon nach Ostanien und Australien fol<ren. AixT bei vor-

nichtiger Verwendun^r p-statti n sie doch nianehe lK'<lint>anie S ldulltolp<nin>r. und wenn es der

l>iri'ktii>n drr S^-wart«- rrnnt;:li< lii wird. iii< in ilrr \'nrniir anjjekiindijit»- Al>sii ht an-znfidiren um!

eilK'lt Sülehen Atlas fiir die pmze l'lärhe des IndiM-ln n < »zi-an« in »lersell»en exakl« n Fonu an—
zuarbeiten, ho wini damit der \Vissi>iis» hatt ein pinz In rvurrapender Dienst erAvitx'u wenit-n.

Auf das pmktiti4-b Wichtigu und wiKHcnechaftlieh Neue int Inhalt der auf 2<'i doppelseiti<; lHilni<'ki<-n

Blittcrii gelieferten '>2 Routenkartcn weinen ilie eiideitenden lt<vleitworte bereits ausführlieh hin.

An dieKCr iftelle ma^r nur auf /wfi I",r^ilii'iinini!> ii km/ cin^rcpnijiiii wcnicii.

Die OBtatrikani>' Ii" II Ku^iciip wänser er-« In iiicn aid (innid »ie»* hier voi^'t-ii cti ii Material^

nunmehr ola daajenige .M<i tv-^il>iei. wo tlor S< liittri den stärkrtten Mccrosxtrönnin^r. ti über-
haupt bcKCgnct (von dai biH 11 Knoten erreichenden lokalen (leieitcnatfüoien nalürlieh abgcüehcn).

War echon ans <-njrliw'hen Btwbachtnnt'en, den Monthly Ciirrent Oharts fnr the Indtnn (le«in tlKlM*»!.

zu er-'eheu. dal't an iler Somalikii-ti li.-nniii'iv zur /.« il ili-^ Siidw<slmon«iin> Stnini\(r->i/niii;en

ZU 110 Sm lin 21 ."Stunden) wahri^iuomnien Kind, su ^;ehen naeh dem ileutsi h.n .Material diese

Mazinndweiie dim H daiüber hiiuin.><. Für den .bdi, wo der cnifliM-he Atlas als Maxiiuniu ^lu

verzeichnet, kennt die Heewartc YeriK-txunKt« iuioh >iordai*ten m der UrTiße \m 122» ja ISl
Dait übertrifft afm noch die StSrke den OrMfKtmnw in der Florida-8traBe, wo die in der litemtnr
verzeichuelt ri In M lwteii Werte iL'oSm nicht iilMr>!< hrciteii. l.H Sin in 21 Stunden -ind , Knoten

in der Stunde ^Mii r :?.N m p. S., al-o I m p. S. nä hr, als die umlUMi Stninie wi«- Hinm. MisH>Mppi
uiul Aiuazonas bei Huehwa-sM-r leisten. Ph ni> tk( iis«erl i>t, dal) «'hon für die Alten die Sunalikiiste

eilt Mcere«>«tnch war, von desaen uuffallvtid htarken S:>lr(imui^>n m« zu bcriehlcji hatten (iu dem
etwa lim 90 n. Chr. pejichrichenen Periphw Marin Krythraci). — Pör die Morambiqnfetrfimnnp pbt
di r etiirlisi lic Strnniatlas iii< i-t etwas Iniliere \Vrrtr> dir S'i warte (so im I>ezendxr IKiSni. «"

dl«' .Si wurn- ".t:i hall, wähniid der A^ndhas^troln tiai Ii dnn (hier übrip-ns M<Kh uieht Hehr reicli-

haltip'iii deiilstlien Material länjr^l tiielil hi knifli;; er~<-heiiit wie naeh tlem etifiliMliill Athu>, d*T

ihm als Maximalwerte in acht Monaten hHJ hia II.'», in allen ülx-r '.«iSni zuerkennt. ^
'

Kine Jiwcitc Tatraehe, die fibripent« schnn im enjdischcn Stminatlas vcrRt«*kt enthalten 'UL

aber <li" li hier vnn di r ,<ii \>arte dnreh ihi"e unt-diieh leistunp-fähip-n- I >M!vtelbniv>meth<Kle ttit

enihiilll und ansehanlieli ^eniaehi uird. i>l der alltienieine I iiier^ehie«! in ilen Simmstärken dw
.Arabisehen und lienpilisehen ( iolfs : der Arabische /eiut ^idi dnn lnve;,' -eliwäi her In wee^t. aiieh ?iir

Zeit ile» duiH^lbHt so starken Siiduesiiuonsuus. Der iii>äehUehe ZusamiutiihnitK nül den Wind-

impnleen läßt sieh aua dem biaber ziifcSngHchcn Material noch nicht mit hinr(M|in<b9 k^e@ttiQ^Ie
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ertmnen; ich mfiehte vainnten, <1afi liier gewiese Btanenwhdnnngini im Spiel «ind, die diircli die

KoofiK^inition «Icr Kiiston hfnorjri'nifcn wi-rden. Alwr rrst wniii wir von ilcr Sft wart«- i\vi\ an-

gekündigten vollständigeren >>truuiHtUu9 erhalten, wird »ich über die^c Dinge uiulerH uin in Vcr-
mulungeD qmdien lanm. O. Krümmel, IQel.

Kais. Marine,. Deutsclie Seewarte: Atlas der Oeseiten and Oeseitan-
•IrBni« fftr das OeUtt dme VordM* und d«r BrttlflehMi CtowfaMr.
2 S. Text und 12 Taf. Hamburg?, 1905. L. Friederichsen & Co.

Dieser vomehinlich für die praktiM'he Schiffahrt beätinuuce Atla^ enthält außer dem Text
12 Tafdn. von denen je eine fQr }ede volle Stunde der (iezeitnn von Dover oder (Hixhaven den
ürtHrhen Stand der ( Ji /l ifcn für iillc in don Tafeln namentlich anfp'ftihrN'n ( )rtr sowie ein vollständi)!:««

Hiid der (Jtv.fitetiülnimc fiinlas ^iiii/.e ( iel)ict zeint, unweit zuvprln.<.-i^;e AiiiralK-ii tlnriiber vorliejrcn. Der
•aU KrUiiiterung dienende Tcxi Itehiuidelt kurz die ull^reini iiien VerhiiltuinsL' der Tide cnler (Jezeiteii-

welle, lind im AnwhlulJ dumii die l»e«onderen Verhält ijiKxe derwlbeii für duj» in Fiagi? wtehende

(iebict. Der Ktihe nach folgen Ikinerkunjien üIht die (Jezeitcn im Knglischen Kanal, im Bristol»

Kanal, an der Westküste von Irland, im Irischen Kanal, an der Westküste von Si-hottland, an der
Nordküste von Shntiland, U-iin IHntritl in die N"ord««?, an der Ogtkilste von S<'hottkn«l und
Enjrhuid. in ilni H(Mitiii n, in der deutschen niicht der Nordset', jiii dir Wr-ikn-tr \oii .Ijitlaiid

und an «ier norwcgis<hen Kaste. Darauf folgen It^ iniTkun^it ii iiIht <iie ( ie7.eitcn.-.trunie, uiui zum
8oIduß über den Einfluß de» Windes auf die (Je/eiieii und auf die ( iezeitenströrae, Ix*tztcre in

reichhaltiger Weise für den für die deutsche ^hiffahrt bcüoudera ia Betracht kommenden Weg
durch den RngliflcJicn Kanid, die Hoofden and den Hüdliehen Teil der Nmdsee.

Kais. Marino, Deutsche Seewarto: Dampferhandbuch fOr den Atlan-

. tischen Oseaa«, herausgegeben vun der Deutsclien Seewarte. Gr. 8^.

435 Su, 17 Tafeln und 25 Textfiguren. Hambarg, 1905. In Kommission
bei L. Friederieh.sen & Co.
Diem in aeiiier Art ganz neue Buch, das aussehließiieh die Dampferfahrt l>erück«iehiigt,

bringt in seinem eraten, dem »Allgemrinen Trile*, eine gcdrän^rte rberHieht der phTsikalisehen

Veffiältniss<- und ihres Kinfiiiss^-s auf Dampferfahrten auf dem Atluüfi'^i Jvn Ozean. In >-eiiieni

Jtwfiteii. ileiii 15«-i)Hiden'ii Teile .enthält es in IT» Al)s«'hnitten INÖ .in/.lin 1 )uiij]it«r\vej;e, bei denen
die zur K<inleruii(^ und Sicherung der HeiM-n dienlichen Talh-arin n, du :u;- dm ^^ulf^bamn

karten und aus den Küstenhandbiiehern nicht ersichtlich sind, unter lkTÜ<-ksiebtigung von Dampfern
venehiedcfier Art und ftröße l>espnichen werden. 1.'» dem Ituclie beigegebenc Tafeln enthalten

hanptRächlirh eine Mißweisungskarte (KMHi.nt für diLs panze tielüet dt« .\t lautiwhen Ozean«, Winde,
Sturmsignale, Versetzun^ren auf 1 )ampferwc>.'eu iia< h Noniainerika, Stnmi und Wiiul auf Diunpfer-

wfgen zwischen dem Kaiiid nml der Mujtjdlanstinlle, KMtfcrminv:i*karteii für Westindii'u und das

MittelmetT, und Wegekarten für den Atbintis4heii Oze-.in. 1>em Dampferhandbuche für den Atlan-

tit^hen < )znin snlkn im I^nfe der nächsten .labre ium Ii zwei weitere Dampferhandlnichcrf je eins

für den lndii«?hen und Stillen Ozean, folgen. MeiiaingiMußenmgen und VerbeseenugiBvorBchUge
daira werdcfj gern von der Deutsehen .Sn-warte entgejrengenommen \veiden.

B. Nenaste Sracheinungen im Bereich der See£ahrta- und der lleexeakiuide
sowie auf verwandten Oebieien.

a. Werke.
Wittemngskiuide.
Gangoiti, L.: Perfurbacidn drfötiim. Oetubre 10-~^20, 1904. Kectification. 8<*, 43 B. u. 1 Taf

.

Habana 19(J."», Avisador ( Vmiereiid.

Doberek, W.: 77<f law of storm* in the eastem teas. 4^ ed. 8", 34 p., 20 tabL Hongkong
lOru. Norouha & Co.

Marti. ('.: Die Wetterkrdfle der »ünklmden PtanetenaimMphären. b«, 40 8. NidaulOOt.
E. Weber.

Nansen. ^>idtjof: Xorwrf/ian North Polar Expedition Jftff3—Ht9ß. Scientilic Kt^ults.

\i.>\. Meleorolojn* by II. Mohn. 1", VI a. ••>!' p.. 2'tplale-. ( "liri-^liania I^mdon, New
York, Ikmibuy — Leipzig lüUÜ. Jacob Djbwad — l^ngiimni$, tlrcen \ Co. — F. A. IJruckhaus.

MeerMknnde.
Kais. Marine. Di ui-che Si i warte: Atlas (Irr dizritcn und Gezeitenstrntne für das

({t'liitt dir Xardsi'r und der ^Britischen (^rnasser. K., 2 S. u. 12 Taf. llainbui-g IlHi."».

L. Friidrrirh-^en dt.
—

: Atlas der Siromversetzungm auf den wichtigsten Dampfenoegen im Jndiaehen Otean
und in den oetasiaHeeken Oetpdsitem. F. 8 S. Text n. 52 Taf. HambmK lf^^>

L. Friederichsen Co.
Kohlmann. K.: ßeitrü;/e zur Krinitiüs drr Strömungen der leestlichen Ostsee. (.Sonder-

abz. a. W'issen.^ch. .MiiTcsuntcr».. hr-^^ v. d. Koiiiin. z. l'nters. il. deutsch. Meere. Abt. Kid.
Neue Folge, 1kl. b.) (ir. 4". 14(i ,S. Kiel llX^j. Schmidt & Klaunig.

Brown'«: Wtnds and etirrents of the northem and southem hemispheres. Inehidit^ «hart
of the World showing coliI and warm stn-.iiiis of the ;:lol>e. with tne law of storni.s. All
eompiled fniiii the latt^-st data, llliistr. nith diagraiiiä bv an ex|>erience«l ofticer of the
niercaiitile marine. H". .1. Brown.

Reinen and £xpeditionen.
Kippis, Andrew: The life and voynt/esof captoin James Cook. XIVa.4(X)p. Kewnea.
Bullen. Fraiit. T.: The cruise of the ('(ichafid . Kound tlie world aftCT •peniL.wluJeB,

12U« impr. 2'1 cd. 8° XX a. 37:» p. with illustr. .Smith. KKlcr. X)igilized by ^^OOglC
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üanipferhandbuch.
KaiB. Marine, Deutsclie SerwsTtc: Dampferhondbueh für den AUantisehen Oxean.

iir. i:;:. s. i: Taf. uri.l i'rxifi^r. Hamimrjf 1905. Fmderichseii & Go.
TerrestriMche und a^itronolui8cke Navigation.
Miremont, Comte de: PraeHtMl method» in modern n<tvig<tHon. 8*. 107 p. O.Philip.
Bossen. V im! '\\:\t< n. : Natiticnl fahles for rriiferidian ohserrfiflims, iriffi appliratinn

lo t/ie dotütle altitude probletn by melius of position. Lutituiicf U — 70 , hour aiigk
Ot>—2«, azimuth 36«. 8». VII a. ia6 p. A. Owen.

KfistPii- lind HnfonhoHclirpihnnir.
Istitiitii lilrograficu: Fortolano deile coste d'Iiolia. FaM-. 1". Da VentunigUa a Monte

( 'ircoo incUise le I.sole ddl' Archipelago Toscana e Fontine^ 8^ LI e 330 p. Genom 1904.

K. JstiULto Sonlorouti.—
>: — . Fase, f^, Isola di Sardegn«. f^. XL e 121' p. Oenov« 190?. Ebenda.
— : E/rnro dei fori e frninli semafuri r srf/no/i iiiKrittitii i rsisfrufi sti/lr mstr drl Mnrr

Mediterranen, Mar Xero, Mttr d Äzof, Mar Hansa, Golfo d Aden e Benudir con
.titpplementa per le h<>e da nr/net/t/io e tonnegio. Oontto al 1* Gennaio 190R. Gr. 8».

458 p. Genova 1900. Ii. letituto idrografioo.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

AVittenui;C}*kund<».

A prelinnnary iHvestiyalion of the more im^ortant features <>f the meteorology of
Soutkem Aaia, the Indian Oeean and netghöourmg eountries duriug the period
1892—1902. 8ir John Elliot. Jndian Meteor. Menu^«. VoL XVL Fkrt IL

Metcondof/ietif e/iarfs of the Indian Oeean. Charles FItzbugh Talman. »Waali. Ifonth.
\\'«»tli. J{<v. .lailuarv l'.Mj").

Metearolayigche und hydrographitfche Notizen. K. M.( Kiis>is< h.» .M<<i>.kni Slvtiriiik. 1905, Heft4.
Meteorologieal retunu from Scottiah lighthomee for 1902 and IQOH. »Joum. Scott.

Meteor. Soc.« 3rd Geriet. "Sat XX n. XXI.
On the freafnienf of rtlninttiloyiral obetnoHont, W. N. Shaw. »Joitm. Scott. Meteor.

Sh'.' Scrifs. N(.s XX ;i. XXI.
WolkenuuKirneniinijen. I >• Z(r llUCi. Nr. .">.

Cyclone de janvier liMJ3 niu ilcs Tuamotu. Rapport de H. le capiiaine de fn^te Kozier»
oonunnndant de l'avifo-tnuiHport ^la Thimnce«. >Ann. hrdrofn*.« 1903.

Note siir fr rifrlone du V2 au 17 janvier IfiO'f anx Urs Tuaninfu. Aiiii. hviiroLT.

Üher den Zustnunienhany der nieteoroloyisr/ien Krsvheinunyeti mit Sonnenfleeken-
perioden. ( ). V. .lohaniisi n. Mcttur. Zt-rhr. VM*'), Urft 4.

De zon en het kliinaat. V. Kuritoii. TijiiM-hr. NederL AardrijkHk. (.ieno«>t><4-h. l'.turi. 2'i'' KTie,

decl XXII, -Nr. ;{.

Eeeape of gases from the atmoephere* G. Johnstone Stoney. »Wash. Month. Weath.
Rev. .Tanuarr 1905.

I^oposrd CO /IIPetition in fyreeaeling at lAege. Bernard Brnnhes. Waah. Month. Weath.
Kiv. .luiiiinry 19<)5.

Meorosknndo.
Oceanayraphia. Aujriifto \'i iiliins. I{<'v. Marit. Ilra/. Janeiro l'.Xiri.

// Hervizio tnareogrti/ieo in Italia. (i. Magrini. 'Kiv. Mahlt. KoniA<. Aprile ISKh'n

Jiapporie eur lee vdetiona hydrographiii^ies de Madagaaear (1899—1901). Drienronrt^
Fichoi et Caiivt't. Ann. hyiinip-. lOit:?.

Nagle i'ndersuf/elner arer Ilarstniuirnv i Farrandine nielleni Xnrye Skofland og Grün-
land. I Ki>rizi's<'it<'Iw.) Cl{yil<T. (

1 'äniwh ii. Kn^:lisrli.i \auii-k-.M< iciirit|<ijrisk AarlH)^; l'.htl.

Diepte»lroonimetin</ aan haard van het onderzoekings vaartuig Wodan 53 44' N-Br.,
3° 29 O-Lg. '

A. M. van KooHendaal. >Marineblad' 1905 00. lt<- .\fle\-erinß.

Dit unterseei.^cfien Kabel und Meereeeirömungen in der Straße von Meeeina, H. Keller.
•Ztntrhl. Haiivt-nv. lOn.".. Xr. :17.

Hareijü Orerfladeinnjn-nif/ir i det nordlige Atlanterhav og Dovie-Stroed« 1004, 12Tafdn.
Na»ilisk-M((<'<>nilo<;i.-k. Aailxiji llHiI.

Calcul de I liriire de la haiiteiir d une pleine mer ou mögen det eonetontei hormoniguee.
Ilollct de riwU'. .\nn. Jiyilrojfr. 11« »3.

jStude^t sur les maree.t de Djibouti. Drirnrourt. .\nn. hydrojrr. 19()3.

Der o.iuioti.'ir/ie Driiel: im Micrii'fissfr. Sitriir«! ."^t< nius. Mitttiinnff aus don> I.;»l>onitoriiun

(It-r Kiiinisi lH ii hvdix»}n-aj»lii>( h- iiuiloj.'is<'ln'n Koniinissiou. OfverKigt FitUika VetcneL Socict.

l orhamll . XI.VI, 1903 l'.lo).

Sondages dane la mer Midüerranee (>Goldfincb«f >Frince88e Alice«) dans l'oc^
Adantique' Nord (»l*rinceaBe Alice , -von Podbiolski«, »Goldfinch«, -^Minca«, »Dada«.
»Buccaiiwr , Faraday«); dans la nur ilt-s Aniilli- i Xcwinjrton i; (iaii> r()<'<'an ln«li<'n

('Elcotra ); »lan» la mer d'Aral)if ( l'airi<'k Sti-wart i; dans la nur «rArabic vi le jjolfe

d'Onian (
Invi-HtipUor ); dans Ii- ^'<>lfc du Henfrule (

Invostipilor >; «lans lo jjrrand archipd

d'Asic ('Prinx Sigiamund ); dana la nicr de Chine («Watemitrh' ); dans Tuodan Padfique
Stöd («Pengoin'^, >Dart*, •Di8cm'«n> ); dans TocAui Parifiqne Nord («Boston*, »Gfilvertown«).

»Ann. hydragr.« 1903 u. 1904.

IilMcherei und Fauna.
The fisherien fahoratory at Beaufort. Cnswcll (Srave. »JN-ion«?«, 12 May 1905.

Karte be.fr/irijriin/ ihr ri.-<ci,tiii<irn hij de Nederlandseho 9€em»eherijenr^in..Jiäbrv^
H. Kcdi-ke. MitUtU-ell. \ iK.ckmj

,
April 11X0. DigTtliBaTbTCOOgle
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JaArMbeHchi über die deuUche See- und Küetenfueherei für die Zeit vom 1. April 1903
bi» Ende Märe 1904. >Mitt. Dentsch. SeeTiflch. Ver.< 1905. Nr. 4.

Fantjergf})uis^r d/r tliirrh Darlihni u>i<I Tififtilfm niia Itrirfm- oder Staatsmittein Unter-
stiitztrit Fi/tcJier für das Jftlir Mit«. I)<'iils< h. Sti lis( li. Vi»r,^ VMi, Nr. 5.

JHe Fischerei und der Handel mit Fincfiereiprodttkten nac/t den Ja/ireeberiekte» der
Hatuielekammem 1903. TrouL Olitt. Deutach. tieefuch. Ver.c lUüD. Nr.

lYotee^äo d indwMa da neeea. Joaquien Garcia. >Bol. Mar. Vt» Nar. Portng.' 1906, Abril.

Stir les Penridcs rt }es SWMpIdes renietitts pnr les rsjx'd illont mouaises et monegaaquee
datis l Atiantique orimiai. E. L. Houvicr. Compt«.-^ Rendas« JU*)ö, T. CXL, Nr. !.'>.

Reimn und ExpcditlAnen.
Rapport sjirrincf drs traversees du Unrn- ü Sun Fiumchco et de San Franri.-irn rl

Ipsu'irh (AfiijU'tfrre) du troie-mdts (ienerui Ftty , comiiiaiKlt' pur M. K. HrtMiillt'-.

Ann. hydnigr. i;»<i:!.

Note du doeteur Charcot eur un voyage ä l'üe Jan Mayens «m 1902, 4 bord de aon yacht
i Tapeiir Rnse-Bfarine «Ann. hrdroer.« 1903.

Aibairoee rrpedition to the Ed^em Ptieiüe, Alexander Agaesiz. -Science«, 14th April,
5«» Mai IIH ».').

Seriehte über eine Reise nach Ost-Afrika zur Untersuchung der Bildung und des Äuf-
bauee der Riffe und Ineeln des weetlieken Indisehen Oteane, >Ztechr. Ues. Enll^,

Beriin', 1905, Nr. 4.

Physik.
Diofframtni delta resisfruTa delle navi al tnoto. IM'.Uruiielli. Riv.Maritt.Rouia . AprilelSMO.

Growth of a wave-i/rniij) when fhe f/mup-re/oeifi/ is neqative. H. C Pofklinfiffnn.
• Nature I !«).'•. April j:.

Revietp of Maunder h rccent invrxtiqations im tlic cause of niaymtiv di.sft/r/>unces.

C. Chree. »Herr. Mt^n. a. Atm. KUvtr. Mun h 1«)<C), Vol. X, Nr. I.
.

Ditermincdiom magnetientet faitee au Orönland du nord-est, Filip AkerbJom. >Artctv

Mateni. Astr. Fvs.t K. SvenslEa Vetendapaakad. Band 1.

D&errnination magnetiqueji fttÜee dane VOeäau indie» e»f 190B e< 1908 par Chalmin.
^Ann. hydrogr.«: l'.Hii.

Meignetie eurvey of fhv Dutsh Fast Indies *:!r'i coniniiiiiication). W. van BemnieJen.
'Ten. Sfagn. a. Atm. Elet tr. March 1905. Vol. X, Nr. I.

A eoniemplamt magnetie eurvey ofthe NoHh Paeifie Oeean bff the Carnegie JmUhUion,
A. Bauer. Scienc« 14th AprU 1905.

Instrumenten- und Apimratenliunde.
Ifoiiee sur ihorizon gi/roseopique Fleuriais. Fav«'. hvdroiBT. lOCM.

Nachtsigna ff. lliiiisa" 1!Wk">. Ni. is.

Kompassen op kleine ijzeren ruarliiii/en in eerhaml inil de zeiieaanliglield. S. Mars.
.!)«• /ah- ÜM»."), Nr. ."3.

elung der Funkentelegraphie im Deutechen Reiche. «Elekirot. Ztachr.« lUUö. U. 17.

dinäedten Fenumreek^edmöeL «Arch. Post u. Tdegr.« 10«jf», Nr. 9.

IreoemHproffeeeideuaMeffrafiannimfUi. 6. Marcont. 'Biv. Maritt Borna«. Aprilel906.

Twrcstrisrhp und nstmiiouiixclie Xavipation.

Koueelle jnelhode. pour tnniver le poitU rapproctte. iiilkrt i. .\nii. livilrojcr. lüiM.

übermUtabetandstretie Karten. W.8chjernin|^ «ANl.k,k.(:c<»trr. (Jfs. \\ ini . V.Bd.Nr.3u.4.
Noeatmat modele de navisphire. Inetniction pour aon uiage. £.Pcrrin. «Ann. hydiqgr.« 1903.
Nöte eur la dejiression de fhorizon de la mer. Examen de quelques traTanx rA«ntii.

A--ior <lf roinpi^Mian. Ann. h\<ln<^r.« 19(M.

Nieuwe afleiding van de formule voor de üurhoek. J. H. Huiiimt>l. »Ufü«; llKJö, Nr. .">.

Note eur quelques applieaiiotu de la nomographie ä raetronomie nauHqae. Perret»
»Ann. hydrogr.r 1904,

Nueeae ialfta» nduHate. Manuel And<f}flr. >Rev. Marina üibdridt. Mayo 1905.

Kfistea» nad Hafonbeschroibun^cii.
Verbeeeerung des Hafens von Valparaiso. Zvntnübl. Bauverw. ItX).'), Nr. 3.').

A ülwmincmäo da barra do Crwmiana. Bol. Mar. Liga Nav. Tortug.^ 19U0. Abril.

Schiffbau und -Einrichtungren.
lieifrnii rnr deantetrie der Srhiffsfunii. < >. l'jchlrr. S. hitfliaii , VI. .Jahrj; . Nr. II. !.'>. ir>.

hlelraehtiing^')! über die Stabilität der Seliiffe eoin (iesiehtsputikte der Prasls. Ludwig
B«'njamin. Haiwi Nr, Ii», 2n.

Sur le principe dee naviree d nottaieon celtulaire. »Comptcs Keiidiis^ 190.'». T. (."XL. Nr. 10.

Commander Penrys neues Polar-Sehiff RoosevelL »Mitt. a. d. Heb. d. Scew.-^ liXC). Nr. \^.
Bemerkungen über die jetzigen Sehifdmäeehinen und KeeeeL D. Qolow. (Rnanadi.)

-Morskoi SlM)rnik- l'.tD.'), H<'ti J.

Neues über Schiffsturbinen. K. r<"ith«>. >Han8a'^ 1903. Nr. 20.

De Victorian. »De Zee«. 1905» Nr. 5.

Selbetsehlußventile. R. Pöthe. •5«ehifflwu . VT. .Tiüirj... Nr. I I, 1.'), 16.

Ifet sinken inet liehte bra»dslnff, ii. Mn im l'.»'
»', oC. Itr Aflrvering.

Flüssige Kohlensäure als Feuerlösch mittel. Haiii^a , IIMJ.'), Nr. IH.

Roereommamdo'e. «De Zee«, 19U5. Nr. 5.

Uaadebipiengraphie und StatiBtik.

he port franc. Kend Chazarcnc. <Kev. L'ouuucrciiüc. . Gmc JiLii ItK^.

Der Suezkanal und seine Stellung im WeUwrkekr. Martin Voxa. »Abh. Ic. k. onb^ttloed by GoOQle
Oes. Wienr, V. Bd. Nr. 3 u. 4.
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Verkehr deutscher Schiffe im Jahre 1904. Ahns, ('hrisiiunsan«!, Ht'lsmpboi^. Karlshainn,

Maiu"ht>slt>r, Marsoillt», Oskarnhanin, P»)rt*<m(Hith, J^aiifaiider, 1'iiiea, Venwli^. liabat. Saiitos.

.Pt'iit. Hand. Anh.«, April 19<>;j.

Schiffsverkehr im Jahre 1903. Burntisland. S«haiiKhai. l>eut. Hand. Ar«h. , .\|>ril 190.').

Schiffsverkehr im Jahre 1904. Dünkin-hen. Fn-diTikshaM. (iravolingt'ii, Harlinjicn, Horeens,
I^mdskrona, lieiuvijr, Malioii, Nana, Oden»«i', Ontenreich-rtigiirii, S'truer. Veile, Cochiii,
( 'sLsablanca. M(»pidor. -iViit. Hand. .\n-h. . Aiml 1!KV..

Schiffahrt im Jahre 1904. Ccniuu Deut. Hand. Ach.
,
April 1005.

Aulienhandel und Schiffahrt in Japan in den .lahren lü<X» bis 1903. Deut. Hand. Arch. ,

April 1905.

Die Totaleerlu.tte in der Flnketneärder und der Crttnzer Seefi.trherflötte >eii Bi');iiiti des
.lahri-!* IKS2 lüs 2.'». April U«'5 inkl. K. Toly. Min. I)rul. Svfiüih. Ver,

,
19n,-., Nr. :>.

(Jpsi'tzjcelmnK.

Die veuen rttfallrerhiHmufsroraehrifleti für Visehdami>fer. Mitt. l>enL Seefba-h. Vor. .

r.tii:.. Nr. .">.

Zu'anqslotseii. Itrschninkt«' Haftharki-it «lor Hciilcr. Ilaiisi . liV».'«, Nr. 2o.

Consequences de ht tifuirelle jatnje pour les droits de pilotaye. Viconite Lc (liiaU';*

<lo .Mozanbran. Ia' Ya<-lii ,
1.") avril I90."i.

I prorredimeiiti a fiieore deifa tiiariun mercantHe. »l. Itt-rnardi. Kiv. Maritt. Roma .

April.' l'jo.'i.

Ver.«<('lnod«»ne>».

Le medecin sanititire maritime en Fninee et ä fetrautier. .\. Loir. Le Yarht .

22 avril 1 '.»•>.-,.

De iiezouttheitlstoestattd bij de Emjclsche zeeniacht tjettiirende het jaar 19<)3.

.]. \. I'urt( iii:n. Mariiifbljul l'Jn.'iiHi. lt.' .\fl<-vrrii)>r.

What Steps iire rei/uired for hefferim/ nf di.tri/dine an hitardship. Nant. Majj. . 1. Mav
11(11.-).

Das neue h'tdtittiaiii/jdiahit in seiner .l/tiee/idu/n/ auf die Siidsee. Au^tiishu Kränn r.

(Molnis 1;hü. M. LXXXVII, Nr. 17.

Sea terms in Shakespeare s jtlays. Naui. .Ma;:. 1. May U»il').

Die Witterung an der deutschen Küste im April 1905.
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Mittl. Wind»
8tärke(Beaufort)

Die Monatswerte zeigen für den Monat April an der deutschen Küste
überall zu niedrigen Luftdruck, desgleichen überall zu niedrige Temperatur
und fast überall zu große Bewölkung und zu reichlichen Niederschlag, dessen
H5he im Osten 80g:ar das Doppelte des Normalwertes überstieg. Die Witterung
des April war also im allgemeinen kühl, trüb, nafi and, mit Ausnahme einiger
weniger Tage, ruhig.

Steife und stünui»<ehe Winde traten in größerer Ausdehnung auf am 2.

«rwiegend aus dem Nordwestquadranten an der südlichen und vereinselt an
der nördlichen Nordseeküste, am aus nördlichen Richtungen an vereinzelten

Stationen der ganzen Küste, am 6. aus nördlichen Richtungen an der ganzen
Küste, meist mit Stärke 8 und 9 wehend, am 9. aus dem südwestlichen Quadranten
an dec Nordseelcüste, am 18. aus dem nordöstlichen Quadranten an der Ostsee-
küste, mit Au.snahnit' d^r ostdeutschen Küste, am 19. aus nördlichen Richtungen
an der ostdeutschen Küste, au allen drei Tagen nur Stärke 7, vereinzelt

auch 8, erreichend.

Die Morgentemperaturen lagen fast durchweg unter den vieljährigen

Werten; ndlde Morgen herrschten nur am 1., 2., 5., 29. und 110. Ein (legensatz

'zwischen der Nord- und Ostsee trat nicht zutage; die Abweichungen der
Morgentemperaturen von den vieljährigen Werten waren in beiden Gebieten
an den einzelnen Tagen dem Vorzeichen nach gleich ; auch im absoluten Werte
zeigen die Abweichungen für ])eide (iel)iete ungefähr gleiche (JrcUU'. Besonders
kühle Morgen w^aren der 7., 8., 18. und 19. — Die Temperatur lag an der
Küste zwischen der niedrigsten — 3.6^ von Hamburg und Memel und der
liöclisten 21.9^ von Neufahrwasser; sie schwankte also um 25.5", während am
gleichen Ort die kleinste Schwankung 13.7' in Rorkuni und die grölUe 24.9

in Neufahrwasser betrug. — Die aus den Änderungen der Temperatur von
Tag zu Tag als arithmetisches Mittel ohne Rücicsicht auf die Vorzeichen der

>) Die jregiBtricrte» Windi^eflchwiadigkeitcii und Sttirninonuon crM-hoinon seit .Taniuir d. J.
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infolge anderer Ri-reehnungKweifte -kleimT aismiher (vsl. die Erläuterungen der JaiuiartiilwiUe S. 143.)

knniit«-n nicht misp-fiilU wopdcD, da dias Material htenni von der-I DictH' Knl)rikcn

bearbettcudeu Stelle noch nicht /.urüekgchcfert iäU
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Änderungen für die drei Beobactitungstermine berechneten Werte der inter-

diurnen Verfinderliehkeit der Temperatur (L T. Y.) schwankten mit ihren
«rröfiten Worten zwischen 1.4" ^Vustrow) un<l 2.3 (X<'ufahrwa.s.ser), mit ihren
kleinisten Werten zwischen 1.1 (Wustrow, Meniel) uiul 1.6 (WilhelnKshaven,

Hanibui'g und Swinemiändü) ; die grüßten Werte erreichte die interdiui-ne Yer-
änderliehkeit der Temp«i*atiir am Nsehmittag.

Die monatlichen Xieilerschla^siiiengen schwankten zwischen 71 und 27 mm
an der deutschen Küste. Die größten Werte erreichten Brunshausen und
Flensburg mit je 71 mm, den niedrigsten W^arnemünde mit 27 mm. Sonst
waren die Niedersolilagsmengen über die ganze Küste ziemlich gleichmäßig
verteilt uml hielten sich in den (Frenzen 40 und 50 mm. Sehr erliebliche,

in 24 Stunden 2ü.U mm übersteigende Niederschläge traten nicht auf. — Der
Monat war im allgemeinen ziemlich regnerisch, ohne daß durch reichlichen
Niederschlag besonders au.sgezeichnete Tage zu vermerken waren. — Als
heitere Tage, an denen die Bewidkiuifj' im arithmetiselien Mittel aus den dreimal
täglichen Beobachtungen nach der Skala 0 bis lU kleiner als 2 war, sind über
gröBerem Crebiete mit Ausnahme des 15. an dw sfldllchen Nordseekfilste keine
Tage zu verzeichnen; diesell>en waren nur sehr vereinzelt, häufi^a-r an der
Ostsee als an der Nordsee, aber auch da nur höchstens 3 während des Monats
an einem Orte, beobachtet, su daß die Witterung während des ganzen Monats
als andauernd trübe beseiehnet werden muß.

Gewitter wurden in großer Ausdelmung nur am 29. an der ostdeutschen
Küste von Rü<;enw:ildermünde bis Memel beobaclitet, sonst nur noch am 11.

in Brunsbüttel, Glückstadt und Hamburg und am 29. noch in Süderhöft und
Schleimünde.

Xebel war über größerem Gebiete nur am 12. beobachtet, und zwar an
der nördlichen Nord.see- und der Ostseeküste. Sonst kain Nebel nur vereinzelt
vor; Borkumriff verzeichnete im April als nebelreichster Ort 6 Nebeltage.

Das in den letzten Tagen des vorhergehenden Monats im Süden Europas
liegende Hochdruckgebiet zeigt am 1. und 2. .\]>ril in seiner Lage noch wenig
Änderunj;. Das Wetter hat daliei- noch .seinen milden ("hnrakter infolge der
wesl liehen Winde beibehalten. Ein Teilmininmm schreitet um y. von der
Nordsee über Jütland nach Polen; unter Drehung der Winde nach Norden
und Nordosten sinkt die Temperatur; das Wetter ist veränderlich.

Im Rücken der f()rtzielu'nden Depression hat sich über England ein
Hochdi'uckgebiet gebildet, das, südostwärts fortschreitend, am 4. ganz Mittel-

europa beherrscht und bei leichten Winden aufklarendes Wetter bringt; doch
schon am folgenden Tage ist es einer von Westen heranrückenden Depression
gewichen, die, im Norden vorbeiziehend, Ausläufer über Norddeutschland ost-

wärts sendet. Unter deren Einfluß ist das Wetter an der Küste bei erst

westlichen, dann mehr nördlichen Winden entsprechend zuerst noch milde,
vom n. an dagegen ziendieli kalt in P.i'Ldeitung von Schneefällen. Am U. und
10. bereitet sich ein Umschwung der Wetterlage vor, so daß in der ganzen
nächsten Dekade Depressionen im Westen, nachher im Süden herrschen, Hoch-
druck im Norden liegt. l?ei meist östlichen Winden ist das Wetter daher in

der zweiten Aprildekade kalt und, da die Küste unter dem Einflul5 der
Depressionen steht, trübe. Am 20. verschiebt sich die Wetterlage, indem eine
Depression aus dem Süden nach Norden vorrückt,* das Hochdruckgebiet west-
wärts zurückdrängend. Somit linden wir in den nächsten Tagen Hochdruck
im Westen Europas, Depressionen östlich. Die trübe, kühle Witterung
dauert fort.

Vom 25. ab neigt die Wetterlage mehr der Luftdruckverteilung, die
Ende März herrschte, zu, wodurch ein allmähliches Steigen der Temperatur
bei mehr westlichen Winden eintritt. Vom 2H. ab herrschen Depressionen im
Westen über England vor. Bei südwestlichen Winden ist daher das Wetter
wärmer, wenn auch trübe und naß.

Ciednickt und in Vortrieb bei E. S. Mittler & Sohn
SOnigUcbi' Hofi II« hli.iiKllun^' und llofbuchdrackerd

Uiriiii fSW, Kuclistnißc «e-71
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Hydrologische Untersuchungen im Europäischen Eismeer.

Von \. K,ii,MmltM.b.
IForteetoing.]

(Hü rzu Tjiffl 7.)

m. Bitt aUgmnaiaM hydrologiMdiMi Bild des BnropÜMdaan IHiiiwi'—

.

LSn^s des l^ando?; dtM" KniilinciitMlsfnf«' Norwegens l)('W(></r sicli iiacli

Nor«h'ii (It*r (iolfätroui, als eine mäolUige Schicht warmen und salzreichen

Wasser« oberhalb der kalten und relativ salzarmen Bodenschichten. An der
Nordspitze Europas erö^en sieh zwei Wege für die weitere Bewegung des
rJ«)lfstrf)niwassers: cinerspits wciti-r na< li Xin-dcii den Rand der Kontinental-

stufe entlang westlieh von dem unterseeischen Plateau der Bären-Insel und dem
Küstengebiet von Spitzbergen, anderseits nach Osten zwischen dem Plateau der
Baren-Insel und den Küsten von Finnmarken ins Barents-Meer. Dadurch findet

die erste Spaltung des eur<ii>;iisch«'n (lolfstrums statt. Ein großer Teil des Oolf-

struniwassers wird durch die Erdrotation nach Osten abgelenkt und tritt als

miehtige Nordkap-Strömung (Nordkap-Strom) zwischen der Nordspitze
Europas und dem Plateau dei- Bären-Tnsel und der Hoffnungs-Insel in das
Baronts-Meer hinein. Dn dieses Meer im ganzen relativ seicht ist und sogar
die Tiefen von über 300 m nur einen geringen Teil des gesamten Areals ein-

nehmen, so ergießt sich nur der kleinere Teil des CrolfetromwassOTS hinein,

wSbrend der nach neuereu Untersuchungen bedeutend größere Teil desselben
seinen Wog nach Norden fortsetzt, als eine mächtige warme Strömung, welche
wir als Spitzbergen-Golfstrom bezeichnen können.

Dieser nör^che Hauptzweig des europaischen Gkilfstroms flieBt nun
<h ii Ran<l der Flachsee des Barenrs-Meeres entlang, westlich von den Bänken
<l»'r Hären-Insjel. Nördlich vom Plateau der Bären-Insel gibt er entsprechend
dem Bodenrelief einen kleineren Zweig «ach Nordosten ab, welchen wir als

Südspitzbergen-Oolfstrom bezeichnen können. Dieser relativ schwache
Zweig scheint sich bald wieder zu tolen, wobei der eine Teil des Oolfstrom-
wassers weit in den Stor-Pjord t-indringt, während der andere, und zwar der
gröJUe, sicli wahrscheinlich südlich von Stans Eoreland nach Osten fortsetzt.

An den Westküsten von Spitzbergen fließt der Golfstrom (West-Spitz-
bergen-Gulfstrrtm), wie erwähnt, längs des Randes <ler Kontinentalstufe,

von der Küste dui-cli das verhältnismältig salzarme und kalte Wasser des

Küstengebiets abgetrennt, als eine sehr dicke Schicht waiunen Wassers, dessen

Temperatur in der Richtung nach Norden, mit Ausnahme der oberen Schichten,
sehr langsam abnimmt. Snwohl an der W<'stküste von Spit/.bergt'U wie

nördlich davon liegt die untere Grenze des Wassers mit der Temperatur über
0- in der Tiefe von über 700 ni.

Die Kontin^talstufe wird an der Nordwestspitze von West-Spitzbergen
beträchtlich enger imd der Golfstrom i.-r hier sehr wenig vnji der Küste enf-

fei'nt. liier trifft der Golfstrom eine bedeutende Bodenerhebung,-) die nach
der Vermutung von Prof. Nansen sich fortsetzt und den Nordatlantischen
Ozean von dem Nordpolarbassin trennt, gibt nach Nansen einen Zweig nach
Westen ab') (was indessen von Prof. O. Pettersson entschieden in Abrede
gestellt wird^) und ergießt sich dann in das Polarbassin. Durch die Erd-
rotation wieder nach Osten abgelenkt, folgt er dem Rande der geringen
Tiefen nördlich von Spitzbergen in der Richtung nach Nordost, de nach den
Jahreszeiten und Jahren wird der westspitzbergische Zweig des Golfstroms

') V>;1. die .Station XXX vkii MakSTOW.
s) l)ic8 zeigen «ehr Ocutiiili »liu Stationen NXXI (71> 41' X-Br., 4- :»8' O-Lg.) und XXIV

(BOf JW N-Br.. 4^ 57' 0-Lff.) von ^fnkarow; auf «ler rrslrn int die Tirfe '»KIT ni, auf der «weiten

TWin. Vfjl. aiK h die Kartei in II. Molm- \ni«lliuv.t- hylnlti. TinijuTiinir ofj StrBnilunger'.
Fridtjof Nan.sen. The ( >i-uuui^ruphy ut ihe Xurth Polar liusin. S. 413.

'I (>. Pettersson. <)n the influemw of ice-meltii^ on the oreanir HiriilatioD. Cjeograiiliinü

Journal. l'.MM.
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früher oder spSter mit kalten salzarmen Schichten des Polarwassers und
KösItMiwnssfis iM'tlcrkt und ersflicint ilami iils tMiic riittTströimiii^'. wciclu'

die warmen und »ulzreiclieu tieferen SvliicUten de» PolarbasMinä bildet. In

der Mitte des Juni 1899 finden «ir diese Deoicschichten sogar in bedeutenderer
Entfernung' südlich von der BSren-Insel, während im Anfang; August desselben

Jahres diese Seliiehten erst nördlich von Spitzbergen beobachtet wurri«'ii

(sowie in ^'röHerer Entfernung von der Nordwestspitze Spitzberfrens nacli

Westen hin>. Wie die Zwi-i^f von warmen Strömunfjen überhaupt, übt auch

der Spitzbi'r^'en-CJolfstrum einen aulietordenilicli ^roHen Einfluß auf die Vei-

t»'ilun}f des I'olareises aus und verursacht die Bildung der seit Jahrliunderten

bekannten Whaler Bay<^, einer grolien Einbuchtung in dem Eise längs der

Westküsten Spitzbergens.

Die P'ortsetzungdwGolfätronies nördlicli von Spitzbergen in der Richtung
nach Nordosten können wir auf (irund der Bcoitachtungen von Makarow
unmittelbar bis etwa 20 ( )-!-<,'. verfolgen. Was den weiteren Verlauf dieser

Strömung im I'olarlmssin anln i l ifft, so können wir annehmen, daß dieselbe

unter einer dicken Schicht von Polarwasser sich nach Osten nördlich vom
Franz Jo8ophs-Land fortsetzt. Zwischen dieser Inselgruppe und Nowaja Semlja
schneidet (las Nordpolarbassin von Osten und Nordosten weit in das Barents-

Meer ein als eine tiefe Einbuchtung, welche in der Verteilung von verschiedenen
Schichten dieselben Verhältnisse zeigt, wie das Nordpolarbassin. Es scheint

mir s<'hr wahrscheinlich zu .sein, dall solche Eortsct/uii^' des Pularliassin> in

das Barents-Meer auch zwischen Nordostland und Franz Josephs-Land existiert.

Der östliche Haupizwcig des europäischen Golfstromes, der Nordkap-
strom, tritt in die tiefe Rinne zwischen dem Plateau der Bären-Insel und der

Mordspitze Eui'opas ein. Im Norden wird dersolt>e von kaltem, relativ salz-

armem Polarwasser des BSren-Insel-Gebietes, im Süden ron verhiltnismSRig
warmem (im Soniiner) und ebenfalls n lativ sal/anncni Kiisti invassir beiirciizt.

Die genannte tiefe Rinne, in welcher Professor Nansen das Bett von früheren
miehtigen Gletschern erbltolct,^) verflacht sieh weiter nach Osten «ehr bedeutend
und teilt sich alliniihlich in einige kleinere.

Das Bodenrelief verursacht eine Spaltung des Nordkapstromes in vier

Zweige mir einigen Nebenzweigen, deren Lage im großen und ganzen konstant
zu s(Mn sdicint. Iv- ist ^dli-t \-ii--t-inillir|i damit nicht gesagt, <lall diese

Zweige überhaupt keinen Veränderungen unterliegen können: in verschiedenen
Jahren kann die Qnantität des ins Barents-Meer sich ei^eBenden Oolfbtrom*
Wassers vcrscliieden sein, tlainit kann auch die Alächtigkeit jedes einzelnen

Zweiges gewissen Schwankungen unterworfen sein; der Zweig wird breiter

oder enger; aueh innerhalb eines Zweiges beobaohtet man gewisse Ver-
änderungen in der Verteilung von salz? cicher^'n und salzarmeren Teilen des-

•selben; außerdem verschiebt sich die Südgrenze der Nordkapströmung je nach

den gröBeren oder kleineren Massen dee Küstenwassers nordwärts oder siirl-

wärts usw. AI>er soweit unsere Erfahrungen reichen, wird jedei- Zwci^ als

Regel immer ungefähr in derselben Lage gefunden, immer wird sein Maximum,
seine Achse als Regel ungefähr in derselben Breite und Lunge wahrgenonnnen.
So finden wir z. B. auf dem Meridian des Kola-Fjords sowohl in verschiedenen
Jahreszeiten wie in verschiedenen Jahren zunächst einen Zweig der warmen
Strömung ungefähr untei- 7

1
' . I)is71 N-Hr., dann ungefähr unter 72'

, N-Br,
unter ' bis 74 ' N-Br. und schlieiUich einen vierten Zweig ungefähr von
75^ 1(K N-Br. an. Unten findet der Leser näheres hierüber.

Die erst<- Teilulli: des Nordkapstromes findet sehr bald statt. Eine

bedeutende Erhebung des Meeresbodens ungefähr unter 72 N-Br. (und etwas

nördlicher) xwisehen 25' und 39''0-I^. teilt das Bett des 'Nordkapstromes in

zwei Ti'ih/: einen tieferen und breiteren nördlichen und einen flacheren und
engereji südlichen. In den ersteren tritt die Ilaui)tnias.se des Ciolfstromwassers

') F. Nansen. The iKithymctrical featnns of the North I'oUr gesa. wiUi a diacuMOii of

the cuntiiieiiul «hclvcs aiiti prcvioii.-^ (iM-illatkliu of the ahon-Bnei The Nonrapcisn North Bohr
Kxpcditioo läUa—im Vol. IV. XIU. 1904.
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hinein, liier finden wir aucli viel salzroi4dl«raB Wasser. Der südliche Teil d«t«

Bette« der Nurdkapströmung entliält Wasser von modrigerem Salzgetialt und
höherer Temperatur während des warmen Teiles dos Jahres ; dies ist offenbar
t'in Resultat des P]influ»se:< des Küstenwassers, und zwar nicht nur an der
Nordküste Europas» sondern auch an den Westküsten. Durch die s(H>l>en or-

wibnte Teilung des Bett«8 Abs Nordkapstromes wird die erste Spaltunt,' des*

selben hervorgerufen. Wir kniiiien uns üln i /ciiLicn, ilali srlion unter

27 15' O-Lg. das Golfslruniwasser in zwei salzreiche Massen geteilt ist,

iwisohen welchen wir geringere Salzgehalte sowie (in tieferen Schiehten) etwas
niedrigere T«Mn]iiiatiiren beobachten. Auf diese Weise entsteht der südliche

Zweifj des Nurdkaitstrouies, welcher nördlieii von Finnmarken und von dem
westlichen Teile der Murman-Kfiste ungefähr unter 7i'/2''^'Br. liegt; die Bfid«

lidic r,i»'nze dii'scs ZwciL'^es lieLTt üönllicti von V;iranj,'er-Fjord ungefähr unter

71 15' N-Bi-. und auf iIliii Meridian des Kola-Fjords ungefähr unter 71 N-Br.')

Dieser südliche Zweij^ de-s Nordkai)strome8, welchen ich als Murman-
Strömung bezeichne, fließt dann in der Richtung ungefähr nach Südosten fast

parallel der Murnian-Küste längs des Randes der Kuntinentalstufe derselben
ungefähr in 85 bis 90 Sni von der Küste, während dessen Randgebiet sich

tedwtend mehr nach Süden erstreckt. Die Breite der Murman-Strömung
svisehen 33*/.^ und SS'/o'^O-Lg. mit weniger ausgeprägten Randgebieten der-

selben beirä^'l etwa 70 Iiis 75 Meilen, während die Breite der eigentlichen,

schirfer ausgeprägten Strömung 30 bis 35 Meilen ist. Unter 38 Ü-Lg. liegt

die Siidgrenze etwas sOdlich von 70'^N-6r.
Zwischen :]S und :!0 O-T^ij. stönt die Miii iiian-Srininuiiij auf den Hand

des flachen Plaieaus, welches den südöstlichen Teil des Europäischen Eismeeres
(fast die gnnte östliche Hälfte des Murman-Meeres sensu stricto) einnimmt
und nürdlii li v- m dem F.in^r;,n;r in das WciBc M(><>r, der Halbinsel Kanin und
so weiter bis zur Kuntinentalstufe der westlichen Küste von Nowaja Seinlja

sich erstreckt. Hier am Westrande des Plateaus spaltet sich die Murinan-
Strömun<; wiederum in zwei Teile: die Hauptmasse des Wa.<sers flielU den
Xordrand des erwähnten riateaus etitlaiijj;, zuiulchst in der Richtung ungefähr
nach NordosteiV während <ler schwächere Zweig eine direkte Fortsetzung der
Murman-Strömung in der Richtung nach Südosten und dann nach Osten bildet.

Dies ist ohne Zweifel die sogenannte Kanin-Strömung verschiedener russischer

Forscher, deren Verlauf bis jetzt sehr wenig bekannt war tmd deren richtige

Deutung fehlte.

Wie oben erwähnt, hat die Kanin-Strömung anfangs die Richtung nach Süd-
osten, dann liie«,'! sie mehr nach Osten um; unter 42 O-Lf.'. liegt diese Strömung
zwischen 09'^, und 7U N-Br., weiter nach Osten bis etwa 46 - O-Lg. ungefähr
zwischen 69'-' 86' bis 69*=* SO* und 69<> SO* N-Br. Der Anfangsteil der Strömung
/i'\iSt ziemlich hohen Salzgehalt in tieferen ^>chiohten, weifer nach Osten auf
dein Plateau nimmt der Salzgehalt sehr stark ab. Ungefähr bis 43 bis

44^ O-Lg. reicht das warme Wasser der Strömung bis zum Boden, weiter
nach Osten finden wir unter der Kanin-Strömung kalte Bodenschichten.

Nach dem Abspalten des ersten oder westlichen Nebenzweiges (d, h. der
Kanin - Strömung) von der Murman-Ströiuung beobachten wir auf einer

Strecke, daii kalte Wa.s.serschichten unter <lie warme Strömung nach der K<-ke

zwischen Murman- un<l Kanin-Strömung eindrinei-n. Weiter nach Osten reicht

das warme Wasser wieder bis zum Boden.

Ungefähr unter 43 bis 44 O-Lg. und 71 , N-Br. findet eine neue Teilung
der Murman-Strömung statt. Sie gibt nach Ostsüdosten in eine tiefe Rinne einen
neuen Nebenzweig ab, welchen ich als Kolgujew-Nowaja-Semlja-Strömung
bezeichne. Der Zweig ist anfangs sehr gut ausgeprägt, weiter nach Ostsüdosten
wird derselbe weniger deutlich und zwischen 50*^ und 54^ O-Lg. finden wir nur
Spuren derselben.

Nach der Bildung des zweiten, östlichen Nebenzweiges flieiit die Murman-
Strömung immer den Rand des Plateaus entlang in der Richtang nach Nordosten,

') Im Winier luuin da« Msixiiiiiuu Ui-» /Mcigit« skh flwaii imii .SüUcn vt-rwliicbuii.

l*
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bis sie ungefähr unter 72 - N-Br. und 48- bis 48' 0-Lg. auf den Rand der
Kontinerttalstufe Xowaja Scniljas stößt und nai h Norden undnegt. Zwischen
73 und 74°N-Br^ in anderen Jahren schon zwischen 72 und 73 N-Br^ wird die
Fortsetzung der Murmaii*Str9mnng, welche wir hier als warmeNowaja-Seml ja-
.Ströinung bezeichnen können, von kalten salzarmen Wa.s.serschichten bedeckt
und sinkt zu Roden, indem dire Teni]>eratur stark abnimmt. Das eh< n
Gesagte bezieht sich auf die Sommermonate ; im Winter, und zwar am Ende
desselben, wird die StrAnrang ohne Zweifel viel früher von kalten Schichten
bedeckt

Der gröHero nördliclie Teil des Nordkapstronies spaltet sich bald in

drei Zweige, was ebenfalls durch das Bodenrelief hervorgerufen wird: das
Bett der Strömung wird durch zwei bedeatende Erhebungen des Meores-
bodens eingetdlt

Der nördlichste Zweig IFat eine Richtung naeh Nordosten und nimmt eine
tiefe Rinne längs des südöstlichen Randes des I'lateaus der Bären-Insel ein.

Auf dem Meridian des Kola-Fjords finden wir diesen Zweig nördlich von
76° N-Br., und zwar ungefähr von 75' 10' N-Br. an; nach Norden wurde der-
selbe hier bis 75^ 55' N-Br. verfolgt, ohne die Nordgronze zu erreichen. Das
relativ warme salzreicke Wasser des nördlichsten Zweiges wird bald von
kalten und salzarmen Schichten bedeckt, und schon auf dem Meridian des
Kola-Fjords erscheint dieser Zweig (nach den Beobachtungen im Ende Juli 1001
und in der Mitte August 1902) als warme Unterströmung. Selbstverständlich
muß die Grenze, an der das warme Wasser des Zweiges die Oberfläche ver-
IftBt und von kalten Schichten bedeckt wird, sich je nach den Jahreszeiten bald
mehr nach Nordosten und Nor<leii, hak! in entgegengesetzter Richtung ver-
schieben. Wahrscheinlich spielen hier auch Unterschiede verschiedener Jahre
eine gewisse Rolle. Wir können annehmen, dal) die Grenze am weitesten
nach Norden und Nordosten spSt im Herbst zurücktritt. Direkte Beobach-
tungen fehlen.

Was den weiteren Verlauf des nördlichsten Zweiges anbetrifft, nachdem
derselbe sich in eine Unterstrnmung verwanddt hat, so besitzen wir leider
keine kontinnierliclie Reihe von Keoiiachtungen. Ein Angehendes Studium
des Mietn-eiiefs sowie vereinzelte 1 leuhachtungsserien gestatten uns indessen,
eine klare Vorstellung darüber zu bilden.

Durch Betrachtung der bathymetrischen Karten von Prof. Nansen^)
können wir uns überzeugen, dall den südöstlichen Rand des Plateaus ent-
lang, iuif Avelchem die Bären-Insel und und die lloffnungs-Insel (Hope Island)

sich erheben, beträchtliche Tiefen von über 3ö0 m weit nach Norden sich

erstrecken. Ungefähr unter bis 32-'0-Lg. und 75". bis 76-"'»-Br. finden
wir sogar Tiefen von über 400 ni (40:i, 410, 411 und 4l'8 ni). UngefShr unter
76

' N-Br. und etwas nöivllieli davon teilt sich die tiefe Rinne in zwei be-
trächtlich seichtere. Eine davon erstreckt sich in der Richtung nach Nord-
westen und begrenzt das Plateau der Bfiren-Insel uiid der Hofftiungs-Insel von
Nordosten; ungefähr unter 77 N-Br. und 29 0-Lg. finden wir hier noch die
Tiefen von 'JO'i und W.i m. Kine andere Rinne mit Tiefen von über 250 m
erstreckt sich nach Ostsüdosten und mündet in dem tiefen östlichen Teil des
Barents-Meeres. Es ist klar, daß der nördlichste Zweig des Nordkap*
Stromes sich in /wei neue Zweige teilen muß, von denen der eine den
Nordostrand des erwähnten Plateaus (als Unterstroin) bespült, der andere einen
großen Teil des Wassers (ebenfalls als Unterstrom) nach dem östlichen Teil des
Barents-Meeres fuhrt. Über den ersteren besitzen wir keine direkten Beob-
aelitnngen, es ist sehr wahrscheinlich, daH sein Wasser weiter nach Noi-dwesten
sich mit dem Wasser des südspitzbergischen (lolfstromes vermischt und daß
dadurch das Plateau der Bären-Insel und der lloffnungs-Insel von allen Seiten
mit Zweigen des Golfstromes umgeben wird.

') l-ri<ltji>t Naii>oii. Tlie (><i'aiu>grii|tby el tlir Xi>itli Pnlar ISa-tiii. Tafel III.

Derst'll}»'. The batliymelrii'al ffatun-H et ilu- Nnrili Pnlar Seas, mdl a <lis<-nHj.ioii t>f die
ooDtLaental shelves and previoiu nHciUatioiiH of the tibore-liiK'. The Narwfjrian North Foliu- Expe-
dition 1803-180«. Vol. IV, Xrri. mn. Tafd II.

Digitized by Google



Knipowitsch. N.: UjrdrologUche Untenucbungen im Europ&iiclieB Eüuueer. 293

Wii.s die Fortsetzun«^ des nördlichsten Zweiges des Nordkapstromes nach

Ostsüdosten anbetrifft, so können wir nach dem Bodenrelief des Barents-Meeres

enrarten, daß welter nach Osten eine neue Spaltung stattfinden mnß. Von
dem tiefsten Teil des östlichen Harrnts-Mccrcs erstreckt sich nach Norden nn-

geflihr unter 44 bis 45' 0-Lg. eine Fortsetzung mit Tiefen von über 250 ni.

Anderseits zieht sieh nach Nordosten von hier ein anderes Gebiet mit Tiefen

von über 250 ni; etwas nönilich V()n 77 X-Hr. unter 4!t 'MV 0-].<r. finden wir

auf den Karten von Kausen sogar üll ui. Wir können daher schon a priori

vermaten« dafi die SstUehe Fortsetsung des nftrdli^iea Zwdges des Nordlcap-

stromes anfangs eine Hichtunfr nach OstsfuloMten hat, dann aber imfrefähr unter

7ti 2s'-Br, und 44 bis 45 <>-Lg. in zwei neue Zweige zerfällt, von welchen

der eine nach Ntnrden, der andere na<-h Nordosten sich erstreckt.

Verlassen wir jetzt ilcn üodiMi nielir oder weniger be^^rflniieter Hypothesen

und weixlen un*. an direkte Beobachtungen. Auf der Station Nr. 18 unter

75^ 25' N-Br. und 39 26' 0-Lg. beobachtete C. Weyprecht ') im Jahre 1871

in der Tiefe von 133 m + 0,7 und in der Tiefe von 209 m + 0.2 . im
Jahre 1878 wurden von der holländischen Expedition auf dem Schiffe >VVillem

Barents« u. a. folgende interessante Temperaturbeobachtungen auf den

Stationen Nr. 30 (76^ 31' N-Br, 46=^ 36' O-Lg.) und Nr. 32 (77 00' N-Br,
45' 48' O-Lg.) angestellt -)

:

Ttt-ff in tu . o ia3 3ti.6 54.8 73.1 IM.4 iuy.7 127.« UÜ.2 llW..") 1«2.« 21.H.I 21Ö.4 S.w.U

I St 30. . -f2Ä +2X> +W -MW -0.1 -Ot5 -06 -04 dbiOiO -fQ3 -fOJi +05 ±00 -04»
'

t: Ht, 31 . . +1.8 — — — — —0.4 ±0tO -|-0.l ±0.0 —Otl —04 —0.6 — —

Die warmen Zwischenschichten in der Tiefe von 127.9 bis 219.4 m und
109.7 bis 146.2 m sind offenbar Fortsetzungen von warniMi Strömungen.
Dann folgen die oben beschriebenen warmen Zwischenschichten auf den
Stationen Nr. 60 bis 62 der Murnian-Expedition im Jahre l'JO'i (7ri 57' N-Dr.,

äO 54' O-Lg. — 76^ 47.5' N-Br, 48 30.5' O-Lg.) und die relativ warme
Zwisehenschieht auf der Station Nr. 67 von »Jermalc« im Jahre 1901 (76° 4S'N-Br,
63' 34' O-Lg.). SchlielUirli gehören hierher vielleicht auch die relativ warme
Bcdooschichten auf den Stationen von »Jermak« Nr. 61, 62 und 66 (78 N-Br,
52' 57' O-Lg, 78« BS» N-Br, 62=> 36' O-Lg. und 79'' 18'N-Br, 50« 12' O-Lg.);

in betreff dieser Stationen ist jedoch die Möglichkeit nicht ausgcsclilosson,

daß wir es hier mit dem Randgebiet des Nordpolarbeckens zu tun haben.

Die angeführten Angaben stinunen auffallend gut mit dem auf Grund
der Bodenverhältnisse entworfenen Bilde iibcrciu.

Wenden wir uns zu den mittleren Zweigen des Nordkapstromes. Kine

bedentende Erhebung des Meeresbodens, wcIcIh' mit kaltem und relativ salz-

armem Mischwa.iser bedeckt i.st und auf dein Meridian de» Kola-Fjords unter

7.T 02' N-Dr. die geringe Tiefe von 147 m zeigt, trennt von dem nördlichsten

(vierten, von Süden gereclinet) Zweig den folgenden machtigen dritten Zweig
ab, der auf dem Meridian des Kola-Fjords ungefähr swiaohen 73'^ 15' und
74 20' N-Br. liegt. Südwärts davon finden wir wieder eine große Boden-
erhebung. Dieser Zweig wird bahl, ungefähr unter :!.'» bis :!ri ( >-Lg. vr»n

kalten salzarmen Schichten bedeckt und erscheint weiter in Forin von
Zwischen- und Bodenschichten; wahrscheinlich unterliegt auch hier die Grenze
L'ewi--. ii Sehwankuni:< n. Nach dem Verschwinch-n von der Oberfläche scheint

der dritte Zweig sich in zwei Teile zu spalten : einerseits finden wir eine Furt-

setzung desselben in der Richtung nach Nordosten, als eine Zwisehenschieht mit
Her Temperatur iiber 0 und dem Salzgehalf von 34.!»,,",, und mehr, welche

ohne Zweifel sich in die Fortsetzung des nördlichen Zweiges ergieHt ; ander-

ttütM muß äee größere Teil des Was-sers durch eine Hinne mit der Tiefe von
über 8041m nach Osten und Ostsüdosten in den tiefen östlichen Teil des Barents-

I
c. w.-y |ir.-. Iii. l.iirh u-riiiti- l.i. iit.iiiint t '. \\^y|^r. vhi", |'ii i~i-.t.iii|jeiirtar-BeohiM«ht«nKt'ii

m O.-i 1 it/lx^rp-xheii Mtvrr, l-^. I isTl. I'ii.riiiiiiiii~ ( i-i>i;i;i|)lii- hi' .MitlHliinpu. 1878. S. 31(1.

-I l>f Vt"l>la;ri'ii iiiiitti Iii 'Ii II tin lii iiii i i\<- Willi'lii Biirnil- iiiuir rli in ilc [)!/<•« in ili'li

utmer nn 1S7H. BijbiMlen vmi hei Tij<l« hrifi vaji het iVurdrijkKkuiuli); 1 ;onoe«ii«ha|>. Nr. .'i. Is'U.
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Meeres münden, wu das abgekühlte und zum Teil mit Pularwasser und ächmelZ'
wasser vermischteOolfetromwasser, wie wirsah^ mfichtigeBodenaehieht«! bildet.

Der weiter nacl» Süden liegende zweite Zwoijr <l<>s Nordkapstromes ist

viel schwäolici- ; v<m dem dritten Zwoi^'o ist fr durch Wasser mit bodeutoml
niedrigerer Temperatur und geringerem Salzgehalt getrennt; indessen ist die
Trennung der mtttlw«!! Zweige voneinander sowie Ton dem südlich«! Zweige
viel weniger ausgeprägt» als iwlsrlifMi den Ix'iden nordlichen: die drei süd-
lichen Zwei^'o ersch(M"nen mehr als drei Maxinia des Nordkapstromes. Zu-
weilen können niuhisdestoweniger beträchtliche Massen kalten Wassers zwischen
Zweigen der Nordkapströmung nach Westen vordringen, besonders zwischen
den mittleren (dem zweiten und dem dritten) Zweigen. Vielleicht wird das
kalte Wasser von Osten durch ReaktionsströnmnLren nach Westen trcführt. Im
Osten wird auch der zweite Zweig bald von kalten Schichten bedeckt und
bildet Kusammen mit anderen Zweigen die erwihnten salzreleheil BodenMhiehten.

An den Küsten des Festlandes sowie von S]>itzhor},'cn und Nowaja Semlja
erstrecken sich Küstonpehiote, wclrho, so verschieden sie aufh sein mögen,
jedoch immer einen gemeinsamen Zug zeigen : dies ist eine stark ausgeprägte
Abhängigkeit von dem Einflufi der Küsten, d. h. des vom Lande fliefiMiden

Süßwassers und der Erwärmung (und Ahkfililunir) an den Küsten.')

In den Küstenjiebieten von Spitzbergen und Nowaja Semlja ist das Meer<'s-

klima sehr rauh; die Sommererwärmung des Wassers ist relativ gering unil

gibt sich eigenUieh nur in den oberen Schichten kund; schon in relativ
geringen Tiefen (abgesehen von denjenigen Teilen, welche unter dem Einfluß
des Qolfstromes stehen) finden wir meist sehr niedrige Temperatur; die

Sommererwärnmng dauert nicht lange, und den grtißton Teil des Jahres übt
hier das Eis seinen Einfluß.

Wesentlich verschieden sind die Verhältnisse im Küsten^^ebiet an d<?r

Murman-Küste. Hier finden wir sehr groHe Sommererwärraung ; an der west-

lichen Hälfte dieser Küste kommen die Temperaturen unter 0° (als Regel oder
überhaupt) nicht vor, mit Ausnahme der obersten Schichten in der Nähe von
Küsten sowie diT Fjoi-de. Nach Osten ninmit die Temperatur heträchtüch al),

im Winter erscheinen hier Massen von Treibeis und die Temperatur sinkt
bedeutend unter 0^. I>er Salzgehalt am östlichen Teil der Murman-Küate Ist

ziemlich niedi i<j^.

Unfrefähr dieselben Vei'hältnisse, wie am östlichen Ende th-i- Murman-
küste zeigt der Eingang in das Weihe Meer: bedeutende Soimnererwärmung,
besonders an den Küsten, sehr niedrige Temperaturen im Winter, Massen von
Treibeis, sowie im ganzen sehr j^eringer Salz<:ehalt dies sind die hervor-
ra<,'pndsten Merkmale dieses Gel)iets. Im Wintm- steht die Tenii)eratur dem
absoluten Null (d, h. der niedrigsten Temperatur des Wassers mit gewissem
Salzgehalt) sehr nahe. Dasselbe finden wir auch weiter nach oäen; die
Temperatur sinkt im ganzen, je mehr wir uns von der Murmanküste entfei nen.
Sehr große Somntererwnrmung finden wir hier im Golf Tscheschskaja Guba
und dem Golf von Petschora.

Während wir im Küstengebiet des Plateaus des südöstlichen Teils des
Europäischen Eismeeres im Sommer meist Bodentemj)eratm'en bedeutend über
O'^ finden, erstreckt sieh weiter nach Norden ein kaltes (Jebiet der Flachsee,

WO wir auch im Sommer relativ niedi'ige Temperaturen in Bodenschichten
beobachtoi, welche von den oberen Schichten scharf abgetrennt sind. Das
kalte Oebiet der Flachsee erstreckt sieli nach Norden bis zum Rande de.s

Plateaus. Zwischen der Murman-Stromung und der kalten salzreichon Boden-
strömung an den Küsten von Nowaja Sendja setzt das.selbe sich noch weiter nach
Norden fort und erscheint, wie wir sahen, zwischen diesen Strömungen als ein

selbständiges Gebiet, dessen Sal/ijehalt niedriju^er als in beiden benachbarten
Strömungen ist. Wir können daher in diesem Teil des Europäischen Eismeeres
zwei Gebiete unterscheiden: ein warmes Gebiet (oder Küstengebiet) und ein

kaltes Gebiet der Flachsee.

') Nähen» über die jährlichen VeräiKlenui^«'!! der Tcniiwratur findet der Leser im folgen-

den Kapttd.
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Längs der Süd-, West- und Nordwestküste von Nowaja Senilja beobachten
wir nuf der Kontinentalstufe, meist in einer Rinne, eine sehr eigentümliche
kalte liodenströmung. Die Teniperatui* ist hier sehr niedrig (am Boden bis— 1.7*^, — 1.8^ oder sogar — 1.9 ), der Salzgehalt sehr hoch, da er am Boden
m^iat großer als ist Das Wasser mit dem höchsten Salzgehalt bildet

eine verhältnismäßig dünne Bodenschicht. Nach oben nimmt der Salzgehalt

Stark ab; die salzreiche Bodenströmung wird im Sommer') immer von um
vieles salBirmcfren Schichten bedeckt Die leider zu spfirlichen direkton Be<
Stimmungen der Strömungen, über welche ich unten kurz berichten werde,
scheinen zu beweisen, daß in den Bodenschichten eine Bewegung nacli Süden
(und Südosten) stattfindet, während man in oberen Schichten jedenfalls eine
verSnderliche Bewegungsrichtnng feststellen kann, jedoch mit Vorherrschen der
Bewegung nach Norden, Die Bodenströmung hat eine Breite von etwa 45 See-
meilen im Norden, bis ungefälir 2h Seemeilen vor dem Eingang in Kostin
Schar; weiter nach Osten scheint die Strönmng nocli enger zu werden. Für
die kalte Strömung an dea Küsten von Nowaja Semlja hat Professor Nansen
den Namen Lütke-Strömung vorgeschlagen; wenn nun weitere Untersuchungen
endgültig beweisen werden, daß die Strömung der oJ>cren salzarmen Schichten
von der salzreichen Bodenströmung unabhängig ist, so müssen wii- als Lütke-
Strömung die erstere beseichnen, da von diesem Forscher nur die Strömung
der oberen Sciüohten aus dem Kariscfa«i Meer in der Richtung nach Westen
entdeckt worden ist.

Was die Herkunft der kalten Bodenströmung anbetrifft, so ist es
zur Zeit kaum möglich, etwas Sicheres zu sagen. Der außerordentlich hohe
r.asgebalt (siehe unten) im Wasser dieser Strömung sdicint zu beweisen, daß
das Wasser bei sehr niedriger Temperatur mit Luft gesättigt wurde, aber wo?
Jedenfalls nicht im Polarbecken, wo wir nach den Beobachtungen von Nansen
jaluraus, jahrein zu allen Jahreszeiten eine dicke obere Sdiicht mit geringem
SalzL-'elialt finden. Das Wahrschoinlicliste meiner Meinung nacli ist, daß dies

auf der Kontiueutalstufe von Nowaja Semlja zur Winterszeit geschieht, viel-

leicht auf nördlichen Teilen derselben. Zugunsten dieser Vermutung spricht

die Tatsache, daß hier sogar im August, nachdem durch langes Eisschmelzen
stark versüßte obere Sdiichten entstehen mulUen, wir doch einen holicn Salz-

gehalt in relativ selu* geringer Tiefe finden. Auf der Stat. Nr. 57 unter 75 Ol'N-Br.,

54^55'O-Lg. wurden am S.August 1901 von S.Makarow hydrologische Beob-
achtungen ausgeführt und eine Reihe Wasserprob^ genomm« n, wi li lic spater

im Laboratorium von Nansen untersucht worden sind. W'iv finden hier

folgende Verteilung der Temperatur und des Salzgehaltes (mich Knudsens
Tabellen):

Tiefe in in 1 in 2") ."/J Kio l.'to

t- —1.K — 1.S — J.S -1.8 — 1.K —1.8
&fllz|R>lialt «'V . . . . 3a.r)3 33/i3 »4 34.04 S1.07 35.05

Auf der Station Nr. "iS der Murman-Expedition im Jahre 19(i'2 unter 76**

1:)' X -Br. und ö5^ 00' 0-Lg. beobachtete man am 12. August folgende Temperatur
und Salzgehalt:

Tiefe in in 10 25 50 100
t - +1.42 -l-l.-l.") —0.7?) —1.67 -1.70
.Salzgehalt Jt. . . . 32.72 A2.m 'M.72 :U,8K ."r».oi

In beiden Fallen beobachten wir relativ dünne, durch Eisschmelzen ent-

standene Deckschichten. V<u* dem Anfang des Eisschmelzens mußte das Wasser
mit lioliem Salzgelialt die < )l)ei fl:i< lie erreiciien; der Salzgehalt zu dieser Zeit

wurde fortwährend dadurch vergrößert, daß immer neue Massen von Eis sicli

bildeten, wobei der größere Teil des Salzes im Wasser ztirückblieb.

'

Wir müssen jetzt <las keilte nördliche Gel)iet nälier ins Auge fassen,

Welches nördlich von dem Xoi'dkapstrom liegt und zum Teil von Zweigen des-

selben erfüllt ist Die kalte von Nord und Nordost vordringende Strömung an
den Süd- und Ostküsten von Spitzbergen, sowie auf dem Plateau der Biren-Insel

und der Hofftiungs-Insel sind lange bekannt. Piese Strömung, welche sehr

>) BeobucLiuiigen über die WinU-i verhüll iiinsu iehJcii.
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groUu üt'ächwiudigkeit zuigen kuaii, bedeckt bald mehr, bald minder auch die

Zweige des Spitsb^rgen^Oolfstromes. Weit^ nach Osten bedeckt dieselbe

Strömung «H»- Zwt'l^r des Xordkapstroins tin<l diinjrt weit nach Süden vor,

wo dieselbe den südlichen Zweig des Nordka))str«ims HÜdwärts ablenkt und
deh tum Teil auch unter denaellMn, sowie südwärts dav<Hi «inschiebt. GruUe
Massen des Golfstroniwassers erpieflen sieh liier von Westen und Süden in das
kalte nördliche Gebiet, während von >iorden Massen des rulai wasjiers in

die oberen Schichten vordringen. Es findet hi«r eine starke Vermiseliung von
GolfStromwasser und I'olarwasser statt und das vernuschte Wasser findet einen

Abfluß nach Norden und Nttrdosten. Im Norden und Nordosten sind die

oberen kalten Schichten, welclie wir als direkte Fortseitlling der <»boren

Schichten des Polarbeckens betrachten können, stärker ausgeprägt, aber in

mittleren und tiefen Schichten haben wir es aucii hier mit direkten Fort-

setzungen des Golfstroms und mit Mischwasser zu tun. .Der grüßte. Teil des

Barentsmeeres fällt in ein Gebiet, welches weder ausschlieUlich dam Golfstrom
nodi der Polantrömung angehört.

Es bleibt mir noch üljrig, die hydrcdogisclien Veiliältnisse des Weißen
Meeres kurz zu erörtern. Wie wir schon sahen, ist der Salzgehalt hier über-

haupt gering und sogar in der Tiefe von 200 m finden wir einen Salzgehalt

von wenig über 80^. Fast während einer Hälfte des Jahres ist das Meer
mit großen Massen von Treibeis, zum Teil auch mit unbeweglichem Kästeneis
bedeckt. Zu dieser Zeit scheinen die TemperaturverhSItnisse sehr gleichförmig
zu sein: soweit wir aus spärlichen direkten Heobachtungen, sowie aus all-

gemeinen theoretischen Betrachtungen schiieüen können, nimmt dann fast die

ganze Masse des Wassers die Temperatur von etira — 1.4*^ bis — 1.6 an. Im
Sommer findet <'in<' sehr starke Eiwärnnin;.' statt, besonders im (iolf von

Onega und an den Küsten. In tieferen mittleren Teilen des Heeres bleibt die

Masse des Wassers auch im Sommer sehr kalt und bedeutende Erhöhung der
Temperatur wird nur in dünnen <>l)eren Scliiclitcn lieohachtet. Im Golf von

Onega und an den Küsten werden dagegen alle Schichten stark erwärmt. Das
Wefle Heer zernilt daher in ein warmes und ein kaltes Gebiet, welche
entsprechend den wi s. ntlich verschiedenen pliysikalisch-geographiachen Vw-
hältnissen auch verschiedene Faunen enthalten. ')

Auf der beiliegenden Karte (Tafel 7) habe ich das sllgemeine Bild der

hydrologischen Verhältnisse darLn >ti llt diejenigen Teile des Golfstroms, in

denen derselbe mindestens im Sununer (Juli—August), meist im Laufe de.s

ganzen Jahres bis zur Oberfläche des Meeres reicht, sind mit kontinuierlieben'

Linien bezeidinet, welche im Bereiche der Zweige seilest <H( Iit, im HaiidL'^ehiet

in größeren Entfernungen von einander geführt sind. Die Fortsetzungen des

OoUistronis unter kalten Deckschichten, wo das Golfstromwaseer noch eine

Temperatur von über 0 hat, sind mit rlurchbrochenen Stridien bezeiciniet,

weitere Forlsetzungen, wo die Temperatur unter 0 sinkt, .sind punktiert ein-

getragen. Die Pfeile zeigen die vermutlii-he Richtung der Golfstromzweige
außerlialh des Gebiets, in dem trenü^^ende direkte Beobachtungen vorlianden

sind. I der westspitzbergi.sche Zweig <les Golfstroms; la - die Foi'tsetzuni:

desselben als Unterstrom im Polarbecken; II der sOdspitzbergische Zweit;

des Golfstroms; III - die Fortsetzung des südspitzltergischen Golfsii-oms in

den Storfjord als IJnterstrom; IV die östliciie Fortsetzung des südspitz-

bergisclien Golfstronis nach Osten als Unterstroin; IVa - vermutliche weitere

Fortsetzung desselben; V — der Nordkapstrom; VI - der nördliche (vierte) Zweig
des Nordkapstroms; Via die vermutliche Fortsetzung des.'^elben als rnterstrom
nach Nordwesten; VIb dir Fuitsetzung desselben als T'nterslroni nach
Osten; VIc, VId, VIe und Vif weitere Fortsetzungen als Uuterströme; VII— der

dritte Zwdg dee Nordkapetroms; Vin — das drensgebiet zwiaohen den heidm
mittler«! Zweigen der Kordkapströmung; IX — der zweite Zweig der Nord'

M N. Knipowittch. Eine aookwitdie Eikonikn ia den noidweallidMa Teil de« WciBen
Meeics im Hoiumer IHUS. Aiinuaire du Sbuie '/ooksmae de l'Aradteiie ImD. dt» fknuv» de
St. IVtcfMbouig. 1806.
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kapströmung ; X — das Gi-unzgubict zwisehuu den beiden südlichen Zweigen
der N(Hrclkapstr5inung; XI — der orste Zweig der Nordkapströmung oder die

Murman-Strömun^ ; XI a — die Fortsetzung desselben an der Westküste von
Nowaja Somlja odor warme Nowaja Senilja-Strönuing; Xlb — weitere Fort-

setzung desselben als Unterstrom; XLI die Kanin•Strömung oder erster

Nebenzweig der Murman-Strömiuig; Xlla — die Fwteetzong der Kanin«
Strömung weiter nach Osten mit kalten Bodenschichten; XIII — die Kolgujew-
Nowaja Semlja-Strömun^ oder zweiter Nebenzweig der Miirman-Ströinunü;

;

XIV — die Fortseizungen der mittleren Zweige der Nordkap -iStrömung, als

Unteratrom mit 6iet Temperatur Uber 0*^; XY — weitere Fortsetrangen der
mittleren Zweige des Xordkapstroms mit der Temperatur unter 0 ; XVI
das Küstengebiet von Spitzbergen ; XVII das Gebiet der kalten StrtMnungen
von Norden und Nordosten (zu diesem Gebiet gehören auch die nnt X.1V und XV
bezeichneten Fortsetzungen dea GollBtroms) ; XYIII— die Fortsetzung des nörd-
lichen kalten Gebiets unter die Murman-Strömung ; XIX — <las Küstengebiet
von Nowaja Semlja; XX — das kalte Gebiet der Klaehsee; XXI — das Küsten-
gebiet der Murman-Küste ; XXII — das Küstengebiet östlich von dem Ein-
gang in das Weilte Meer (das warme Gebiet der Flachsee); XXIII — der
Eingang in das Weiße Meer; XXIV das warme Gebiet des Weilten Meeres;
XXV — das kalte Gebiet d^ Weißen Meeres; XXVI — die kalte Boden-
ströniung an den Küsten von Nowaja Semlja; XXVII — die Bucht des Polar-
bassins zwischen Nowaja Semlja und Franz Joseplis Land; XXYIII — das
Küstengebiet von Franz Josephs Land.

Nach dem entworfenen allgemeinen Bilde der hydrologischen Verhält-

nisse des Europäischen Eismeeres können wir uns überzeugen, daß diese Ver-

hiltnime hier im h^st«i Grade kompliziert sind. Zwei Fragen treten jetzt

in den Vordergrund: erstens, ob und inwieweit das soeben beschriebene all-

gemeine hydrologische Bild konstant ist, zweitens, welchen Veränderungen die

physikalisch-geographischen Verhältnisse eines jeden der aufgezählten Teile

des Gebiets in Terschiedenen Jahreszeiten, sowie in yerschiedenen Jahren
unterworfen sind.

Vorsuchen wir zunäehst, die erste Frage zu entsrlu iden, deren große
Bedeutung auf der Hand liegt. Das wichtigste in betreff der zweiten Frage
findet dar Leser im folgenden Kapitel. Wir k^Jnnen unsere Aufgabe etwas
Tereinfaolien und mehr präzisieren, ^v* nn wir die Frage auf etwas andere
Weise formulieren und uns fragen, ol) uikI inwieweit die von uns festgestellten

hydrologischen Gebiete zu verschiedenen Jaiireszeiten und in verschiedenen
Jaliren in derselben Lage zu finden sind.

Was zunSchst die Monate Juni bis September anbetrifft, so stimmen
alle Angaben aus den Jahren 1899 bis lOOH in heti'cff der Lage von einzelnen

Zweigen des Golfstroms, sowie von anderen hydrologisclien Gebieten auffallend

überein. Wenn wir zum Beispiel die Beobachtungen im August des Jahres
1903 ^) mit meiner Karte vergleichen, so können wir feststellen, daB die Beob-
achtungen auf allen Stationen aufs genaueste der Karte entsprechen. Wie
stellt nun die Sache während der acht übrigen Monate V Die Beobachtungen
in den Jahren 1898 bis 1901 stimmen mit meiner Karte vollständig überein.

Im Anfang November 1902^ finden wir auf dem Meridian des
Koln-Fj(»rds sehr deutlieh ein Maximum der Temperatur und des Salzgehaltes

unter 71 20' und 71 40' N-Br., während untei- 71 ' N-Br. sowohl die Temperatur
wie der Salzgehalt niedi*iger sind, im Anfang November 1903 ') finden wir
wieder ein deuth'ches Temperaturmaximum auf dem Meridian des Kola-Fjords
unter 71 30' N-Br., während die Temperatur untei' 71 und 72 X-Br. niedriger

ist; die Vei'teiluni; des Salzgehaltes zeigt insofein eine Al>weichung, dal5 der-

selbe unter 71 N-Br. im ganzen griilSer ist, als unter 71' N-Br. Im Anfang

'i Coiisi-il |>onunm>tit intenmtietial |Mnir l'explonitioii de In iiu-r. BuUetiu den itviiltato

ai-«|ui»« p-iuliint ( oursc^ jK'riodiqiu's. .\nni'r UHX\— lf)04. \r. 1. Aout 10O3.

') L. Hrcii MI f'i. KxiHflitioii fiir wi*srn'«'haftlirh-i»iakti!<rho rnf<'r^ni hni>j«*iMli»lir. If.l^lt— l.TW.

^) Coi)>«U iKniiaiieat etc. Annue 11h>:1— 11K>I. Nr. 2. Xoveiubtv ltHi3.
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Februar 1904') finden wir das erste Maximum der Temperatur und des Salz-

gehaltes unter 71^ N-Br., die Temperatur ist nur etwas niedriger und zwar in
tiefen Schichten von 150 m an unter 71 '/g^N-Br., wo der Salzgehalt im Gegen-
teil beträchtlich niedriger ist ; auf »1er Station unter 72 N-Br. ist die Tempe-
ratur der oberen Schichten bis lUU m etwas höher, als unter 71

'/a^ N-Br., abea*

von 150 m an sind die Wasserschiehten entschieden IcXlter; unter 72Vs^ N-Br.
ist die Teinj)eratur der oberen Schichten bis 100 ni wieder niedriger als unter
72 ' N-Hr., aber die der tieferen beträchtlich liöhcr ; unter 73 N-Br. beobachten
wir ein selu' deutliches Temperaturmininmm in allen Schichten; schließlich

finden wir unter 73° 45' und 74*^ JS-Br. ein neues sehr deutliches Maximum.
Die Angaben über den Sal/.gelialt auf allen Stationen zeigen ün regelmäßig-
keiten,. welche nur durch irgend welche Beobachtungsfehler entstehen konnten,

was man deutlich aus Angaben über das spezifische Gewicht in situ ersehen
kann. Wenn wir die offenbar zweifelhaften Angaben beseitigen, so entdecken
wir fdlL'i^ndi' Rfirelniäßigkcit in der Verteilung des Salzgehaltes auf dem
Meridian des Kola-Fjords im Februar 1904: das erste Maximum liegt unter
7r^ N-Br., das erste Minimum unter 71'/2^ N-Br., dann nimmt der Salzgehalt

zu bis 78 N-Br., wenn die Beobachtung 'hier in der Tiefe von 200 m richtig

ist, oder bis 73 45' N-Br. Das Gesagte zusammenfassend können wir sairen,

daB die Verhältnisse im November 1903 und im Februar 1904 von den ge-

wöhnlichen nur insofern wesentlich ahweiehon, daß das erste Maximum der
Temperatur und des Salzgehaltes von der Munniin-Küste weniger entftrnt ist,

was walirscheinlich durch geringere Massen <l< s Kiistenwassers im Winter zu

erklären ist. Im Mai 1903^) finden wir ebenfalls die gewöhnlichen, meiner
Karte entsprechenden Verhältnisse sowohl lings des Meridians des Kola-Fjords
bis 73 ' 40' N-Br. wie auch weiter nach Osten bis 3S ( ) Lg. Nur eine Ab-
weichung fällt in die Augen, nämlicli, daH der SalzgeJialt (aber nicht die

Temperatur) unter 71- N-Br. höher als unter 71
'/a N-Br. ist.

Wir kommen daher au dem im höchst«i drad wichtigen Schluß, daB
die VerhfiltniBse, sowdt wir nach den vorhandenen Beobachtungen urteih-n

können, im großen und ganzen während des ganzen Jahres dieselben bleiben, d. Ii.

die einzelnen hydrologischen Gebiete, die Zweige des Golfstroms im ganzen
ihre gegenseitige Lage beibehalten; nur kann die Murman-StrÖmung im Winter
sich etwas der Küste nähern, wahrscheinlich wegen der Abnahme der Masse
des Küstenwassers; ebenfalls kann sich die Lage des zweiten Zweiges etwas
verändern. Es finden grolle Veränderungen der Temperatur, beträchtliche

Yerändwungen des Salzgehaltes statt, die Zweige der warmen Strömung werden
früher oder später von kalten Schichten bedeckt, aber zu allen Jahreszeiten

finden wir dieselben Zweige des (lolfstroius und zwar ungefäiir auf denselben

Stellen; ungefähr auf denselben Stellen überschreiten wir die Grenzen der ein-

zelnen Gebiete usw.
Jetzt kommt die Frage, ob wir dasselbe auch dann feststellen können,

wenn wir gröliere Perioden in Betracht nehmen.
Es stehen uns die Beobachtungen im Laufe von 35 Jahren (1869 bis

1904) zur Verfügung, welche wir mit meiner Karte vergleichen können. Ein
eingehendes ki-itisclics Studium des gesamten hydrologischen Materials hat mir
gezeigt, daß dieses Material im ganzen mit der Karte auffallend gut überein-

stimmt. Um die zeitraubenden langwierigen Zusammenstellungen in der vor-
liegenden Arbeit möglichst zu beschränken, werde ich mich mit einigen wenigen
Beispielen bfunügen.

Zunächst will ich die Beobachtungen von C. Weyprecht ) im Jahre 1871
erwähnen. Auf seinen Stationen beobachtete dieser Forscher sehr verschiedene
Temperaturen, aber wt-nn wir die Stationen auf meine Karte eintragen, so

wird «Ii»' Ursache der .Mannigfaltigkeit der Teniperaturverhältnisse auf einmal
klar : gewisse Stationen fallen auf die Zweige des Golfstroms, andere auf kalte

Gebiete.

') CtnieoU penuaaciit oU*. Auudc lUiKi— lUiM. Nr. :i. Fevrier liKU.

3) Comeil pemument etc. Ann^ IU«12-19<X{. Xr. 4. Mtu 1003.
3> C. Weypret bi 1. c.
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Noch lohrroioher sind einijre Beobaelitiinfjen flt r Xorweprischen Nord-
atiautisciicn Expedition im Jahre 1878^). Am Ende Juni und Anfang Juli hat
diese Expedition eine Reihe von Beobachtungen im Barents-Meer aasgeführt,
welche uns ein klares Bild der TomporaturverhältniBBe geh&i. Nehmen wir
zunächst 8 Sfalionen Nr. 2(57 und Nr. 26!) bis 275.

Station Nr. 267 Nr. 2«!!) Xr. 27Ö Xr. 271 Nr. 272 Xr. 273 Xr. 274
j

Xr. 27.5

Hn-ite. X-Hr. . . . 71' 42' 72- 11' 72 27" 72- .{S'
1

73^ 11' 73^ 2.-»'

_

73- UV 74 - m'
1 tkn.r. t ^1 1

•>-. Iii* "III- UV
•»•> vi .*!:; .'.0' 33 ' 03' ' '-11 V "ijy '11 - KV

,
.M II) |.31 12'

Tiefe io lu Temperatur

- 4.1 — ' 4 + 4J> ' —4.0 -f-3.7
IS -- 4.1 _ _ — 4-3.7
.37 -L4.1 IM + 3i5 - 3.1. -!-8.5 f-2.8
73 — 0.6 -I-2.Ö -^2i> — — -2.7
91 — — — - — 4.0 -!- 3.2

lln ~ I..".
— 4- 1.7 —

—

12>> ^ o.:> • 3.."» 2.6
14ti (»..->

.

~.
.

-1- 1.0 2.«; 3.n -2.4

183 — 0.7 — 0.« — 1.7 — XI 4- 2a* -2.1
— 1.5

210 - IJl ~'_ — 2.7 4-1.0
2:i.s 4-2.9
241)

252 - 1.2 _
2m -

1

271 1 .43

274 — l.s

2'J3 ^-o.7 4-2.7
333 —

1
±0.0

j

360

i 1

-1-2.17 —
1

1

Auf den ersten Blick macht diese Reihe von Temperaturbeobaehtungen
einen s»'hr sonderbaren Eindruck. Aber sobald wir die Lage einzelner

Stationen auf der hydrologischen Karte näher ins Auge fassen, so finden w^ir

wieder die uns nach den neuen Beobachtungen klar gewordenen Verhftltniase:

St. Nr. 267 lioirt bri (h r Frenze der Murman-Stromung, St. Nr. 269 im nördlichen
kalten Gebiet, St. Nr. 270 im zweiten Zweitr d^r Nordkapströniung unweit von
demjenigen Teil, wo der Zweig von kalten öchiehieii bedeckt wird, St. Nr. 271
in demselben Zweig weiter nach Westen, St. Nr. 272 im Grenzgebiete zwischen zwei
mittleren Zwei^ren des Nordkapstroms, St. Nr. 273 und 274 im dritten Zweig,
St. Nr. 275 am Nordrand desselben. Kb»>nso^nit stimmen mit den neuen Beob-
achtungen auch andere Stationen im Ilurents-Meer.

Aus dem Gesagten können wir den Schluß ziehen, daB das allgemeine
hydrolo;LM"srlip Rlld unseres Untersuchunirs^^t-biets jahraus, jahrein im ^n-oRen

ganzen unverändert bleibt. Da die VtTteilung der Str<Mnunf.feii und der ver-

schiedenen hydrologischen Gebiete in erster Linie von dem Bodenrelief ab-

hSngig ist, so müssen wir annehmen, daß wesentliche Veränderungen der
allgemeinen hydrologischen Verhältnisse nur durch große geologische Verände-

.

rungen hervorgerufen werden.

IT. «raiuUoli« •rladmnmg«!! d«r Temperatur nnd das WiltgrtMüta«.

In dem yorhergehenden Kapitel haben wir das allgemeine hydrologische
Bild unseres Untersuchungsgebiets kennen gelernt. Wir konnten dabei eine
außerordentliche Manni^'^faltigkeit der hy<lrol()<iis('h<'n Verhältnisse im Euro-
päischen Eismeer festätellen. Wir fanden eine Keilie von hydrologischen Ge-
bieten mit wesentlich verschiedenen physikalisch-geographischen Vwhfiltnissen

;

außerdem zeigten verschiedene Teile ein und desselben Gebiets zuweilen mehr
oder weniger grolto oder sogar sehr wesentliche Unterschiede.

') H. Mohn. NonlhüTets Dybdcr elr.
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Da die hydiologis;clien Verhältnisse in jedem Gebiete sowie in einem
jeden Punkt im Laufe des Jahres einer Reihe von Verftnderungen unterworfen
sind, die außerdem in vorsohicdencn .Talircn nicht iileiif isdi sind, so ist eine

genaue tiefgi'eifende Kenntnis der physikalischen CJeographie erst dann möglich,

wenn wir den jährlichen Gang der V'eränderungen in einer Reihe von Jahren
ganz genau kennen. Eingehende Untersuchungen Ober die jfthrlichen Ver-
finderungon der Temperatur »ind des Ralz;_a'haltes halten die g^rößte Bedeutung
sowohl für die Ozeanographie, wie auch für die Biologie des Meeres; nur
durch solche Untersuchungen gelangen wir zu einer richtigen Vorstellung über
das Meeresklinia.

Das liydrohttrisclie Material, wt-h-lies wii- l)eniitzeii kr»nnen, um den jälir-

lichen Gang der hydrologischen Veränderungen festzustellen, ist leider sehr
ungleichmäfiig. Für gewisse Gebiete oder sogar Punkte besitzen wir sehr viele

Angaben (besonders über^ die Temperatur), wcldu- alle Jahreszeiten, sowie
eine Reihe von Jal^ren umfassen; für andere sind «lic An<:al)en viel si)ärlicher.

Oft fehlen die Beobachtungon während eines grollen Teils des Jahres; dies ist

besonders in denjenigen Gebieten der Fall^ wo grofie Massen von Treibeis vor-
konuncn. Zuweilen können wir ein«' genaue Vorstellung über die hydrologi»
sehen Verh.ältnissc im Winter auf Grund der tlieoretischen Betrachtungen
bilden, in anderen Fallen kann auch diese Möglichkeit fehlen.

Die besten, zuverlfissigsten Resultate Aber den Gang der hydro-
logischen Veränderungen bekommen wir, wenn die Beobachtungen ungefähr
an demselben Punkt, odor i i( litiger, in demselben kleinen Areal ausgeführt

werden. Sind die Beubachtungspunkte in einem gewissen Gebiete weiter von-
einander entfernt, so entsteht eine wichtige Fehlerquelle, denn wir kfinnen
nicht immer entscheiden, was wir als Resultat der jährlichen Veränderungen
und was als Resultat der verschiedenen Lage der Beobachtungspuukte be-
trachten sollen.

Selbstverständlich kann ich in der vorliegenden kurzen Abhandlung auf
die Einzelheiten nicht eingehen. Ich will nur die wichtigsten Resultate der
üntersuc Illing für <'inige typische Punkte und (icbiete anfiihrcn.

Ich fange mit den Temperalurveräiuieruugen an. Eine grapliisclu' Dar-
steUung des jährlichen Ganges der Temperaturverandwungen findet der Leser
in den Textfiguren.

Das beste Material, welches uns zur Zeit zur Verfügung steht, bezieht

sich auf das Murmansche Küstengebiet (besonders vor dem Eingang in den
Fjord Motowsky und im Hafen der Stadt Alexandrowsk), sowie auf gewisse
Punkte auf dem Meridian des Kola-Fjords,

Als Ausgangspunkt wähle ich die Beobachtungen vor dem Eingang in

den Fjord Motowsky (zwischen der Fischer-Halbinsel = Halbinsel Rj'batschy

und dem T'estiand), ungefähr unter 697«' N-Br. und 33—84 O-Lg. In neben-
stehender Fig. 1 ist der (iang <ler Temperaturveränderungen in diesem Gebiet

und zwar in den Tiefeu von 0, 10, 25, 50, 100, 150, 200 und 250 m für die

Periode von Juni 1898 bis Juli 1901 graphisch dargestellt worden. Da die

Beobachtungen nicht an dem-st llH n Punkt ausgeführt wurden, sondern in eiuiMU

zicinlicli grcdicn (Ichict, in wclrlicin «ü'- Vri liiiltnissc selbst verständlich nicht

identisch sind, so zeigen die Beobachtungen viele UiuegehuäbigkeiteiL Diese
Unregelmäßigkeiten müssen um so größer sein, als das Gebiet erstens in der
Nähe von Küsten, zweitens vor den Mündungen der Fjorde liegt; die

wechselnde Wirkung der Küstenfaktoren, die GezeitenstrrimiinLren, welche bald

das Meerwasser in die Fjorde, bald das Fjordwasser nach aulien führen, — dies

alles übt auf die Temperatur einen sehr großen Einfluß. Unsere Kurven
erläutern daher nur den allgemeinen Gang der Tempei-aturveränderungen.

Wie wir aus unseren Kurven sehen können, fängt die Temperatur an der

Überfläche schon in April—Mai an zuzunehmen und in Juli August erreicht sie

ihr Maximum; dann folgt ein langsames allmähliches Sinken der Temperatur
bis Februar—März. Wenden wir uns nun zu tieferen Schichten, so bemerken
wir sogleich eine Verspätung in dem Kintrefcn der Maxima und Minima.

Relativ gering, aber doch merklich in der Tiefe von 10 m, wächst die Ver-
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spätun«; mit «h'r Tiofc im<l in Tiefe vnn '200 bis 250 m Ix'trli^'t sie un-

gefähr drei Monate. Die Suiumererwärinung verbreitet »ich sehr langsam in

die Tiefe und erreicht die tiefen Schichten, nachdem die oberen schon be-
trächtlich abgekühlt sind; als Fo]^a> davon entsteht eine allmähliche Bewegung
des Temperaturmaximiims nach ticiii Meereshdcleii. Al»L"'Sf li('n von irowisson

Unregelmäßigkeiten, deren Ursachen wir schon üben augedeutet haben, können
wir das folgende allgemeine Bild der Yerfinderungen in der Lage des Tempe-
raturmaximums feststellen. Wir beginnen mit dem Anfang des Sonmiers. Im
Juni Aufjust beobachten wir das Temperatunnaxinnini an der ( )be[ fliiclie des

Meeres. Dann entsteht Ende August oder im September (je nach verschiedenen

Fig. 1.

Jahren) ein Übergungszustand: die Temperatur der oberen Scliicliten von 0

bis 25 m ist zu dieser Zeit mehr oder weniger gleichförmig. Die weitere Ab-
kühlung an der Oberfläche und die allmähliche Verbreitung der Sonunerwärme
von oben nach unten hat zur Folge, i\t\\i das Teinperaturniaxiinum von der
Oberfläche verschwindet und immer tiefere Schichten eimiimmt. Ende Oktober
finden wir dasselbe in der Tiefe von 50 bis 100 m, im November in der Tiefe
Von 100 ni, im Dezember in der Tiefe von 200 m und mehr und im Januar
(nach den Be»)l)achtun<ren im Jahi-e llIOl) in dei" Tiefe von 2nO ni. Die Ver-
teilung der Temperatur wird also je nach der Tiefe des Beobaclilungspunkles
früher oder später umgekehrt zu derjenigen, welche wir im Sommer finden:
bei einer Tiefe von etwa 100 m sind die untersten, am Boden lie^'cnden

Schichten die wärmsten schon im November (oder ( )ktober) ; betrii<rt di<' Tiefe

etwa 200 m, so finden wir diesen Zustand im Dezember usw. Jedenfalls ent-

steht ein Zustand des Meeres, bei dem die untersten Schichten die wärmsten,
die oberstoi die kältesten siiul. Zuweilen können wie dassellie auch im Februar
beobachten, aber als Regel wird die Temperatur von allen Schichten im
Februar und März auffallend gleichförmig. Sowohl in diesen Monaten, wie
auch im April können wir zuweilen von der Oberfläche bis zum Boden dieselbe

oder fast dieselbe Temperatur beobachten.
*
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So beobachteten wir am 9. April 1899 unter 69 44' N-Br. und U 21' O-Lg:
Tiefe in m . . . 0 50 luO IjO 2w und 2Ii»

t«' -j-1.6 4-1.7 +1.7 -1-1.7 -1-1.«

Am 31. Mirs 1901 etwas mehr nach Westen unter 69^ 32^ N-Br. und
48' Ü-Lff:

Tiefe in m
t*^ • • • • •

10 2.> 50 loo i:*) 201 > 2:>i)

+1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +I.I +1.1 +1.1.

Es kann wohl keinem Zweifel unterließen, daß diese (lleichmäßigkeit

der T('n!|toratur (liircli eint' irlcidimäHim' Verteilung; des Salzgehalts hervf»r-

gerut'un wird. Im Winter nimmt der Zuflult des Süßwaääers stark ab, dies

hat zur Folge, daß. aneh die Differensen des Salzgehalts Tersehiedenw Sebiehten
sich allmählieh vermindern. Je mehr dieser Prozeß fortschreitet, desto günstiger
werden die Verhältnisse für eine vertikale Zirkulation des Wassers. Dir an

der Oberfläche des Meeres abgekühlten Wasser-Partikeln sinken, bis sie die

Schichten erreichen, deren spezifisches Gewicht in situ fn'dßer ist, aUi das der
sinkenden Wasserteilclien, und werden durch wärmere Teih-hen ersetzt. Je
gleichmaRiger der Salzgehalt ist, desto tiefer können die Teilchen sinken und
sobald die ganze Masse des Wassers ein und denselben Salzgehalt erhüll, kann
die vertikale Zirkulation bis zum Boden reichen und eine ganz gleichmäßige
Temperatur aller Schichten hervorrufen. Wir können uns leicht über-
zeugen, daß dies wirklich der Fall ist. In der oben angeführten Serie vom
31. März 1901, wo die Temperatur von 0 bis 250 m -\- 1.1 war, finden wir

ebenfalls in der Tiefe von 10, 25, 50, 100 und 200 m 34.56 ^« (die Proben
aus anderen Tiefen fehlen, die von der Oberfläche ist offenbar etwas ver-

dunstet).

Nach dieser Periode der gleiclimäßigen Temperatur tritt bald etwas
früher, bald etwas spSter eine neue Erwärmung der oberen Schichten ein

und von Ayiril oder Mai an finden wir das Temperaturmaximum als Regel
wieder an der Olierfläche.

Die Verspätung in der Erwärmung der tieferen Schichten können wii*

sehr anschaulich hervorheben, wenn wir mit Hilfe unserer Kurven bestimmen,
auf welche Jahreszeit in verschiedenen Tief<»n die drei wärmsten und die drei

kältesten Monate fallen; die ersteren können wii* als »Sommer« bezeichnen,

die letzteren als »Winter«. Wir bekommen dann für die Jahre 1898 bis 1899,
1899 bis 1900 und 1900 bis 1901 folgende annähernde Resultate (selbstverständ-

lich kann hier von genauen Angaben keine Rede sein):

c 1808—1899

• »Winter« 'Üoamer* \ «Winter-:

1900—1901

: Soniiner« »Winter^

1

1

10

100m
250

.r,. vn.-r>.x. '

•j:.. VII. -2,-.. X.
IH.VIII. lu.XI.

iwill. i:..xi.

i.lX.-l.XU. 1

2rKrx.-2r..xii.l
i.x. I.I.

10. X. IM. I. :

10.11. 10. V.
IL». II. i\.y.
!.). II. 1... V.

1. III. -I. VI.
20. IIL—20. VI.
•ir..ni.-2.5.vi,
:w>. III.—ao. VI
>0. IV.^20. VII.

.-). VII.-.-.. X.
in. VII. lo. X.

'

1.-). VII.— i:.. X.
5. VIII. XI.

|2ü.VIU-20.XI.i
5.TX.-.VXII. I

I.X.— I.I.

20. 1.-^2»). r\'.

25. I. 25. IV.

10. II. -lo. V.

10.11. -10. V.

20. IL—20. V.

l.m.—l.VT.

1. III.

20. III.- 2» t. VI.

5. VII. -.'). X. 2.5. II. 25. V.
i:i. VII. 13. X. 25.11. 25. V.

20. VII. 20. X. 5. III.-5. VI.
5. VIII. 5. XI. lo. III. -lo. VI.
10. IX.-IO. XII.J 5.IV.-5.V1I.
|20. IX.-20. XII.IlO. IV.-IO, VIT

.5.X.— .5. 1. l.V.-l.VIII.
lU. X.— 10. 1. 20. V.-20. VIII.

I

Was die Temperatur-Amplituden sowie die Temperatur selbst in ver-

sclnedenen Tiefen anbetrifft, so kann dei- Leser sich eine genügende Vorstellung

darüber nach den Kurven machen. Die Amplituden ein und derselben Schicht

sind in verschiedenen Jahren sehr verschieden; mit der Tiefe nehmen die
Amplituten beträchtlich ab. Die Erwärmung sogar in tiefen Schichten kann
ziemlich groH sein. So finden wir z. H. am 25. Oktober 18y.s ungefähr unter
QQ"" 20' N-Br. und 'M 35' O-Lg. (am Eingang in den Kola-Fjord) folgende

Verteilung der Tempwatur:

Tu'fe in m 0 25 5o 100 1.50 2oO 247
t- . —^.G.9 -l-fl.9 -f7.1 -i-6.ü +6.7 +t{.2 -f-5Ä
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Nocli ('int' Tntsai'hf scheint mir l)t'S(Hidt'rt' Erwälinun^Er zu vordionpn:

iiu Laufe dur Arbeiten der Muriuau-Expeditiun beobachteten wii* ungefähr
anter 697^^ N-Br. und 33—34^ O-L^. kein einziges Mal Tonperaturen unter
«)

,
>ogiir im Jahre 1903, als das Eis an der Murinanküste eine außerordent»

Hell ^a-olU' V«'rl»roitun^ zeifitc. N. AiKlrcjew hchauptt't, daH er njchrinals län<!:s

der ganzen Murnianküsie Temperaturen unter 0 beobachtete. Seine Angaben
scheinen im höchsten Grad zweifelhaft zu sein, um so mehr, als sie zum Teil

mit anderen (gleichzeitig<«l) Beobachtungen im schroffen Widerspruch stehen.

Wir haben soh<iij ^esehen, dali die jälirliehe T<Mn])eratur-Aini)Iituden im
Gebiet vor dem Hingang in den Golf Motowskij i»ehr betrüchtliclt »ein können.
Fflr die Periode ron Temperatur-Maxima im Jahre 1898 bis Temperatwr-
Minima im Jahre 1899 können wir folgende Amplituden annehmen:
Tiele in m 0 10 25 50 100 löO 2W 2:)i>

Temperatur-Amplitude 9«.,— H» cS'- 6.8* fiO~ 5.«> 5.1 4.s.

Ungefähr dasselbe, d. h. relativ große Erwärmung und Abkühlung der
tiefen Schichten und große jährliche Amplituden finden wir auch in anderen
Teilen des Küsten-fJebiets ITm^s der Xordküste der Kola-IIalltinsel. An dem
östlichen Ende der Küste sind die Verhältnisse insofern verschieden, als hier

eine sehr starke Abkühlung aller Schichten im Winter stattfindet und die

Temperatur beträrlnlich unter 0 sinkt.

Am un-ölUen sind die jähi-lii-hcn Tenijieratur-Amplituden, wie man schon

a priori erwarten kann, da, wo der Einfluß der Küsten sich am stärksten

kundgibt, d. h. in tief einsehneidenden Fjorden.
Ich habe schon vorher eine Serie aus dem Oel)iet vor dem Eingang in dßH

Kola-Fjord angeführt. Die Temperatur in der Tiefe von 247 m betrug am
25. Oktober 1898 -[-ö.8 . Ich la.sse jetzt einige Serien aus dem nördlichen
Teil dieses Fjords folgen, um dem Laser die Möglichkeit zu gewähren, sich

eine genaue Vorstellung Über die Temperatur-AmpUtuden in tiefen Schichten
des Fjords zu bilden.

Am 23. November 1899 beobachtete man uuler 69 11 iiO M-lir. und
33° O-Lg.:

TieCe in m 0 25 54> lOi) m 2(tO 250 28U
- i.o J -.1

: -.-.-,.1 ; -;-r).r» ^.'.7

Am 10. Januar 19U0 unter Ü9 13' N-Br. und 33 34' O-Lg. war die

Temperatur:
Tiefe b m . . 0 2.5 50 loo I5t) 200 250 27.'>

t'- -i-2.a') :-:i.or> -fH.25 -{-.{. t:. i.3 — i.7 4-4.7 -f t.i)

Die niedrig.^ten Tenii>ernturen (mit Ausnahme der Oberfläche, wo man
zuweilen — wenn Eis vorliuadeii ist — aucli die Temperaturen unter 0 finden

kann) wurden hier ungefähr unter 69*^ 1373' N>Br. und 33^ 33' 0-Länge am
1. Mai 1900 beobachtet:

Tiefe in m 0 50 1<X> 150 200 2iK)

-f-a: +0J) -fo.4 +0.5 4.0..1 4-0.4

Da die niedrigste beobachtete Temporatur in tiefen Schichten -|~0.3°

betrug und die li<">chste -|-5.7-, so müssen wir für die Tiefe von fast ;U)() m
(2X0 290 in) eine jährlidie Amplitude von ininde.-^tens 5.4 annehmen. Für
eine so beträchtliche Tiefe ist dies eine auffallend hohe Amplitude.

Je mehr ein Teil des Meeres vom Festland umgeben ist, desto deut*
lieber muß natürlich caeteri.s paribu.s der zweierlei Einfluss der Küsten
sich bemerkbar luaehen, d. h. die starke Erwärmung während des warmen
Teils des Jahres und die starke Abkühlung im Winter. Im engen und tiefen

Fjord Ura, nicht weit vom Eingang in den Fjord Motowskij beobachtete man
am 14. Hai 1900 folgende Verteilung der Temperatur:
Tiefe in m 0 2.". TiO 1(N» 150 2< H> 220
t- -)-<».!» -fH.7 -j «»^

-I-0.4 4-0.1 -rO.l -f-t),l

Die Temperatur sank also im Winter ungefähr bis 0"^ und die jähr-

liche Amplitude muß wahrscheinlich noch beträchtlicher sein, als im nörd-
lichen Teile des Kola-Fjords.
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" Sobald wir uns von der Murnian-Küst»» narh Norden entfernen, neliinen

die Sonimererwärniun^, die WinterabkiililmiM uii i 'iie jährJioheii Amplituden

mehr und mehr ab. Unter 71'/^- N-Br. auf dem Meridian des Kola-Fjord»,

d. h. im südlichen Zweig des Nordkapstroms (warme Murman- Strömung)
finden wir relativ kleine Amplituden in tiffen Schichten (Fit:. 2).

Für die ganze Periode von Mai 190U hi» Mai 1904 finden wir hier in

versehiedenwi Tiefen folgende Mehate und niedrigste Temperaturen nnd Tnn-
p^ratur-AmpUttiden

:

Tiefe in m.. 0 10 25 3(i mt ir*0 250 Ober 230
t-mu. +6.5 -|>6JU -i-«t.27 4-:».0 4-4.23 +4.10 +3.74 +3j0 +2it2|270n)
t'nuB — 2.fi -i-2.6 +2.3 +2JI +2JI +2.2 +2J> +2a> +IÄ
Aiuplit 3.0 :i.;4 :)j97 2.7 \m 1.0 1.74 IJIO l/S

Die Omndlage fttr diese Tabelle bilden 2S Serien, welche alle Jahres-

zeiten umfaaaen. Für einsdne Jahre üaä die Amplituden tifoli ^rcrin^H-r.

Relativ klein .sjml <lie Temperatur-
Amplituden weiter nach Norden; unter 72'

und 7:1 N-Br^ d. Ii. zwischen den Zwei{:on

(Ifs Nordkap-stroms, werden dieselben da-

din-cli vcr^ToOert, dal5 bald ^-^rölkTe, bald

beträchtlich ^erinfrere Massen des kalten

Wassers aus dem nördlielien kalten Gebiet

eindrin^M II.

In tiefen Schichten des Nordk^
Stroms vor der Teilung in die oben be-

schriebenen Zweite finden wir ebenfalls

ziemlich konstante Temperaturverhältnisse.
Dies tritt jedoch nur dann ganz deutlich

hervor, wenn w ir iHMiliaelitunjien auf nahe

liegenden Ötatiunen zusanmienstelien, denn
die Temperatur im Nordkapstrom ver-

ändert sie]) sehr beträehtiicli s iwohl in

der Richtung von der Axe dosi^ielben nach

seinen Grenzen, wie auch in der Richtung
des Stromes selbst.

Im (iebiet des Hingangs in da:> Weilk'

Meer, im Weißen Meer und im seichten efid-

liehen Teil des Eu?'o|>;iischen Eismeeres (ab-

«ieselien von (leiijenif^en Teilen, wo die

Zwei<.'e des CiolfstroniB einen mehr oder

weni<.'er starken K Infin Ii ausülien) /liircn die jiilirliclien Teiiii)erat urviiii mlerunpen

eine s»'hr wieiiti^e Kie^entümlielikeii. Dank der überaus starken Aiikiiiilun^- im

Winter erreicht die -ranze Wassermasse eine TeniiJeratur, welche dem (k'frierimnkt

sehr nahe steht oder mit demselben identisch ist. Je nach dem Salzgehalt

ist die Temperatur des (lefrierpunkts verschieden und entsprechende Winter-

temperaturen finden wir in den folgen«! angeführten (Gebieten: die niedrigste

Temperatur im Weilten Mi>«r in unseren Serien ist — 1.6 ' (der größte Salz-

gehalt 30.08 die niedrigste Temperattn* Im Eingang in da« Weiße Meer
und voi- demselben l.f usw. Im Ponnner findet eine mehr oder weni^'er

starke Erwärmung statt und in den seichten Teilen verschwinden die mini-

malen Temperaturen, während wir in den tiefen Teilen de« Weißen Meeres

immer sehr niedviLM' T<Mni>eratur<'n finden.

Die Teinperalurverhältnisse des Weillen Meeres sind, wie wir schon

sahen, sehr eigentümlich ; während in tiefen Schichten wir immer sehr niedrige

Temperaturen beobachten, wer<b'n die ol)erpn im Sommer sehr stark erwärmt.

Als Beispiel lasse ich drei .Serien aus dem tiefen mittleren Teil des

Meeres folgen.

Am 26. August 1900 unter 66 52''X-Br. und 36 16' O-Lg. erfial) sich :

Tiefe in in rt 10 25 HKI l.VJ ÄK.» 2:10

+185 +1U +1« -0.8 — IJ» —1.0 —1.« —1.«
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Unweit davon (fi;') öi' N-Br., 35 38' O-L^r.) war die Temperatur am
26. Au <r 11 st 1900 in der Tieft- von 2fi3 in .«ht-nfalls 1.6 .

im nordwestlichen Teil des Weillen Meeres beobachtete N, Smirnow:

Hefe in n 0 10 25 50 100 ISO 2U0
1- m 13. V. 19113 -lA -1.6 -1.5 —1.5 —1.4 —U -
HB 7. VI. 1902 —13 —1.4 —13 —1.4 —1.6 — 1.4

In den efldlioben Qolfen des Weißen Meeres, besonders aber im Golf
von Onepa findet eine starke Erwärmunfr im Sommer statt; in der Tiefe von
'iO 35 m kann man zuweilen im Juli und August Temperaturen von über
8 , so^ar über 9^ beol^aelitt-n. Besonders stark ist die Erwärmung der Ober-
flichen-Sdiicliten an den Küsten.

Das kalte nör<lli<'lie (lebiel zeigt sehr mannigfaltige Teiii|)('iiit iirver-

iiültnisse; FoTtsetzungi'U der Zweige des Nordkap-Stroms in der F<trni von
rnterströmungen, kalte Strömungen, Fortsetzungen des Nord-rolar-Bassins
verursachen, wie wir sahen, ein sein* buntes Bild der hydrologischen VerJiiilt-

nisM'. Im ganzen sind in den tiefen Schichten niedrige Temperaturen, meist

unter 0'-', gewöhnlich unter ~ 1 vorherrschend. Im Sommer werden die

oberen Schichten beträchtlich erwärmt, besonders in südlichen Teilen des
(Jebiefs. wälirend im Winter die Temjieratur Iiier sein- stark sinkt und durch
titarke vertikale Zirkulation inäclitige Schiebten mit .ganz gleicliförmiger

Temperatur entstehen. Diese gleichförmige Temperatur, welche ungeffihr dem
'»friiijiiinkt entspricht, erstreckt si<'h b;ild bis zum Hoden, bald bis zu den

sakreichen Bodenschichten. Als ein gutes Beispiel des letzten Falls kann
folgende Serie am 80. Hin 1901 unter 71<> 18' N-Br., 87« 51' 0-Lg. dienen:

TielFinin 0 10 23 .V) khi i.-,o 2(X> 2:Ai

I- —13 —1.9 — i.» —1.1) — i.a — — —1.2
Slügdialt 1.% . . . . :t4.6(l 3433 3435 3435 34.»5 'MJB» 3436 34.94

Abgesehen von einer dünnen oberen S(lii<ht, wo durch Eisselimelzen

der Salzgehalt etwas vermindert war, finden wir hier eine mächtige Schicht
von Wasser mit gleichförmiger Temperatur nnd Salzgehalt, währrad die salz-

r-ii here Hodenschicht, die von der vertikalen Zirkulation tmberQhrt bleibt,

iiöbere Temperatur bewahrt.
Was die kalten Strömungen an den Küsten von Nowaja Semlja an-

betrifft, so finden wir in der kalten salzreiebeu Hofb iiströiunn;: immer sehr

niedrige Temperaturen, während in der oberen kalten Strünmng, der eigent-

lichen Lütke^trömnng, die Temperatur der oberen Schichten im Sonmier
ziemlich stark steigt.

Da in der Verbreitung der Sommer-Erwänimng nach unten die Be-
wegung des Wassers die größte Rolle spielt, so können wir schon a priori

erwarten, «iaf? in denjenigen Teilen des Meeres, welch»- durch eine unter-

seeische Barriere abgetrennt sind, dieser Prozeß sehr langsam und unvoU-
«tindig sein muA.

Ein gutes Beisi»iel davtm gibt uns der Hafen Jekaterininskaja (Katha-

rinen-Hafen) im Kola-Fjord (Fig. 3). Dies ist ein Sand zwischen der
Westküste des Fjords und der Insel Jekaterininskij, welcher am südlichen
F.iidf durch eine Landenge, die nur während der Flut vom W.isser bedeckt
wird, am nördlichen durch einen relativ seichten Eingang in 4,eu Hafen vom Kola-
Fjord abgesperrt wird. WShrend in den oberen Schichten groBe Sommer-
erwärmung und groHe jährliche Temperatur-Amplituden beobachtet werden,
äind die Temperaturveränderungen in der Tiefe von 30- 45 m sehr gering.
In diesen tiefen Schiebten kann man snweilen im ganzen Sommer Tempera-
turen unter 0 beobachten. Erwähnenswert ist auHerdem, daß die ma.vimale
Erwärmung in der Tiefe von etwa 35 m iiier ungefähr uui drei Monate sieh
verspätet gegen das, was man an der OberfUohe beobachtet, also ebenso viel
wie in dt-r Tiefe von etwa 200^—250 m im angrenzenden Meer.

Ein anderes Beispiel ist eine Buclit (Dolgaja oder Glubokaja Guba) auf
der Insel Solowetzkij (Ssolowetzkij), die mit dem ifeer durch einen engen und
^«'ieliten Eingang verbunden ist. Trotz der geringen Tiefe finden wir hier

ABB. d. Ujdr. «te, aas, Haft VII. 2
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in Bodenschichten Temperaturen unter 0 im Sommer (und eine eigeutüin*
liehe Kaltwasser-Fauna).

Nach diesen kurzen Angaben über die jährliehen Temperaturverände-
rungen im Kur(>])riischon Eismew gehe ich au einer flüchtigen Übersicht der
Salzgehalt-Veränderungen über.

Fig. 3.

Im großen und ganzen verlaufen diese Veränderungen auf folgende
Weise:

Mit dem Eintreten des Winters nimmt der Zufluß des Sflßwassers vom
Land immer mehr ab; dabei sind nicht nur diejenigen VerinderuBgen gdtend,
welche auf den Küsten des Eismeeres seihst vor sich ^ehen, sondern auch die

Veränderungen in \reit entfernten Gebieten. Je größer nämlicit der Zufluii

des Süßwassers an den Westküsten Europas ist, desto geringer muß der Salx-
geholt dos N(irdka|)strom8 sein. Gleichzeitig nimmt auch das Eisschmelzen
ab, hört dann ;nif L^oHon Strecken auf im<i wird durch Eisbildung ersetzt.

Dies alles muh natürlich eine Zunahme des Salzgehalts, besonders in den
oberen Schichten hervorrufen. Zur selben Zeit tritt eine weitere sehr wichtige
Veränderung ein: je mehr der Zufhili des Süßwassers abnimmt, je mehr Eis

sich bildet, desto kleiner wird <lie Differenz des Salzirehalts in verschiedenen

Schieliten und zunächst in den oberen Schichten. Dadurch entstehen mit der
fortwahrenden Abkühlung des Wassers von oben immer günstigere Verhiltaisse

für tiie vertikale Zirkulation und demzufolire wird der Salz<,'e]ialt gleich-

mäßiger. Am Ende des Winters finden wir den höchsten Salzgebalt, welcher

Digitized by Google
j



Knipowitso]!, N.: Hydiologischie Unteraachunf^ im Europikcfaen Ewmeer. 307

zu^^leicli relativ gleiehmäßi^ ist. Im Frühjahr verändern sich alle oben
erwähnten Verhältnisse und im Anfang des Sommers beobachten wir die

}/eriiif_'sten Salz^'olialtt> und die jrroRten Unterschiede verschiedener Sohichten.

•Später im Honuiier steigt der Salzgelmlt wu^fler.

Dieses allgemeine Bild wird jedoch durch mehr oder weniger be*

deutende Unterschiede swischen verschiedenen Jahren zuweilen betrlchtlich

verwischt. Die Quantitäten des Golfstromwassors scheinen in verschicdonfn

Jahren sehr verschieden zu sein. Die Beobachtuntjcn im Herbst, Winter und
Frühling 1902 bis 19U3 zeigen eine auHerordentliche Zunahme der Salzgehalte

in den Zweigen des Ncnrdkapstroms und angrenzenden Gebieten. Überhaupt
kann man feststellen, daß die Salzgehalte in verschiedenen Jahren beträcht-

lich variieren. Aucli zeij^t die Verteilun«,^ des Salzgehalts in verschiedenen

Zweigen der Nordkapströmung sowie innerhalb ein und desselben Zweiges
bedeutende SehwankimgeOt dureb welche der jährliche Gang der Salsgehalts-

veränderun;L'cn ebenfalls undeutlich wird. Die Untersuchungen üV)er die jähr-

lichen Salzgehaltsveränderungen geben uns kein so regelmäHiges und deut-

liches Bild, wie die Untersuchungen über die Veränderungen der Temperatur;
außerdem benehen sich diese Veränderungen hauptsächlich auf die oberen
Schichten.

Um die (5rö|ie der Salz<rehiilt!iinplituden zu veranschaulichen, lasse ich

«inige Beispiele folgen. Ungefähr unter 69'/., N-Br. und 33 bis 34^0-Lg.
können wir für die Periode vom 31. Juli 1900~biB,9. Hai 1904 folgende Am-
plitude featatellen:

Tiefe Amplitude Tief» Amplitude
ra 0*0 n» " A
0 . . . . 33.30-34.67 100 ... . !U52—34.74
jo . . . . :a62—:ii.7o ir»o . . . . :m.bs ;?t.7>

2.') .... 33.t«>~;i4.70 2(X> .... ;}».7i

50 ... . 34.07—34.70 260 ... . ai.43-34.74

Auffallend ist, daß alle Salzf^ehalte von mehr als 34.'65,,"„ sich auf die
pi-riode vnm Dezember 1902 bis November 1903 beziehen, sonst finden wir

keine höheren Salzgehalte, als .{4.56 in der Tiefe von lü bis 50 m, 34.60

in der Tiefe von 100 m, 34.63/,, in der Tiefe von 150 m, 34,65 in der Tiefe

von 200 bis 250 m.
In der Murman-Str<*tmun<r auf dem Meridian des Kola-Fjords in der

l*eriüde vom 15. September 1900 bis 2. Februar 1904 finden wir folgende
Amplituden:

Tiefe Ampfitude Hefe AmpUtttde
m m
0 . . . . 34.r)8-3I.Sl

10 . . . . :i4.(»() ;!4.s:. . . 34.7l>-a4.96

25 . , . . :{4.r.i :w.H»i 250 . . . . 34.79—34.99
fiO . . . . 34.S.S unter 250 . . . . at.78-35j07

10r>
. . . . ^^\^u :u..ss

.\uch hier beziehen sieh die höchsten Salzgehalte auf di<' Periode vom
Ende (November) 1902 bis Ende (November) 1903. Auffallend niudi-ige Salz-

gehalte finden wir im Gegenteil in einer (übrigens wenig zuverlässigen) Serie

vom 10. Mai 1904; abgesehen von Angaben, welche offenbar unrichtig sind,

beträgt hier der Salzgehalt in der Tiefe von 0 m 34.45 ^g, 10 m 34.47

150 m 34.61 o"„, 200 m 34.65 und 250 m 34.70

Dank den periodischen (jährlichen) und unperiodisehen Veränderungen
des Salzgehalts unterliegt auch das allgemeine Bild der Verteilung des Salz>

^ehalts mehr oder weni<^'er bedeutenden Schwankun^jen. Je iiielir SülUva-^ser

zum Beispiel sich ins Meer ergielit, desto breiter wird die Zone des Küsten-

-wassers mit relativ niedrigem Salzgehalt An der Oberfläche ist die Lage
d«r Isohalinen selbstverständlich im Sommer und im Winter verschieden.

In betreff der Verteilung des Salzgehalts an der niM>rfl:i( he nmW ieli

einige Bemerkungen liinzufügen. Die Vei-teilung des Salzgehalts in der Tiefe

übt auf die Verteilung des Salzgelialt.s aji der Oberfläche seinen Einfluß in
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vei'schiudeiun Teilen des (Jzeanü in sehr verschiedenem Grade aus. Der La|$e
des Nordkapstroms und seiner Zweige, soweit dieselben sieh noch' niebt in
Unterströme verwandelt haben, entspricht im {i^oßen und ganzen eine deut-
liche Stei^^erunf; des Salz^a-iialt-s. Mit <len Fortsetz untren des Oolfstronis in

der Form von ünterätrümen sowie mit der kalten Bodenstrüniung an der
Westküste von Nowaja Semlja ist dies nicht dst FalL Der hohe Salzgehalt
der tiefen Schichten verursacht hier keine Zunahme des Salzgehalts in den
Oberfläohenschichten. (Schluß folgt.)

Die Eisverhältnisse an den deuteclien Kisten Im Winter 1904/05.
(Hierzu Tafel 8.)

Die von den Eisbeobachtungsstationen erlialtenen Meldungen wurden
ebenso wie im vergangenen Jahre einerseits in tftglieh erscheinmiden, anderseits
in monatlichen Zusammenstellun^fen als Reila^'e zu den von der Deutschen
Seewarte lieransL'^e^^ebenen Wetterberichten veröffentlicht. Die monatlichen
Zusanimensleliuiigeu wurden wesentlich erweitert, indem nicht nur die monat-
lichen Summen der Tage a) mit leiehtrai Eis, b) mit Behinderung der Sehiff-
fahrt usw. ^'egreben wurden, sondern es wurden die Eisvei hiili nisse jedes Tages
an jeder Station der Nord- und Ostsee durch bestimmte Zifft i n charakterisiert,

so daß die monatliche Zusammenstellung gleichzeitig eine Art graphischer
Darstellung über die Dauer und Intensität der Eisbesetzung der Küste gibt.^>

Zur Kennzeichiuin«; der Temperntui-verhältnisse des Winters 1904/05
wird die naclistehende Darstellung des Temperaturverlaufs einiger Küsten-
stationen, ausgedrückt durch Pentadenmittel, gegeben, in welcher die für die
Bildung des Eises maßgebenden Frostperioden durch Schraffierung liervor-
gehoben sind. Dil dieses j<'d()ch noch kein Bild gil)t, (>]) der Winter relativ

kalt bzw. warm oder normal gewesen ist, so sind im folgenden für dieselben
Stationen die Abwdohungen der Temperatur der Monate Dezfflnber bis Februar
von den langjihrigen Mittelwerten zusammengestellt,

Kmden. WeRteriantl. K<Vlin. Mnnol.
l). /. inUr lUOl -\-22 +2.4 -t-3-1 -f -M
.laiiuiir 1905 -j-0.2 —0.4 • l.f)

Febnmr c ~f- 1.0 -^IJ) + -i-2A

Mittel -fO.9 -f 1.4 4-lJ>

Aus obigMi Zahlen ergibt sich, dafi der Winter 1904/06 im Durch-
schnitt als mild be/* idmet werden kann, da an der ganzen deutschen K&ste
die Temjterattir im Mittel tingefähr 1 über der normalen lag. Anderseits
ist jedoch auch aus der kleinen Tabelle ersichtlich, daß der Monat Januar,
mit Ausnahme der insular gelegenen Station Westerland, zu kalt war; die in
diesem Monat eintretende Periode strengen Frostes ist aus dem Temperatur-
verlauf, ausgedrückt durch Pentadenmittel, zu erkennen; an sämtliclu'U

Stationen lag die Mitteltemperatur vom IG. bis 25. Januar unter Null; die
Mitteltemperatur der Pentade 16. bis 20. Januar betrug im Westen — 3^, im
Osten H .

Infolge der relativ hohen Temperaturen der Monate Februar und März
wurden die deutschen Küsten allenthalben früher eisfrei als im Durchschnitt,
so dafi die EisverhSltnisse dieses Winters als günstig bezeichnet
worden können.

Nordseeküste

.

I. N'ordfriesisclie Iiis«'bi und scidesw igs< lie Küste.

Wie an der ganzen Nordseeküste, mit Ausnahme des Klbegebietes, be-

schränkt sich auch hier das Vorkommen von Bis auf die Zeit vom 1. Januar
bis 1. Februar 1905. Die Eisbildung beginnt wie gewöhnlich an der Küste

') Vel. TalM'lli-n zu dem Berirht über die EisverluiltuLs-M- au den deutschen Küsu-n im
WiiiUT . M. Ann. .1 Hy.lr. etc.- 1U04, 6. 401—407; lOr 190100 Beilage m den Wetter-
berirhten der Deutschen Enx/warte.
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(Tönning und Husum) früher alH an rlon vorgelegenen Inseln (Amrum und
Sylt) ; während letztere erst nach Eintritt der zweiten Frostperiode Eis melden,
hiiben wir in diesem Winter an der Kflate zwei Einperioden, welche durch
eine eisfreif Periode vom 7. bis 15. Januar getrennt sind. Trotz der kurzen

Daver der Eisperiode war die Eisbildung hier sehr intensiv, so daii an etwa
11 Tagen die S^lschiffahrt geschloaaen war. Hierbei ist allerdings zu er-

wägen, daß die Verkehrsverhältnisse im Vi ru^leirli zu IlnmViuri? usw.

gering sind, und daß das Eis nicht durch Eisbrecher in Bewegung gehalten
wird. Ein Vergleich mit dem Torigen Winter zeigt, daß, trotzdem der Geeamt-
• iiarakter von 190:1 04 stren;,'pr war als derjenige von 1904 00, in diesem

Winter Aniruni und Ellenbogen 11 Tage mit Ei» aufweisen, während sie

1903/04 ginslieh eisfrei blieben — eine Folge der intensiven Kilteperiode des
letzten Winters, deren Temperatormiiiima bedeutend tiefor waren wie im
vurhergehenden Winter.

IL Das BlbegeUet

Die Dauer der Ei.-^poriode in der Elbemündung 1904 05 Ülinelt dei'-

jenigen des vorigen Winters; so hatte z. B. Hamburg in diesem Winter 29,

Altona 81, GHttekstadt 17 Tage mit Eis; im Winter 190S/04 Hamborg S9,

Altona 34, Glückstadt 20 dementsprechende Tage. Das Vorkommen des Ei.ses

verteilte sich auf die Zeit vom I.Januar bis 15. Februar 1905; während der ersten

Periode, welche bis zum 9. Januar reicht, blieb die untere Elbemfindiuig
(BrunsbüttelkrioL' bis Neuwerk) eisfrei; die zweite Eisperiode reicht in dem
unteren Mündungsgebiet (bis Hrunsliau.sen) bis Ende Januar, im Gebiet ober-

lialb Brunshausen bis zum 7. Februar. Um die Mitte des Monats Februar
findet noch eine vorübergehende Eisbildung auf den Watten bei Gittckatadt

statt, ebenso wird bei Cuxliaven loses Eis gesichtet.

Seitdem die haniburgische und preußische Regierung eine große Anzahl
von Eisbrechern in Dienst gestellt haben, findet in der Elbemündung kein

Eisstau mehr statt, da die Eisbrecher einerseits das unterhalb Hamburgs
befinjlliche Eis zerkleinern und im Treiben erhalten, anderseits im Hamburger
Hafengebiet selbst Stopfungen zu beseitigen versuchen und das Eis oberhalb
aufbrechen. Die Eisverhältnisse in der Elbemündung sind hierdurch immer
zum Teil abhängig einerseits vom Abtreiben der Eismassen in der unteren

Elbe nach See, anderseits von der im oberen Flultgebiet aufgebrochenen Eia-

menge. Aufler diesem sind es in der Hauptsache (außer der Temperatur) drei

Miimente, welche die Eisverhältnisse in dei- Unterelbe zu einer gegebenen Zeit

bedingen: die Tiden, die Winde nach Richtung und Stärke und die durch
die letzteren bedingte relative Höhe des Wasserstandes.

Die .\bhängigkeit von oben genannten F;iktoren wird selir ansclKiulich

durch die in den Tageszeitungen ersclieinendcu Berichte über die Eisvoriialtnisse

in den Hamburger Hifen, von denen einige Auszfige angefOlirt werden.
A lu U'. Janiiiir: I'i r Ki.-pni^ iiuf der KIIm', nii lii mir im Iliifi'n iiml auf iIit OIhtvIIn-.

"li'lini HiK-h auf «lor fritcrrllic, hcj^iinit jvtzl <ih«<T /.ii witsch. 1»it fri>r|ic (»ilirlir Wiiiil. «tcr

1..- .Inn zur .\litrift hrai'hit'. i-i abtri'flaiil. Das Kis iM'irimit ^i< h ji t/i nnf/n^taiu ii. In ilrr Iri/tcii

^.i<h; w.in ii ilic Kih»tauiiii>.'i n vor ili ui üankinliatVii n<\\. anu/. lH-~oiii|i-r-. >iark. hmr ^alUii \\ahn-ii<l

<Ut iraii/cii Nai ht benlr n i' hniiilaj: um I I lir, als ilic l',lil>r i iii-< t/if. lin ila- Iii- zur .Milrill

tmii hli-, iiii lin iT trntic S lil4 ]i["laiiiplcr fwt. 1 Ki^hri-i lu r »aivii hiiT uiiuu.^g:t«4.'l/.t liiti^, kounteu
sUt ktitK' I!<'n<-<:iiii{u.'^ in ilir Ki-'iiia-soii hiii<'in)>rinp-ii, <la *\w Flut das tüD Oer Unlcnlbe mtfMbrt»
kniuiiii'iiilr Kis niflir iiml mrJir \>iv 'h-n Hüfi'n /iisuininciisiliol».»

Am 20. Janiiiir: 1><t Kispuifr iIit KJlie hat t^ii-h im hio*i^"n Hafi'ii etwas j^clx-sscrt.

iK-r w härfer p-wor<!eiic Ostwind tmbt <li«' Kisinasscii schnell auch «Icr riitcrelli«' iiiul hiiulorl siie

•<<-r li.-r .\aftnft Mrähronii des Klut.stronii*i. Von der Olnwlbe trifft ifirX nur sehr wonifc K» ein,

da da« TrcibdA olMrluilh uiin Stillstand ^.^t'knniniou isi. Ihtn Vm «iif der ('iiIen'llN- nimmt mtu-htig

n. M dsB die Socetwhiffahrt stm-kenwcise nur noch mit Hilfe <ier Sebleppdompfer ntuKÜ*-^ ^l-'-

.Am 26. Januar: Durrh hnb(>n WaMH i-'aml >i simtlichet Eis, welclw» auf der Unl«r>
füm am Smuide tmi-kin l> von hnt, zum .Hchwim n • i konunen nnd wurde mit der Fiat nach
Un* fRtrirbpn. ho d«H im Hafi-n twhwrrer Riflgang hcrrHchtC'

Ami. Februar: >Von etwa 2 Uhr naofamittiiip an hatten wir Shinn nnd FInt. Da»
Traheia der UntereUie schien so weit atrainanhrirts ncetnebeo, dal) der Elbstnim bei Blanlancae
aahon eisfrei war. Etwas weiter Htnxnanfwirta, von Nienaiedtcn an, ataate rieh im Efak Von
Fiakcnwiider bb ziun Haiahuiger Hafon warai AiihXnfnaigeo, ^ m tm 1.'> TvH Tiefe pnnn.
KUneren 8eedampfem war es nranriclirh, durch daa JSa liiiiduidunidringeii ; vor den Knhwlraer-
Rün mim etwa 20 Mlappdampfer im Elae fe*t.«
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Die aua obigen Berichten iiervorgelienden großen Verschiedenheiten der
Eisverhiltnisse, welche echon einzig und allein der Wechsel von Ebbe tind

Flut bedingt, erschweren eine oinlicitliche Berichterstattung; zweckdienli^
dürfte et* sich daher erweisen, bei der Beohaohtunfr, welche im allgemeinen

morgens um 8 Uhr stattfindet, nicht nur den Augenblickszustand der Ver-

hUtnisse anrageben, tondwn in einselnai Fällen, bei denen der Zustand der
Eisverhaltnisse um 8 Uhr früh stark von dem dorohschnittilohen Zostaad ab-

weicht, ergänzende Notizen zu machen.

III. Weeer-, Sau« und Jadegebiet

Eisbildung fand in der -Wesermündung nur im Januar statt, und zwar,
ebenso wie bei der Elbe, im unteren Mündun<rs^'ebiet (Hoher Weg, Brenier-

haven) nur in der zweiten Hälfte des Monats, während Brakä und Bremen
auch eine kurze leichte Eisperlode zu Beginn des Monats aufwetflen/* Letzteres
gilt auch für die Emsmündun*^' (Nesserland), wogegen im Jadebusen (Wilhelms-
haven, Sfhilli^'^li<jrn) nur eine Eisperiode zu verzeichnen ist. Im alltreniHinen

sind die Eisverhältnisse in der Weser und Emsmündung günstiger wie auf der
Elbe, und die Perioden sind kürzer, da der Nachschub aus den oberen Gebieten
nicht so grol\ ist wie bei dei- Elbe. Die Yorhältnisse des letzten Winters
ähneln denen des Winters 1903/04.

IV. Ostfriesische Inaein.

Die hier liegenden Beobachtungsstationen sind WangeroQg, Borkum und
Norderney. Die ersteren, vor der Jade- bzw. Enismundung gi^egen, hatten
nur eine kurze Eis))eriode im zweiten TVittel des Januar aufzuweisen,

Norderney dagegen wie die oberen Flulimündungen zwei getrennte Abschnitte
mit Eisbildung; auf den Watten war die Segelschiffahrt im ganzen 7 Tage
geschlossen.

Gänzlich eisfrei blieb im Winter 1904/05 nur Helgoland.

Ostseeküste.

I. Schleswipsehe Ostküste.

Die breiten offenen Föhrden der Ostküste Schleswigs (di<' Kieler-, Flt'n>-

burger- und Apenrader Föhrde) verhalten sich in ihren günstigen Eis-

verhältnissen ähnlich wie die insular gelegenen Stationen der Westküste
Ellenbogen und Amrum. So weisen im Winter 1903 01 obige Ir^tationen der

West- und Ostküste keinen oder nur einen Tag mit Eisbildung auf; im letzten

Winter 1904/05 verzeichnen die Inseln der Westküste 11 Tage, die Föhrden
der Ostküste 3 bis 13 Tage mit Eis. Etwas ungünstiger liegen die Verhältnisse

in der sehlauohartig gestalteten Sehlei und der Ilach'rslebener Frdirde sowie bei

der Eider, welche Id04y05 15—29 Tage mit Eis aufweisen und mit Tönning
und Husum vergleichbar sind; an einer Anzahl von Tagen war hier die

Schiffahrt geschlossen. Der Kaiser Wilhelm-Kanal weist 14 Tage mit EtS auf,

der Kleine Belt (Aarösund) 2 Tage; der Alsen-Sund war eisfrei.

II. Das RSffeaer Fahrwasser.

Der Oreifswald^r Bodden hat an seinem westlichen Eingang die Station

Barhöft, am ö.stlichen Tliiessow, welche beide über die Einfahrt in den Rodden
bis Stralsund berichten. Tliiessow meldet im ganzen 21} Tage mit Eis, lini höft

deren 38, übereinstimmend melden beide, dali an 12 Tagen (in der 'S. Januar-
Dekade) die Schiffahrt gänzlich geschlossen war. An der Westseite von Rilgen
iH-i-ichtct Wittower Posthaus über die Eisverliältnisse des Fahrwassei-s, wt-leiie

aiinlich denen des Boddens sind. Es sind hier im ganzen 3 Perioden mit Eis

zu verzeichnen, völlig konform den drei charakteristischen Senkungen des

Temptt>aturveriaufs in unserer graphischen Darstellung für Köslin: 1. bis etva
S.Januar, 1"). Januar bis Anfang Februar und Mitte Februar. Die letztir»'

Periode umfalit die geringste Zahl von Eistagen, Thiessow meidet sogar kein
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Eis (?) ; wenn man hiermit die Temperaturkurve verf^ldeht, so bemerkt man
daß die Pontadenmittel auch diese relativen Unterschiede p:ut wiedergeben.
Der Ver^'leich mit dem Winter 1903/04 zcij^t, daß 1904 05 die Ztit dor Eis-

beöetzung in diesen seicliteii Gewässern viel jjeringer gewesen ist wie 11)03/04,

wo die Zabl der Eistage 50 bis 70 betrug. Von den Beobachtungen der
Pegelstationen seien hier diejenif^cn von SaHnitz erwähnt, welclie nicht in der
Tabelle enthalten sind; dieses schlielU sieli melir deu ü'eien Küstenstationen
an und meldet Eis nur vom 23. l>is 20. Januar.

III. Die Haffe.

Das Kurische, Frisclie und Stettiner Haff weisen stets die größte Eis-

bildung an der deutschen Küste auf, bedingt durch die Abgeschlossenheit
ihrer Was8«rflSchen gegen die freie See; das Stettiner Haff hat seinerseits

bedeutend weniger Eis wie die beiden anderen Haffe, welche erheblicli mehr
Fr<)sttn<re aufzuv*?eisen lial)on wie das westlich ^'clegenere Haff (vi^l. den
Temperaturverlauf für Köslin und Memel). Im Ötettiner Haff setzte die Eis-

periode am 1. Januar ein, um dann bis Anfang Mirs anzuhalten. Vom
19. Januar an lag das Eis zu beiden Seiten der Fahrrinne, welche von den
Eisbrechern bis Swineniünde hin offen ^'clialten wird, zeitweise fest, jedoch

wurde, namentlich gegen Ende Januar, das liaffeis durch Sturm gebrochen,
und es fonden derartige Pressungen statt, daß die Schiffahrt unterbrochen
werden mußte. Im Frisclien Ilaff wird wfdirend des Winters die Fahrrinne
<h's Seokanals Köni^^sberg bis Pilhiu <lurch Eislirecher offen ^'ehalten. Nach
einzelnen Eistagen in der zweiten Hälfte des November und zu Heginn des
Dezember 1904 setzte am 27. Dezember die eigentliche Eisperiode ein, welche
bis zum 29. März anhielt, .\linlich war der Verlauf der Eispei-iode für das
Oebiet Friselus Haff bis Elbing, jedocii wii-d Iner das Eis nicht durch Eis-

brecher offen gehalten, so daß vom 1. Januar bis 11. März die Schiffahrt

gänzlich geschlossen war. Insgesamt hatte der Königsberger Seekanal 104,
das Gebiet Frisches Haff bis Elbing 98 Tage mit Eis (unircfähr i:)eie1i fler

Zahl des Winters 1903/04). Pillau, am Ausgang des Haffs gelegen, hat

günstigere Eisverhältnisse, da durch die auslaufende Strömung das Eis stets

in Bewegung gehalten und ein völliger Schluß der Schiffahrt verhindert wird.
Im Winter 1904 05 verzeidinet Pilhiu insgesamt fiO Ta^^e mit Eis, darunter HO

mit Behinderung der Schiffahrt. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Memel
am Kurischen Haff, welches 69 Tage mit Eis aufweist; Strömung und Dünung
bewirken ein relativ spätes Zufirieren und frühes Aufgehen. Eine Sperrung
des Hafens findet fast nur statt, wenn das Eis durch anhaltende westliehe

Winde von See in den Hafen getrieben wird; dies trat in der zweiten Dekade
des Februar 1906 ein. Ober die EisTerhältnisse des Kurischen Haffe seibat

liegen keine Beobachtungen vor, jedoch sind sie ähnlich denjenigen des
Frischen Haffs.

TV. Frei ;?elegeiie Küstenstationen.

Ebenso wie im vergangenen Jahre und überhaupt in normalen bzw.
günstigen Jahren waren auch im letzten Winter eine größere Anzahl von
Stationen, welche weder an der Mündung größerer Flüsse noch in Buchten
oder Föhrden gelegen sind, eisfi<>i oder nur weni^'^e Tage von Eis besetzt.

Gänzlich eisfrei waren im letzten und im vorletzten Winter die Stationen

Marienleuchte, Westermarkelsdorf und Fehmarnsund aufFehmarn sowie Arkona;
ferner verzeielmet Brüsterort nur 8, Heia 6, Rixhöft 7 und Dasserort 1 Tage
mit Eis, welche meist in den Zeitraum strengen Frostes vom 20. bis 27. Ja-
nuar fallen.

V. Häfen an Fhillnifindungea.

Diese Häfen weisen meist günstige Eisverhiltnisse auf, indem der in See
setzende Strom einerseits die Eisbildung erschwert, anderseits das gebildete
Eis in See fülirt. Deutlich zeiiren dies die liinterponimerschen Häfen Kolberg
und Stolpmünde mit 14 bzw. 7 Tagen mit Eis (im weiteren Hafengebiet).

Das etwas östlidier gelegene Neufahrwasser weist 45 Tage mit Eis auf — im
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3U Annalen der Uydnignphie und Miitimen Meteorologie, JuU 1905.

Vergleich mit den Haffen sehr wenig, besonders wenn man das dahinter
liegende große Flußgebiet der Weichsel berücksichtigt, deren Eismassen bei
Neufahrwasser in See geführt worden. Die Dauer der Eisperio(ie 1004 (»5

erstreckte sich vom 8. Januar bis 17. Februar 1905. Warnemünde und Trave-
münde verzeichnen 26 bzw. 22 Tage mit Eis; das Eis erreichte auf der Warnow
eine Stärke von 16 cm, jedoch wurde der Verkehr mit Rostock durch Dampfer
offen ^'('halten; zwischen Travemünde und Lübeck waren an l:i Tagen Eis-
brecher tätig. Die Eisperiode erstreckte sich auf Anfang Januar bis Anfang
Febntftr mit einer eisfreien Zeit Mitte Januar. Grofie ÄhnUciikeit mit doa
Mündungsgebieten der Trave und Warnow weist das Fahrwasser nacli Wismar
auf, in welchem an 23 Tagen Eisbildung festgestellt wurde.

Da für die Schiffohrt nach und von den deutschen HSfen die gleich-
zeitigen EiHverhiltnisMe der diinischen (ipwasser von besonderer Bedeutunji sind,

so sei nachstehend eine kurze Darstellung dieser Verhältnisse im Winter
1904/06 dem Schluß angefugt.')

Von 15 dänischen Ostsee-Stationen berichten nur Randers, Mariager und
Veile ü!)er die Scliiffahrtsverhältnisse während des Winters, letzteres mit
der Angabe, daß in der zweiten Hälfte des Januar die Schiffahrt erschwert
und für Segler nur mit Schlei)perhilfe möglich gewesen sei. Mit einer Eis-
decke von etwa 5" Dicke ist die Nakskov Föhrde (Laaland SW) vom 1. bis
H. Januar, Januar bis 3. Februar und 12. bis 10. Februar IHO") um! dit-

Koldinger Fölu'de Mitte Januar dieses Jahres bedeckt gewesen. Von einer
»Eisdecke« ohne Angabe der Dicke berichten Nykjöbing und Fredertksvärk
(beide am Tssefjord, Nord-Seeland) in der letzten HAlfte des Januar, ferner
Kalvebodstrand (zwischen Seeland und Aniager) — »dünne Eisdecke vom
ü. bis 2G. ilanuar —, und endlich Rauders vom 1. bis 22. Januar und Maria^er
— »einige Tage im Januar« —y beide mit dem Zusatz, daß die Schiffahrt
unbehindert geblieben. Die Berichte der übrigen Stationen sprechen nur von
deiehteni losen Eis- bzw. t striehweisem Treibeis in der letzten Hälfte des
Januar, die meisten ohne nähere Angaben dei* T)aten.

Die Deutsche Seewarte.

Der Golfstrom vom 10. Mai bis zum 10. Juni 1904.

(Hierzu Tafel ».)

Im Sommer 1904 wurde mehrfach gemeldet, daß dci- (uilfstrom im Mai
und Juni lilOI eine erhebliche (teschwindigkeitszunahine im Vcrfileich mit rlon

durchschnittlichen VersetzungsgröUen gezeigt habe. So einfarii die Aufstellung
einer solchen Behauptung ist^ die vielleicht nur auf vreni>:en Beobachtungen
beruht, so zeitraubend und umständlich ist ihre Prüfung; da aber mit einer
Untersuchung der Saclilage zugleieh die Frage, ob unter Umstäiulen eine
synoptische Darstellung von Strömungen möglich sei, beleuchtet werden mulite,
so schien die nähere Bearbeitung doch die aufzuwendende Mühe zu lohnen.

Um mehr Beobachtungen für eine Untersuchung der Frage zu erlangen,
als sie gewöhnlirfi zur Verfugung stellen, versandte die Deutsche Seewarto im
Juni 19U4 ein Kundschreiben und erhielt daraufhin 4ü Listen von Strom-
versetzungen im Nordatlantischen Ozean zwischen der europSisohen und
amerikanischen Küste. Dazu kamen noch 49 meteorologische Tagebücher, so
daß im ganzen 80 Kapitäne Beiträge lieferten, 14 von Seglern und 75 von
Dampfern, denen auch hier der Dank der Deutschen Seewartc ausgesprochen seL

Zunächst mögen hier dnige allgemeine Mitteilungen Platz finden, die
zugleich mit den Stromversetzungen eingesandt worden sind.

') Ehe T>arRt«IIiinß d<T KixTcrliSltnfflse im Bcfttaiadien und Flnmirtiro MNibu>*en
für ih n ^'l*'i< h(>ii Wiiiirr wini in einer «IniiiiiuIiKt in dieser Zeitaduifi enrIieUienden Mitteilung ron
Herrn KupU Koiuicku zu tinUeii i^iii. i). Hai.
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Herr Kapitän G. W. Bohn vom D. »Barcelona« schreibt am 16. Mai 1904
in Halifax: »Die Geschwindigkeit des Golfstroms ist in verschiedenen Jahren
zu «rleiohen Zeiten nicht immer «^leichniänifi: gewesen. Im Jahre 1897 konnte
ich auf der Rei^e von Newport News nach Hainburg zwischen 37- 30' und
38^ SO* N-Br., 70° und 66° W-Lg., eine Stromgeechwindigkeit von 25 Sm ffir

je 24 Stunden feststellen. Diese Geschwindigkeit hatte seit dor ^cit bedeutend
abgenoniinon bis auf dieses Jahr (1904), wo sie wieder zuzunehmen scheint.

Vielleicht wii-d diese Um*egelmälJigkeit der Strömung durch Verschiebung
derselben hervorgnrnfen» da icli die Labrador-Strömung von Kap Raee ISngs
der Küste zu gleichen Zeiten in verschiedenen Jahren auch nicht immer
gleichmäßig gefunden halx'.

Herr Kapitän C. J außen vom D. »Helios» schreibt: *Ich habe vor etwa
acht Jaliren mit dem D. »Ministw Maybachc auf etwa 65^ lüs 70^ W-Lg. in

24 Stunden 96 Sm Versetzung gehabt und in den nächsten acht Stunden ',)2 Sni.

Sechs Tage später war ich ostwärts auf derselben Strecke und hatte nicht

eine Meile. Die Geschwindigkeit des Golfstroms ist somit ein dehnbarer Begriff.

Herr Kapitän A. Krech vom D. »Graf Waldersee« schreibt: »Bei der
Berechnung des Bestecks wurde stets auf starke Einflüsse durch Wind oder

See Rücksicht genommen. Eine Zunahme des GolfStromes gegenüber früheren

Reisen ist nicht wahrgenommen worden. Vielleicht dürfte die ungewöhnliche
Versetzung einzelner Schiffe dadurch zu erklären sein, daß sie ihren Weg
S&dlicher als früher nafnnen und daher auf stärkeren Strom stießen.

Wie weit diese dankenswerten Äußerungen mit den Tatsaciieu übcrein*

stimmen, wird die Untersuchung ergeben.

Die Versetsungen gelten mit wenigen Ausnahmen für 24 Stunden, von
Mittag zu Mittag, und sinrl für den Sehiffsort um Mitternacht — Spitze des

Pfeils in den Figuren — eingezeichnet. In den wenigen Fällen, wo die Ver-

setzung für 48 Stunden angegeben war, wurde die Spitse des Pfeils in die

Mitte der ganzen Strecke gezeichnet, der Betrag der Versetzung in Seemeilen
auf '24 Stunden reduziert. Zunäclist wurden die Versetzungen in 32 Tages-
kar teilen vom 10. Mai bis zum 10. Juni eingetragen. Aus diesen Kärtchen
wurden dann die jeweils mehrere Tage umfassenden Fig. I bis VHI (Tafel 9)
abgeleitet. In ihnen und im Text sind die Beträge nur nach Zehnern von
Seemeilen angegeben. Die kürzesten Pfeile (Einer Sm) gelten als Strom-
stillen. 30 Sm heißt also 30 bis 39; 40 gilt für 40 bis 49 Sm usw. Nur bei

Versetzungen von 60 Sm und darüber sind die Einer hinzugefügt, d. h. die

genauen Zahlen angefülirt Diese Figuren geben folgendes ^Id der

9feraiBiv8nMilmi|{wi*

Fig. I. Tafel 9. 10. und 11. )lai 1904. Die stärkste beobachtete Ver-
setzung, ONO 40 Sm, fällt auf 37' Br., 71 Lg. und i.st in SS'/o" Br., 70 I^.

von einer Gegenströmung begleitet, WSW 20 Sm. Zwiselien 70 und 60 Lg.

sind 3 Versetzungen, alle nöi*dlich gerichtet, und keine erreicht 20 Sm.
Zwischen 60^ und 50^ Lg. finden wir 3 Versetzungen, östlich gerichtet, aber
nur eine davon, in 40° Är., 58 Lg., beträgt 20 Sm. Zwischen 50^ und 40- Lg.

sind melir Versetzungen westlich als r.stlicli gerichtet. Erst zwischen SO** und
10- Lg. überwiegen wieder östliche Versetzungen.

Fig. 11. TalM 9. 12. bis 16. Blai. Die stärksten Versetzungen sind ONO
70 Sm in 38^ Br., 67 Lg. und ONO 40 Sm in 37 Br., 72=> Lg. Auch jetzt

ist die Hauptströmung hier im Südosten von einer Degenstromung begleitet,

die 2^ in Breite südlicher liegt, nach WSW gerichtet ist und 20 Sm beträgt.

Die nördlich von den Bahama-Inseln den Golfstrom mit speisende Passattrift

ist in 30 Br., 77 Lg. in der Versetzung WNW 20 Sm erkennbar. Xra-dlich

von 40 Br. zwischen 70 ' und 60 Lg. herrscht Stronistille. Der Haujitstiom-

faden ist abgebrochen in 37 bis 39 ' Br., 63 Lg. und wird erst wieder auf-

genommen in 41° bis 43^ Br., 47° Lg. In dieser Länge, die der der Ostlcante

der Neufnndlandbank entspricht, betragen die östlichen Versetzungen z. T.

30 Sm; auch hier sind unmittelbar nördlich und südlich vom Stromstrich

Gegenströmungen mit entgegengesetzter, westlicher Richtung und 20 Sm
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bemerkbar. Die weütüstbche Auädelmung des ätruint>triclie8 ist hier aber sclir

unbedeutend. Es folgen weiterhin sofort Stromstillen und mSflIge Vo^setsungen,
bis außerhalb der Qrfinde vor dem Kanal in 48 und 49 Br. noch einige
nordöstliche Versetzungen von '20 bis :}() Sni »lic Reilu» sohlieBen.

Fig. III. Tafel \i. 17. biä 221. Mai. Am nördliciien Ausgange der Florida-

strafie wird N 86 Sm beobachtet in 38 Br., 80 Lg.; in 82^ Br., 77^ Lg.
NO 50 Sm; in Br., 75 L^'. NNO 30 Sm; in 37 Er., 72^ Lg. ONO 40 Sm;
in 88' . Br., Bi) L«^. ONO ;U) Sm. Auch in dics<^m Zeiträume hören die

grüßen Ostvertsetzungen in 63 Lg. auf, wenn auch kleinere Ostvensetzungen,
aber nördlicher in 40° bis 41'-^ Br. zwisohen 70^ und 60'^ Lg. wieder su
«größeren zwischen 59 und 44 hinüberführen. Zwischen die.son Liint^en,

59 und 44 und bei oder etwas nördlich von den vereinbarten Dampferwegen
für Mai 1904 finden wir nicht weniger als 4 östliche Versetzungen mit 30 Sm.
In 52° und-50<^ Lg. und zwar im Norden des Stromstriehes ist eine merkliche
Ge^enströnniii<i: von 20 Sin vorhanden. Von 44 bis 10 L«;., nnoli d<'in Kanal
hin, überwiejiren Stromstillen. In 38*^' Br., zwischen 41 und L«:., sind

4 südöstliche Versetzungen bemerkbar, zwei davon mit 20 Sm. Auf dieser

Figur tritt zum ersten Male in 40^/«^ Br., 71 V>^ Lg. der südwestlich gerichtete
nordaiiKiikanische Küstcnstioin auf, aber nur schwach, mit 10 Sm.

Fig. IV. Tafel 9. 22. bis 2ß. Mai. Die .«stärkste Ver.setzung, ONO B« Sni.,

ist in 39^ Br., 52 Lg. eingezeichnet, OSO 40 Sm in 39 Br., 58 Lg. Der west-

liche Anfang dieses Hauptstromstriches liegt in 39'/.,^ Br. und 64^ Lg. Nur
eine einziL'f Ostversetzun«^ von Sni liegt hier nörrlHeh von 41^" Br. in 59 Lg.,

die acht anderen von 20 bis 66 Sm liegen sämtlich bei oder südlich von 41 Br
zwischen 64 ' und 52

" Lg. Weiter westlich in 39^ Br., 68^ Lg., sowie in

38Vo ' Br. und 72V2° Lg. herrscht Stronustille. Südlich von diesen Stillen

fehlen Beobaclitunaren. In der Floridastraße, 25'
, Br. und 80 Lg., sind

NNO 30 Sm, weiter im Norden in 29 ' Br. und 79';j, Lg. nur N 10 Sm beob-
achtet. — Im Norden des Dampferweges, in 48

'/a^ Br. und B9^l^° Lg., macht
sich der Küstenstrom mit SW 10 Sm schwach bemerkbar. Die Eintragungen
bei den vereinbarten Danipf^rwetren von 50 L«;. bis zum Kanal la.-^sen nur
soviel erkennen, daß westliche Versetzungen im Vergleich zum vorhergehenden
Zeitraum zugenommen haben.

Fi;;. \. Tnfel 9. 87. bis 31. Mai. In der Mitte der Floridastrafle^ in
26'

, Br., 79'
, Li^., werden N 79 Sm, vor ihrem nördlichen Ausgange in

28^2 Br. und" 79
'/a"^

Lg. N 72 Sm beobachtet. In 37';.^ Br. und 7072^ Lg.
finden wir ONO 62~Sm und zwischen 71 und 57° Lg. nicht wenigör als

6 östliclic Versetzungen von mindestens 4Ö Sm, aufiwdem drei mit 30 und
30 Sm. Ais (Jrenze der stärkeren Ostversetzungen kann man mw. 53° Lg. an-

neiimen. Auf der östlichen Hälfte des Ozeans, d. h. östlich von 4ö Lg., über-

wiegen zunSehst im Norden des Dampferweges und weiter östlich auch auf
dem Dampferwege selbst die östlichen Versetzungen. Zwischen dem Wege
der von der Linie nach dem Kanal bestimmten Se«;elseliiffe und det europäischen
Westküste überwiegen südliche und östliche Versetzungen.

Ffgur VL Tafel 9. 1. bis 5. JnnL Die stärkste Versetzung, OzS 69 Sm
wurde in 40 Br., 58'^ Lg. beobachtet, ONO 50 Sm in :?H« .."Br. und (??• T.ir. und
NO 50 Sm in der Floridastraße in 25'

, Br. und MO Lir. Am niW^lliclien Aus-

gange der Straße, in 28 Br. und 79 Lg., wurden N 40 Sm beobachtet, in diesem
Zeitraum reicht ein anseheinend ununterbrochener Stromstrich von 38° Br.,

69\''.,' L^'. bis nacli 41 Br., 49 Lg., allerdinfzs mit rascher Abnahme der Ge-

schwindigkeit östlich von 58 Lg. Die Versetzunjren ostlich von 49 Lg.

zeigen außer den vorwiegend östlichen Versetzungen im Norden des Dampfer-
weges keine hwvorragenden Merkmale.

Fig. Vn. Tafel 9. 6. bis ii). .Tuni. Die stärkste Versetzun-r ist WNW
81 Sm in 4lV2'^ Br., 68 L^^. am 10. Juni. Eine derartige Versetzung ist hier

sehr ungewöhnlich, aber aus folgenden Gründen nicht unwahrscheinlich : 1. In

der Nähe sind gleichzeitig noch 5 andere westliche Versetzungen beobachtet

worden, darunter eine mit 20 Sm. 2. Nordwestverset7nn<,'en von nO Sm sind

hier nicht so selten. 3. Gleichzeitig mit dieser ungewöhnlich großen WNW-
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Vt;R>etzung im Norden tritt weiter im Süden eine j^anz auffallende Abnahme
da* grotoi Ostversetzungen auf; sie zeigt sich darin, dali nur in diesem Zeit-

räum vom 6. bis 10. Juni die Ostversetzungen hier bis auf 30 Sm zurückgehen,
was in keinem der anderen Zeitabschnitte vorkommt.

Die nächstgrößteii Werte, weiter im Süden, sind also nur 30 8m, alle

nit Richtungen zwischen ONO und OSO. Dieee Versetzungen liegen zwischen
87' und 39*/;° Br., 70 und 60=' Lg. Dann kommen 7 Längengrade mit Strom-
stilli'ii bis 5:f Lg. Hier beginnt zwischen ."39 und 41

'/a" ßr. wieder eine all-

gemeine Oätbewegung — 7 Venietzungen von wenigstens*20 Sm nach Osten —
die in 48*/.^ Lg. ihr Ende findet. Bis 40^ Lg. herrschen dann nnübersicht-
üclic V<Thriltnisst>, von da bis zum Kanal fast Stronistillf. Es liefet naht',

ehe wir die Stromverhältniäse im ganzen überblicken, zunächst noch einen
Bliek anf die

Winde
der gleiclien I'eriode zu werfen. Da es niclit lunlich war, diese Windverhält-
nisse auf besonderer Tafel der Arbeit beizufQgen, so mSge der Leser auf
die internationalen Dekadenberichte* der D^'utsdicn Seewartc für Mai und
Juni 19M4 hingewiesen sein. Auch sind die nachfolgenden Bemerkungen
an sich sciion an der Hand der Tafel 9 verständlich. — Za Fig. I. Tafsl 9.

IQ. . 11. Mai 11MI4: Westwinde vor flcTii Kanal und tlic östüclieii Versetzungen
dsselbst entsprechen sicli. Steife und stürinisclie NW-Winde zwischen 55 und
35' Lt:. fallen besonders auf; die Zahl der ciitsprecliendeu Versetzungen ist

hier allerdings gering, doch entspricht die i.Mririte diesen Winden. Zu
Rir. II. Tafel y. 12. bis IB. Mau : Für die < iegenslnimuag im Süden der llaupt-

strüinung zwischen 62° bis '72 Lg. sind keine entsprechenden Winde beob-
achtet, weder in diesem, noch im vorhergehenden Zeitabschnitt. Auch für

das Wiederauftauchen des Ilauptstromes in 47° Lg. in diesen f» Tagen bietet

der Wind keine Anhaltspimkte. Solclie finden sich erst weiter östlicii von
2ä bis 10^ Lg. beiSW-Winden und 2iO-Versetzungen. — Zu Jb1g.llL Tafel u.

n. Us 21. Mai: Von der FloridastraBe bis da, wo der Golfstrom sich ostlich

Wendet, herrschen sü<IIicln' und westliche Winde; in "28 Dr. wirtl in diesem
Zeitraum die stärkste Versetzung von Ö6 Sm beobachtet. Eine ganze Anzahl
on Nordversetzungen zwischen 60- und 50^ Lg. steht in deutlichem Zusammen-
fiatiL' mit den liier wehenden, teilweise stürmisclien südlichen Winden. Für
die üsilichen Versetzungen zwischen 4U und 42 Lg. sind steife bis stürmiache
Sfidwestwinde jedenfalls mit verantwortlieh. IMe SO-Versetzungen in 98° Br.
sind nach den Windkarten offenbar reine Winrltrifti-n. Zu Fijr. IV. Tafel '.K

Ü2. bis 26. Hai: Westlich von 58 Lg. herrschen meist leichte östliche und
nördliche Winde, fietlieh von 58° Lg. vielfach stttrmische westliche Winde und
Stürme, so in der Umgebung der stärksten Ver.setzung ONO t)6 Sm in 52 ' Lg.
— Zu Fig. V. Tafel U. 27. bis 81. Mai : In der Nähe der amerikanischen Küste
wehen vielfach leichte östliche Wimle, in der Gegend <les stärksten Sirnnies

von 70 Lg. an bis zw den Gründen überwiegen starke bis stürmische W-Winde,
den Golfstrom verstärkend und östlielie Versetzungen bis zu den (iründen be-

günstigend. Zwischen den Azoren und den (iründen herrschen stdfe bifl

stürmische NW-Winde, die die vielfachen SO-Versetzungen erklären. — Zu
Rg. VI. Tafel 9. 1. bis 6. Juni. Die auffallendste Änderung gegen den vorher-
gehenden Zeitraum ist die Zunahme östlicher Winde an Zahl und Stärke in

40- Br. und sndlielier davon zwischen der Küste und 58 Lg. Steife bis

stOnnlsehe NW-Winde weben auf dem Dampferweg zwischen 50 ' und .S8 ' Lg.,

von da bis 18 Lg. steife SW-Winde. Zu Fijc. Vil. Tafel ». «. bis K». .hini.

Vorher (Si. S. 316) bei den Bemerkungen zu Figur VII, Tafel 9, wurden
niehr«^ Grflnde angeführt, warum die starke Versetzung WNW 81 Sm in
^I' Hr., 68 Lg. am 10. Juni nicht unwahrscheinlicli sei. Zu ilen schon ge-

oannten Gründen konmien noch die eine solche westUche Vorsetzung be-

günstigenden steifen bis stürmlsehen Ost-Winde des vorigen und dieses Zeit-
raums hinzu, die in diesem Zeitraum nocli weiter südlich reichen und östlicii

bis 52 Lg, hier Wind OJiO Stärke 9, gehen. Diese Windverhältnisse erklären
«owohl die Abnahme der Geschwindigk^t im HanptstnHnstrlch als die außer-
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ordontliehc Zunahme des nördliclion < legenstromes. Zwischen 50 und 40^ Ljt?.

wehen auf dem Danipferweg NW-Stürnie, zwischen 30^ und dem Kanal frische

bis steife O-Winde.

Verschwinden und Wiedererscheinen des Oolfstromes.

Der besseren Übersicht wegen folgen hier die Gegenden, in denen die

Ostversetzungen im Hauptetromstrich suerst anfgehört haben nnd die Gegenden
des Wiederanftretens.

Fip.
Zeit.

OstgRtue der p^iÜeti

OstmaetiEunicej).
Wiederauftreten.

19M. Breite.

N
Bi«ite.

I. 10. bis 11. Mu. 10'-'

II. 12. hin hi. y<.\ : ;:—:ut 4S~ 4<»

III. 17. bis 21. <: :]'.) 5U—44 41—43
IV. 22. bitt 2(i. c 5a 3i»

V. 27. bfe 31. « 53 40
VI. 1. bis T). Juni. 49 \\

VII. »i. bis 10. :ui 41

Wenn die Beobachtungen auch nicht zahlreicii und nicht scliarf genug
sind, um den einzelnen Grad zn Terbfli^fen, so ist doch wohl als sicher an-

zunehmen, dal!

1. in dtn Ta^'en vom 22. Mai bis zum 5. Juni der Ilauptstromstricb

viel weiter nach Osten reichte als vor- oder nachher, und daß
2. während derselben Zeit ein Wiederanftreten des Stromstriehes weiter

im Ost<'n nicht stattfand, wohl aber vor- und naclilier, als der Haupt stroni-

strich schon 8 bis 10 weiter westlich aufluirte. Dies Zusamiiuiitreffen ist

zu auffallend, als daß man es dem reinen Zufall zuschreiben könnte. Ver-
schwindet also der Ilauptstrom früher als gewöhnlich von der Oberfliche,

80 taucht er s])iiter weiter im Osten noch cinmfll auf.

Ferner läßt ein Vergleich der einzelnen Zeiträume miteinander in Ab-
ständen von 5, 10 und 15 Tapfen erkennen, daß die Geschwindigkeit des Golf»
Stromes in derselben Gegeml oft stark geschwankt hat. Aucli wenn man be-
rücksichtii,'t, daß der Ort der Versetzung' naturgemäß eiiuLrermadeTi unsicher
ist, ebenso wie der Betrag, wenn man nur einmal in 24 Stunden die Versetzung
bestimmt, so ist die Zahl der Fälle, wo Abweichungen in der Geschwindigkeit
an derselben Stelle zu verschiedenen Zeiten festgestellt wurden, doch zu groß,

um über die ijroHe Veränderlichkeit der St romgescbwindigkeit auch im Golf-

stromgebiet einen Zweifel aufkommen zu lassen.

Gesamtbild aller starkeu YersetKungen (Fig. VlIT. Tafel 9). Ein Gesarat-
bild der starken Versetzungen für den ganzen Zeitraum vom 10. Mai bis zum
10. Juni 1904 bietet Fig. VIII, Tafel 0; auf ihr sind, abweichend von den
Fig. 1 bis VII, Tafel 9, nur diejenrgeu Versetzungen eingetragen, die bei

Richtungen nach dem östlichen Halbkreise 30 Sm, bei Richtungen nach dem
westlichen Halbkreise jn Sm und darüber betrugen. Es zeigt sich aus diesor

Figur, daß die starken Ver.setzungen 10 Sm und mehr — in 6.t Lg. auf-

hören; von da bis 58' Lg. kommen höchstens Beträge von 30 Sm vor, weiter
hin von BSV-j'^Lg. bis 63^ Lg. treffen wir dann noch einmal hohe BetrSge bis zu
66 und 69 Sni. Das Spiel der Abnahme und Zunahme tritt also im ganzen
Zeitraum in ähnlicher Weise hervor, wie in den einzelnen Abschnitten von
fünf Tagen.

Znnahve eder Abaahme der nittleren Geschwindigkeit In 1904? Um fest-

zustellen, ob und wo innerhalb der untersuehten Periode der Golfstrom eine

Beschleunigung oder Verlangsamung gezeigt habe, wurdi» der Atlas Monthly
Current Charts for the Atlantic Ocean^, herausgegeben in 1897 vom hydro-
graphischen und meteorologischen Amt in London, zu Rate gezogen. Er l>e-

ruht auf einer sehr großen Zahl von Beobaelitungen, die bis 1S:10 zurückroiclien.

Die dunikarte dieses Atlas, die auch für Mai gilt, wurde zugrunde gelegt;

auf ihr ist - wie in dem ganzen Atlas - - die Oröße der mittleren Versetzung
durch die Länge der Pfeile angegeben, aber außerdem ist in Zahlen der gröfite

und kleinste Betrag der Versetzung für 24 Stunden in Seemeiloi angegeben,
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wie er im allgMiMinen in d«r Nfthe beobachtet wurde. Ein g«nau«F Vwgleich
«lieser Karte mit den hier vorlieprenden deutschen Eiiizelbeobachtunf?en vom
Frühjahr 1904 liefert nun das Ergebnis, duii liM)4 in der fra^liclien Zeit in

der Floridastraße keine Abweichung mieh oben von den früher beohacliteten

liörlisten, mittleren Werten einf?etreten ist, \vf)hl aber weiter nördlich. Denn
nacii Fig. VIII, Tafel Ö, hatte der rrolfstroni in Mai Juni 190-4 zwischen 72

und 68 Lg. etwas su geringe, von ia bis 65^^ Lg. etwas an große, von da bis

5!l I,«:. wieder zu frerinjre, von da bis 53 Lg. wieder zu große (ieschwindig-

iceit. Man kann außerdem sagen, daß der Golfstrom zwischen 59 und 52 W-Lg.
weiter nnch Norden, bis üb«r 40^ Br. binaos, als es gewöhnlieh in dieser Jaliras-

seit der Fall ist, reichte.

Es moB noch bemerict werden, daß die höchsten Werte in diesem eng-

lischen Atlas abgerundet und al.'^ >im allgemeinen« geltende bezeichnet sind.

Für die Q^end, wo wir wesentliche Unterschiede gefunden zu haben
gisuben, nehm«» wir als weitere Yergleiehswerte die stfirksten Versetzungen
an, die das Segelhandbueh für den Atlantischen Ozt an, herausgegeben von
der deutschen Seewarte, 2. Auflage, auf Seite 376 anführt. Wir finden da als

h(ieh8ten Betrag zwischen 89° und 40<=> Br., 60*=* und 56 Lg. 62 Sm im Mal,
69 ?m im Juni, .\uoli in diesem Werk findet sich also weder ein Betrag von
69 Sm nördlich von 40 Br., noch ein solcher von 66 Öui zwischen 55 und
80 Lg.

Ergebnisse.

Als Terhiltnismäfiig sicher ergeben sich aus der Untersuchung folgende
Sitze ffir die Zeit vom 10. Mai bis zum 10. Juni 1904.

1. Vi'rglichen mit den mittleren Vei liältnissi ii war ilic (losrliwindigkeit

des Golfstromes, von West nach Ost gehend, zu gering, zu groß, zu gering,
zn groß (Fig. Vm. Tafel 9).

2. I>ii' f M'schwindigkeit des Golfstronies nahm während dieses Zeit-

names von West nach Ost niclit gleiclunüßig ab, sondern zeigte in dem
Biittleren Teil eine Abnahme, mit höheren Geschwindigkeiten vor und nachher
(Fig. vm. Tafel 9).

3. Vur dem 22. Mai und nach dem 5. Juni verschwand der Strom früher
von der Oberfläche als gewöhnlich, um spiter weiter im Osten nooh einmal
aofzutauchen (s. Seite ^15 u. 316).

4. Vom 22. Mai bis zum 5. Juni reichte der ununterbrocliene Strom am
weitesten nach Osten (s. Seite 816).

5. Die grüßte Verlagerung <lcs mittleren Stromtailes nach Morden fiel

in die Zeit vom 1. bis fi. Juni (Fig. VI. Tafel 9).

6. Die Sttrksten Versetzungen in der kleinsten geographischen Lfinge^

U. k am weitesten nach Osten, fielen in die Zeit vom 22. bis 26. Mai.

7. Innerhalb kleiner Gebiete wechselte die Geschwindigkeit manchmal
betrichtlich in 5, mehr noch in 10 bis 15 Tagen.

8. Kwrdlich und südlich vom Uauptstromstrich fand sich meist gleich-
seitig eine GegenstrSmung nach Westen, die ananahmaweiae einmal eine Gle-

.-•chwindigkeit erreichte, die die des Golfstrom«« selber in der Umgebung über-
traf (Fig. VU. Tafel 9. WNW 81 Sm).

9. Der Einfluß frischer und starker Winde macht sich auch an der
Stiritsten Strömung bemerkbar, sowolil in fördernder wie in hemmender Weise.

10. Im großen und ganzen hat im Mai und Juni 1904 eine andauernde
oad das ganse Stromgebiat gleichmäßig betreffende Geschwindigkeitssttnalune
des Golfstromes nicht bestanden, trots dar gemaldeten sum Teil starken
Ctnzelversetzungen.

Abgee^en von der Beantwortung der eigentlichen Frage, die den Gegen-
stand der Untersuchung bildete, wird die Arbeit besonders l)ei einer I?efraeh-

tuug der einzelneu Figuren der Tafel 9 insofern lehrreiche Anschauungen
vermitteln können, als sie manchen Theoretikern von neuem vor Augen führt,
welch wechselvolles, von s<'tieniali>eliei) l)arsteMunu:en abweieliendes Bild die '

Strömungen in begrenzten Zeitabsclinitten in Wirklichkeit bieten. Unseres
Wissens stdlt Tafel 9 den ersten Versuch dar, eine Art Augenblieks-
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bild von einer Strömung zu entwerfen in ähnliclier Weise, wie die täglichen

synoptisclien Wetterkarten vom Nordatlantischen Ozean in bezug auf Wind und
Wetter seit Jaliren es gewähren. Daß das Bild nicht im strengen Sinne ein

Augen))!ick8bil(l ist, liegt einmal im Wesen der ztifj^ninde lietrenden Strom-
versetzungen und sodann in der beschränkten Zahl von Beobachtungen be-

gründet. Welche Aussichten für die Forschung würden sich eröffoen, wenn
es in solchen Fällen oder aucli überhaupt möglich wäre, einen allgemeine
internationalen Austausch der maj itimen Beobaehtun^'en herbeizuführen! Wenn
z. B. in dem vorliegenden Falle der Deutschen äeewarte auch die holländischen,

englischen und amerikanischen Beobachtungen zur Verfügung hätten stehen
können, so wüi de es voraussichtlich möglieh gewesen sein, ein einigermaßen
befrie(lii.'('iuirs der Strömun<,'sverhältnisf!e von 24 zu 2-4 Stunden zu ent-

werfen. Immeriiin läßt auch die Zusammenfassung der Beobachtungen von
einigen wenigen Tagen einen tiefen Blick tun in die tatsichlichen Bewegungs-
vorgänge der Meeresoberfläche^ die ihrem ganzen Wesen nach di^kontinuierlieh

sind; dies ;_nlt anrli dann, wenn wir - wie es .sachgemäß ist die «ranz

schwachen Verletzungen (etwa bis zu 9 Sm im Etmal im vorliegenden Fall)

auBer Acht lassen.

Kleinere Mitteilungen.

1 . Meteorologische Station La Faz Bottfnioa b«i Puerto de OrotMm
(Teneriffa), (leiten Ende des Jahn s l!)04 Lrehuii.' es dem Unterzeielineten, in un-

mittelbarer Benuclibai'ung des Akklimationü-Gartens bei Puerto de Orotava
ein Grundstück auf eine Reihe von Jahren zu pachten, auf welchem seine
meteorologi.sohe Instrumente Aufstellung fanden, die ihm bisher auf Reisen
im Kanarischen Archipel'), sowie insbesondere wahrend eines I8-nionatigen

Aufenthaltes auf Teneriffa (vom 2. Mai 19U3 bis Ende Dezember iy04) bei

weohselndein Wohnsitze gedient hatten. Mit Begrändung obiger Station werden
die Instrumente durcli solche der Deutschen Seewarte zu Hamburg wesentlich

<'rgätr/t werden, um der Station womöglich den Umfang.einer solchen I. Ordnung
zu geben.

Die Station befindet sich auf demselben Punkte, wo vor etwa 14 Jahr^
<Ier Schweizer T?ar(»n v. Honeirtrer seine langjährigen meteorologischen Auf-
zeichnungen gemacht hat; die neuen Beobachtungen gewinnen somit durch die

Wiederaufnahme unter annähernd den gleichen umgebenden Verhältnissen

besonderes Interesse und Bedeutung. Durch starke Ausdehnung der Bananen*
kultur inö-ren di<' Hydronieteore des Tales von Orotava ireiren fi-iilier»^ Zeiten

vielleicht ein wenig geändert sein. Außerdem hat die ursprünglidie Bewaldung
der Insel Teneriffa (wie auch der übrigen vier westlichen Kanaren) in den höheren
Lagen der <iel»irge gegen ältere Zeitläufte orhel)lich abgenommen. Langjälirige
Bewohner ghiiiben vor der Aufnalime und Aus(h'hnung der Bananenkultnr
eine entschiedene Abnahme der Niederschläge bemerkt zu haben; in letztei*

Zeit jedoch scheinen namentlich die Frfihjahrsniedersehläge wieder reichlicher

aufzutreten.

An der Nordküste Teneriffas, t'tstlidi von I*uerto de Orotava, befindet

sich der durch Alexander v. Humboldt rühmlichst bekannte Felsen »La Pazs
welcher sfidlich landeinwärts in ein langsam ansteigendes Flateau übergeht,

das beim sogenannten Botanisclien oder Akklimatisations-Garten, etwa 1,5 km
von der Küste entfernt, eine l)eiläufige Seehöhe von 100 ni besitzt. Der ije-

naue Betrag der Seehöhe dei- Station (auf 28^ 25' N-Br. und 16- 32' W-Lg.
belegen) mag 100 m um einige Meter unterschreiten.

Das die Station umgebende, nahezu eJiene (Jeliinde ist in weiterer

Umgebung mit Bananen bestanden. £s ist dies die niedrige^ aus Ostasien

) Dr. O. Burehard. Meu-orologisohe Ikobnebtiiiifiiii auf einer Wintemiae mdi den
Kanaiiwlien loflda«. ;>Aiin. d. Hydrogr. etc.« 1902, ü. 4:)7 ft.
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."iHmnu'iule Mu.sa sinensis, wcloh«- nur '2 Iiis ;\ iii Höhe erreicht und über deren
IVstfinde hinweg die Luft>ti iinuini^'t'n sn uii^'ehindprt die Station ti cffen, daß
deren Kiclitung, auch bei leisester Starke, schon am Erdboden feststellbar ist.

Xaoh Norden ist in weitem Winkel der Meereshorizont völlip frei. Nach finden

zu steigt das Terrain anfangs in sehr kleinem Winkel, später an dem sogen.

Monte verde*) atarkur zu der Cunibre oder Oordillera an, die sicli, jedoch in

bedeutendem Abstand von der Station (etwa 10 km), von SW naeh NO streichend«

zu beiläufig '200(1 ni I lüiie erhebt. Nach ( )sten und Westen wird das Tal von Orotava,

auch Taowo-Mulde genannt, von etwa 300 m holten Steilfällen in einem Ab-
stände von etwa 10 km von einander begrenzt Die Station liegt nicht genau
in <lfr Mitte des ( )fot;ivatali's. somirni näher der östlirlien llaldr, dei* ladera

de Öanta Ursula^, jedoch ininicr nocli mehrere Kilonteler von ihr entfernt.

Die Instrumente zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit der
I-uft sin<l in einem vom Luffzugf jederzeit <lureh«trichenen gut konstruierten

Jalousiehäuschen von etwa 1 in im Quadrat (irundfläche mit spitzem Dache unter-

gebracht, das durch den Schatten einiger hochstämmigen BaumkroniMi (Picus

nitida, Sehinus niolie und Arauraria exeelsa) fast v«)llständig vor den Wirkungen
direkter Sonnenbestrahlung gescliützl ist. I)<'r IJoden unterhalb des Häusciiens

iM mit cinfr grasäliuliclicn, handlioin n, kli iin'n Pflanze (Convallaria japoniea)

!<o dicht ln [ifl:inzt, dnH es wie auf einem dunkelgrünen Tepiiicli stellt, der die

IMenstralilung heraiimindert. Innerhalb des Häuschens sind die Instrumente
nocii ibirch starke Zinkbleche gegen litnlenstrahltlllg und etwaige herab-
fallende Regentropfen geschützt. Die Terminablesungen geschehen um 7 Uhr
morgens, 2 Uhr nachmittags und um 9 Uhr abends. Die korrekte Anzeigung
der Lttftwärine im Häuschen ist durcli außerhalb wiederholt vorgenommene
Parallelmeflsung niitteU Schleudertliermoraeter verglichen und als erwiesen

2. Zyklon bei Mauritiiis am 20. bis 23. Januar 1905. Nach einer

Xitt^ung des Direktors des meteorologisclien Observatoriums zu Mauritius
bewegte sich ein Zyklon von kleinem Durehmesser in den Tagen vom 20.

las 2:?. Januar IüO.t v<m In S-Br., HO ()-I,g. bis 2:1 S-I!r,, '>H O-Lg.; derselbe

ging in einer Entfernung von etwa ÖO engl. Meilen östlich von Mauritius
vorfiber. Die Fortpflanzungsgoschwindigkeit dieser Erscheinung vergröBerte
sich von 14.5 km in der Stunde am 20. zu der bislang imcli nicht beobachteten
<iescbwindigkeit von 34 km in der Stunde am 23, Auf dem Mauritius-
Obsenratoriuni fiel das Barometer von 752.7 mm am 22. auf 741.0 mm am 23,

und die atn Dines-Anemonieter registrierte stündliche Windgeschwin<ligkeit
steigerte sich am 23. von 4 m p. Sekunde um Oi- V. auf lö'^^ m p. Sekunde
um 4^30^". Die größte in den Böen registrierte Windgeschwindigkeit betrug
24',^ m p. Sekunde am 23. um 4'' 25™!". Der Niedei schlag am 23. hatte bei

einer Dauer von 8
'/i Stunden eine Höhe von ö7.2 mm.

S. miaidkvUfe« Wmmt. Der II. Offizier E. Schwendig vom Dampfer
Fmma Luyken , Kapt. Martens, berlclir<>t, daß am 7. September ]'M)i an der

."^üdkü.^t»' .lavas auf einer Heise von Surabaya nach Tjilatjap abends von
l'is III' und von 8.4 S-Br., 111.8'' O-Lg. bis 8.4 S-Br., 111.0 O-Lg. milch-
farbiges WasM-r beobachtet wurde. l'm H' N licmerkten wir ein stetiges

Zuneiinien in der Helligkeit des Meerwassers über den ganzen Horizont, so
intensiv, als wenn die See aus weilier, milcliartiger Flüssigkeit bestände.

Aoflerdem waren die Kämme der Wellcti, besoiuiers der Bugwellen, .schneeweill,

aieht etwa erleuchtet durch einzelne gniKere Infu.sorien, welche in allen Meeren
»Weilen beinahe wie mattes Licht, wie das elektrischer Olühbirnen, strahlen,

Modern die ganze Fläche der Schaumkronen war grell weiß gefärbt. Am
«odiiehen Horizont hob sieh der dunkle Himmel scharf vom hellen Wasser
ah, währenci im Nortlen di<' Steilküste Javas tiefschwarz so nahe zu sein schien,

daU bis 1^ nachts ein lialber Strich abgehalten wurde. Es herrscbte mäßiger
SO>Wiad bei ruhiger See, jedoch eine ziemlich hohe südliehe Dünung. Die
Nacht war dunkel und sternklar. Um 11>> nachts verschwand die Erscheinung,

zu betrachten. Dr. Oscar Burchard.

•) So genmuM, «rdl dirht mit ßrir»-BaM'h«-a]d bortandcn.

Au. 4. Hjrdr. etc^ JSCa, H«lt VIT. 3
Dlgltlzed by Google



322 Aniuden der Hydragnplin nnd MaritiiDen Meteorolofie, Juli 1905.

innl 7,w!ir zioinlicli ])lnt7.Ii('lj, um jedoch zwei Plundcn später, wenn atu'h in

geringerer luteuäität und kürzerer Zeitdauer, von neuem sichtbar zu

werden.' Es handelt sich hier wieder um die Beobachtung des sogenaitiiteii

-Milchmeeres oder, wie die Holländer saften, des Wintermeeres
< , weil der

Anblick der See dann an eine sclineebedeckte WinterbAndschnft bei r)runmeriinj.'s-

beleuchtung erinnert. Die Erscheinung wii'd, wie aucii sonst das gewöhnliche
Meerlenehten, durch kleinste Tierchen, also durch Plankton» veranlaRt, was
1800 durch die französische Korvette La Capricieuse« nachgewiesen wur^
Es ist aber seht- wünschenswert, daß von neuem in solchen FäUen Wasser-
proben geschöpft und an eine wissenschaftliche Anstalt — z. B. an das Zoolo-

gische Institut in Kiel — eingesandt werden, damit im Anschlufi'an die

modernen Planktonstudien die beteiligten Orjfanismen j;enauer festgestellt

werden. Um auch das zeitliche Auftreten und die re<ri(male Verbreitung;

dieser Erscheiniuig besser als bisher übersehen zu können, werden die Mit-

arbeiter der Deutschen Seewarte gebeten, alle ihnen vorkommenden Fälle zu
berichten.

4. Die magnetische Vermessung des nördlichen Stillen Oseans durch
tos OAmegie-Institnt. (Terrestnul .Magneti.sm und Atuiospheric Electrioilv,

1904, Bd. IX, Nr. 4.)

Für den kommenden Pommer wird von dem rarnep:ie-Tnstitut in

Wasliingtun ein bemerkenswerter Plan zur näheren Erforschunj; der ina^^-

netischen Verhältnisse des nordpacifisehen Ozeans zur Ausführung gelangen.
Bei der bekannten amerikanischen Opferfreudigkeit für wissenschaftliehe
Arbeiten stehen dem gedachten Zweck allein für- das Jahr \^0'^ Vieieits

20 000 Dollar zur Verfügung, .so daß eine IJeeinträchtigung der Arbeiten
durch Mangel an Geldmitteln, wie es leider schon bei manchen wissenschaft-

lichen Forschungen geschehen ist, von vornherein ausgeschlossen erscheint.

Der von T.. A. Bauer und (J. W. Littleliales entworfene Plan zielt

darauf hinaus, die Kenntnis der magnetischen Verhältnisse auf freien Ozeanen,
die vielfach nur auf den aus Küsten- und Tnselbeobachtungen gewonnenen
Schlü.ssen beruht, durch Beobachtungen auf See zu ergänzen oder zu lierichtigen.

DaM unsere bisherij^MMi Annahmen ü}>er <lie Werte der n)a!/netisch«'n Eleinente

sicli an manchen Funkten als unrichtig erweisen werden, erhellt schon daraus,

daß die Küsten- und Inselbeobachtungcn, die eben die (Grundlage zu unseren
Schlüssen über die Verhältnisse auf See bilden, infolge lokaler Störungen oft

sehr unzuverblssi<r sind.

Wie schon anfangs erwähnt, ist zunächst die Erforschung des nörd-

lichen Stillen Ozeans in Aussicht genommen worden, jedoch sollen, sofern die

Expedition befriedigende Resultate zeitigt, auch die übrigen Meere in ähn-
licher Weise vermessen werden. I)ie l'ntersuchung des nördlichen Stillen

Ozeans dürfte einen Zeitraum von ;J Jahren beanspruchen, so dalS, wenn sich

nicht unvorhergesehene Schwimgkeiten einstellen, die Yerroessung sämtlicher
Meere in ungefähr 15 Jahren durchgeführt sein könnte.

Der Plan ist kurz fol<;ender:

Die erforderlichen Fahrten sollen auf einem ungefähr 600 t großen
Segelschiff gmnacht werden, das, um Störungen der magnetischen Bestimmungen
durch den EinflufV tles Scliiffsmagnetismus zu vermeiden, aus Holz unter Weg-
lassung aller entbehi-liclien Eisenkonstruktionen irebaul ist. Bei der Wahl des

Weges, den »lie Expedition einschlagen soll, sind u. a. die Wind- und ölrömungs-
verhSltnisse, die während der Sommermonate in den einz^nen Teilen des

Stillen Ozeans zu herrschen pfle^^^-n, in Betracht gezogen worden. Danach
soll das Schiff im S<»nuner San Francisco verlassen und längs der west-

anierikanischen Küste bis zu den Oalapagos-Inseln fahren, um dann etwas
nördlich vom Äquator westwärts den Ozean zu durchqueren. Alsdann soll

die Fahrt östlich von den Philippiiu'n und den japanischen Inseln bis (>twa

zum 52. Breitengrade und von da wieder nach San Francisco zurückgehen.
Die weiteren Fahrten sollen dann immer auf einem der ersten Rundreise
parallelen Wege in einem ungefähren Abstände von 6 Grad ausgeführt werden,

bis schließlicli alle Teile des nordpacifisehen Ozeans auf diese Weise durcb-
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kreuzt sind. Ain Sehluli jeder der ersten Falirten ist eine Lunduiig in

San Francisco beabsichtigt, um die Ausführung des Planes für den Fall« daB
die Resultate der Expedition eine Fortsetzung in der begonnenen Weise nicht

rechtfertigen, entsprechend abändern zu können; dadurch wird von vornherein
einem längeren verireblichen Aufwände von Zeit, Arbeit und Geld wirksam
voit^ebeugt.

Von ^ri'oHer Wicliti^kfif ist es, (laI5 riiit.'s um das zu uiitcrsuduMide

Gtibiet erdmagnetische Stationen in genügender Zahl und geeigneter Verteilung
vorhanden sind, die die erforderUchen Angaben zur Rediiüction der Beob-
achtungen dei- nia^'netischen Elemente liefern können, und auf denen von Zeit
zu Zeit eine Kon troll bestiinmung der Konstanten der benutzten Apparate vor>
genommen werden kann.

Den Ergebnissen des groß angelegten Planes wird in den beteiligten

Ki-< II mit gröfiter Spannung und wohl auch mit zuversichtlicher Ilt>fl'nung

auf Krfolg entgegengesehen. Wie nun aueli der Ausgang sein möge, je<lenfalls

iät eä mit Freuden zu begrüßen, dali gerade an die L<i»uiig der oben er-

wihnten Fragen, die für die Wissenschaft und die i>rakti8ehe Nautik von
gleich hoher Bedeutung sind, in neuester Zeit mit Eifer herangegangen wird.

Dl-. Hurath.
ö. Bemerkunif zu dem Aufisatz: Eine neue graphische Azimut- und

KontaJU und «Iim winlraltrMM KurfeM^rqldclloin. (»Ann. d. Hydr. etc.« 1906,

S. 126.) Von verschiedenen Seiten bin ich darauf hingewiesen worden, daß die

in dem genannten Aufsatz von mir angegel>ene Azinuittafel identisch mit dem
1890 von Captain Weir bei J. D. Pott er in London herausgegebenen Azinmt*
diagramm sei. In der Tat unterscheidet sich diese mir bisher unbekannt ge-

bliebine Azimuttafel von der nu'inigen im Grundprinzip nicht. Der Maßstab
ist rund fünfmal so groß wie bei meiner Tafel; die Skala für

(f
und i) leieht

bei Weir bis Gü , bei mir biö 70 , und an Stelle des transparenten Transporteurs
meiner Methode benutzt Herr Weir einen auf der Haupttafel gezeichneten
Kreis und das rarallel-I.ineal, analog wie es auch in dem von Herrn Roth
nutgeteilten Diagramm nach (Jeleieli ( Ann. d. llytlr. etc.- 1904, S. 383)

geschieht. Überhaupt teilt auch dieses Diagranun, das meine Arbeit veranlaßt

hat, das Grundprinzip des Weirschen; nur sind auf ihm statt der bei Weir
un(l im'r gezeichneten 00 HypeilM-ln nur zwei gezogen, und icli glaubte eben
mit der Ausbildung dieses allgemeineren Diagramms, von dem das (lelcichsche

gewissermaßen einen Auszug darstellt, etwas Neues zu liefern. Bin ich so

nicht dem Fluche des Spruches: >Weli dir, dal! du ein Fnkel l>ist« entgangen,
so hat mir die ilmlnicli hervorgerufene Nacliforscliung in der Literatur gezeii^t,

daß mir der Trost bleibt; »socios habuisse malorum«. Denn außer dem Diagramm
von Gelcich stellt ebenso H. Florians Azimutdiagramm, das in den >Mitteihmgen
ans dem Gebiet des Seewesens l •»(»(), S. ;!(;n, v<"rr>ffentlicht ist, nur einen .Vus-

sclinilt aus dem offenbar auch Herrn l'lorian unlu'kannt gewesenen Wcirselien

Diagramm dar. Jeues läuft in d {(f) von 0 bis 45 , im Stuudenwinkel von
— 20*^ bis -f-20° und verwendet wie Weir für das Azimut einen im Haupt-
blatt festen Kreis und das Parallel-Lineal.

Ms das Neue an meiner .\,rl)eit hlieln- somit tlie nähere Untersuchung
der nierkwürdigen winkeltreuen Kartenprojektion und die Darlegung ihres

Zusammenhanges mit dem Weirschen Azimutdiagramm. Eine ähnliche Unter»
snqhung über den Zusammenhang einei- ausgedehnten Gruppe von Diagrammen
zur Auflösung von Poldreiecksaufgabeii mit den zenitalen Kartenprojektionen
in weiterem Öinue bietet eine Arbeit von mir, die hiermit gleichzeitig der
Redaktion dieser Annalen zugeht. Auch sie hat mich zu einem für mich
neuen Diagramm geführt; Nachforschungen in der Literatur haben mir dann
aber gezeigt, daß auch dies nicht neu ist, sondern^ wenn auch auf ganz
anderem Wege, früher von den Herren Fave und Kollet de l'lsle gefunden
worden ist. Dr. Hans Maurer.

6. Der SochaeepegeL Tu der Zeitschr. f. Instrumentenkunde (Xov. 1903)

hat Herr Kapt. z. S. a. D. Adolf Mensing »'itu^n für die selbsttätige Aufzeichnung
des Verlaufe» von Flut und Ebbe auf offener See bestimmten Apparat beschrieben.

3*
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Man darf es mit Frciulc begrüßen, dalJ Hon- MtMisinji sifli der in tech-

nischer Beziehung überau8 schwierigen Aufgabe gewidmet hat, eine Vorrichtung
zu schaffen, mit deren Hilfe es f^länge, die Erscheinung der Gezeiten auch
in Entfernun^^ von ilcii Kiisti'n zn vcrfoljren und dadurch weitere Anhalts-

punkte für die Theorie derselben zu gewinnen; denn an den Küsun und
überall dort, wo der fundamentierten Aufstellung eines Pegel-Kegi.strators

keine Schwierigkeiten im stehen, ist man mit den neuesten, besonders
durch W. Seiht vervoilkdininnctfMi Api^araten inistandi-, den weohsfdnden
Wasserstand mit jedem erwünschten (irade der Genauigkeit in Verhältnis-

mäßig einfacher Weise fortlaufend zu registrieren. Aber auf freiem Meere
sind ähnliche Versuche bisher nicht erfolgreich gewesen. Der neue »Hoch-
seepegel' ersehciiH unter diesen T'niständen als ein nenn«'nswerter Fortscfiritt.

Der Mensingsche Apparat beruht auf dem l'rinzip dei* sogenannten
Drueicluftpegel : Taucht man ein röhrenförmiges unten offenes GeßB unter
Wasser, so wird die darin entlialtene Luft zusammengedrückt, und zwar ver-

rinirort sich ihr Volumen, und der Druck der T-uft steijit dementsprechend
umsomehr, je höher die Wassersehicht über dem Gefäh ist. Bei fester

Aufstellung des Apparates unter Wasser haben daher Veränderungen des
Pegelstandos entsprechende Veränderungen der Druckluft zur Folge. Aus den
Druckänderungen berechnet man dann die lirdien des Wasserstandes. Einer
Vermehrung des Drucks um Yio Atniospiiäre beispielsweise entspricht eine

Erhöhung des Wassemiveaus um etwa 1 m. Bei den Kflstenpegeln werden
diese Druckänderunjzen der Einschlußluft z. R. in der Weise selbsttätig reui-

sti'iert, dal5 eine Köhrenleitun«: hererestellt wird zwischen dei- Druckluft des

Gefälies und einem im lieobachtungszinuner aufgestellten Manometer, dessen
Zeigerbewegungen auf einem Papierablauf aufgezeichnet werden.

I?ei dem Mensiiii^sclien Tiefseej)e;_'e] befindet sich nun diese »ranze
He^dstriervori-ichtung direkt in ilem Luftraum des einer Taucherglocke ähn-
lichen Gefülies, welches auf den Meeresboden herabgelassen wird. Natiirlich

hat man es hier mit viel größeren Drucken zu tun. In einer Tiefe Ton 100 m
beispielsweise beträft der Druck der EinschhiHIuft etwa 10 .Vtinosjihären.

Indem nun Mensing an Stelle eines gewöhnlichen Manometers ein soirenanntes

freilich sehr kompliziert gestaltetes Differentialmanoraeter verwendet, vermag
er auch bei derartig starken Drucken kleine Drnckänderungen, wie sie durch
ein i:ei-in<:<'s Steigen oder Sink<>n des Meeresniveaus^ z.B. durch die Gezeiten,
hervorgebracht werden, zu registrieren.

Wichtig erscheint nun vor allem die Frage, mit welcher Genauigkeit die

Aufzeichnungen die wahren Pegeländerungen wiedergeben. Da mit dem Apparat
in d(M- Jade bereits Untersucliun^'en angestellt worden sind, so wäi-e die .Ab-

bildung einer Originalregistrierung mit eingehender Interpretation aller

Fehlerquellen sehr erwünscht gewesen.
Herr Mensing weist darauf hin, daß diejenigen Druckänderungen der

EinschUililuft, welche durch Teniperatui-änderungen derselben hervorgeliracht

werden, nachträglich aus der aufgezeichneten Kurve eliminiert werden sollen,

ebenso diejenigen, welche durch den wechselnden Barometerstand über dem
Meeresniveau entstehen.

Was zunächst die Teniperatureinllüsse betrifft, so dürften sie sich in

der Tat ausreichend bestinnuen lassen; denn der Luftraum des Tiefseepegels

enthält zugleich einen Thermographen, welcher auf einem zweiten Papierablauf
mittels Bourdonrohrs die Temi)eratur der Druckluft registriert. Nach dem
Druckg»>setz der (läse kann daher der bei der Temperatur t° registrierte

Druck auf eine bestimnUe andere Temperatur (z. H. vim 4 ) reduziert werden.
Hierbei sei erwähnt, daß ein gut funktionierender auf etwa i/. Zehntel

(^rad genau registrierender submariner Thermograph für die Erforschung
der Temperaturänderuntrcn des Meereswassers erwünscht ist. So haben
sich bei den Untersuchungen mit dem llochseepegel in der Jade Unterschie<le

bis zu 1.8^C. innerhalb der Zeit eines Flutwechsels ergeben. In der Beschreibung
d<'S Tiefseepegels wird der Thernu»gi*aph hinsichtlich seiner Einrichtung und
Wirkungsweise nur andeutungsweise behandelt. Aber er erscheint für die
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<,'t*nannt('n Zwecke lir:iuf!il>;ir; ilenn einmal sind di»' ilyii;uiiis('lM'u/>'^yit^^^- ''^^

Zusnaiiiu'nilrückung und Ausdelinunf^ der Druckluft iierrülireiKlen 'i^^n/i^f^i^^f^^^^^
äiideruuyen gering; ferner gehen diese Änderungen nur langsam vor ^fc^if 6<^ ^^h^/
daB f&r den Temperatttrausgleich mit den Gefäßwänden genügend Zeit ^^•r^'^^J ^
hamli-n sein wird, und schlieHlich ist die Wärmekapazität doi- Diucklufr''^ ^>V^

gegenüber derjenigen der Gefäßwände und des angrenzenden Meereswassers
außerordentlich gering, so daß man die registrierten Temperaturen wohl stets

als die Temperaturen des Heereswassers in der Umgebung des Apparates
betrachten kann.

Was sudann die Änderungen des Barouieterslandes über (iem (Jrte des
Tiefseepegels und deren Messung betrifft, so läßt Herr Mensing diesen Punkt
unerwähnt; es ist desliall) nicht ersichtlich, wie er dieselben zu bestinmien
^•'donkt. Befindft sich der Apparat auf liolier See, so wiirdf fiii- dif i^'onaue

Bestinunung des Luftdrucks ein Barograph an dessen Aulstellungsort nötig

sein. Dies aber wfirde die dauernde Anwesenheit eines Schiffes erfordern.

Welche Rolle der wechselnde Haronieterstaiul spielen kann, ersieht man am
besten aus einem Zaiilenhcispicl. Schwankungen des Barometers von 20 ;?0 cm
(Quecksilbersäule innerhalb 24 Stunden sind auf der Nordsee keine Seltenheit.

Dies entspricht einer Wassersäule von 25—40 om Höhe. Da die Amplitude
der Oezeitenwelle auf offener See selbst nur auf einige Fuß zu veranschlagen
ist, könnnen die Barometerschwankungen eine ginsliche Verzerrung der Ge-
zeitenregistrierungen zur Folge haben.')

Eine dritte Fehlerquelle, welche nicht unberücksichtigt bleiben darf,

liegt darin, laß die Oberfläche des Meeres gewöhnlich nicht in Buhe, sondern
infolge der Luftdruckverteilung und des Winnies (auf <ler Nord- un<l Ostsee)

fast immer in Bewegung ist. Freilich wird man von den Wellen von kürzerer
Dauer, die durch Wind erzeugt werden, annehmen dOrfen, daß sie in die
RcL'istrierung der Druckkurve nicht allzu stdrend eingehen werden; denn die

Umhüllung des Tief.seepegels ist an ihrem unteren Teile nicht wie Itei der
gewöhnlichen Taucherglocke ganz offen gelassen, sondern bis auf eine kleine

tffnung Versehlossen. Die letztere gestattet dem Wasser nur ganz langsames
Eindringen und Ausfließen, so daß, da Wellenberg und Wellental sehneil auf-

einandcrfoliien, der Schreii)hebel imr kleine Oszillationen ausführen wird, und
die Kurve allenfalls etwas verwaschen erscheint.

Neben diesen Wellen von kurzer Dauer sind aber oft auch solche von
län<rerer Dauer vorhanden, welche durch ilie allgemeine Luftdruckverteilung
zustande konnnen, indem das Wassel' an den Stellen geringeren Luftdrucks
sich hebt und langsam auf- und abpendelt. In großen Seen sind Wellen von
1 m Amplitude und mehreren Stunden Dauer beobachtet worden.

Abgesehen hiervon vei-dient noch ein anderer Umstand Beachtung.
Man nmß ja im Auge behalten, daß der -Tiefseepegel- nicht direkt Höhen
von Wassersäulen registriert, sondern dies indirekt zu erreichen sucht durch
Messung der den Höhen entsprechenden Druckänderungen. Druckänderungen
können nun ahej* aui li (iui-cli \'ei-;inileinuigen des spezifischen (lewichts des

Meereswassers eintreten. Hierüber liegen zwar noch keine näheren ünter-
snchungen vor; die Ergebnisse der Internationalen Meeresforschung seit dem
Jahre 1903, veröffentlicht im Bulletin des Resultats ac(piis pendant les

Courses periodiques», gestatten jedoch immerhin ein Urteil. An einer Station-

in der Mitte der Nordsee unter 56^ M' N-Br. und 2 15' 0-Lg., wo die
Meerestiefe etwa 85 m betragt und die Aufstellung des Mensingschen Tiefeee-

pegels vorteilhaft erscheint, wurde an zwei aufeinanderfolgenden Messungen
im Mai und August 1904 eine mittlere Änderung der Dichte des Wassers im

') Im ullgciiii'iiHii »liiific <v in dein bofuhnm-rvii Mfcixstoilcn («hi in nicht allzii^rulkr

lÜDtfemuQg von tler Küütc miigiich «liii, die Korrektionen für den Luftdruck nach den iSchiffs- und
L«ndbeobflehtiingpn. hosonden» nntpr /ithtlfonAhnje nvnoptiwher Kiirtrn, Htinähmid f<>«fzn«tellen.

I>ics scheint inri-ii innlir .iiiLräuMiL' . ila- ilictirclisclic IiitcrcsM' in ir-l.r I.iiiii' In-i di-r KrfonM-hnnjr
il«T (tt'zeitcn auf uffi-min .Mo«tc aiil ilic IMIit- konzciitricnn uinl. 1» ! «luicn du.-« .Mecrcsniveaiii

nicht noch durch »ttirke Wiiule beeinfliiltt winl. In dit-scn Fällen sind duiui auch die rSumliohvn
und zeitlichen LuftdruckdificreiMen gerint;. l-jueiu Fehler in d«r Luftdruckbiwlimiiiunir fttr doi
Ort d» Peicelfi von 1 mm dat Bwomctcm cntHpricht nnr ein NiveaufpUer von 13 cm O. Red.
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Betrage von 0.00071 urmittelt, was für eine Watwertiaule von 85 in «ine Ni*

veauSndemni; von etwa 6 cm hmientet. ' Solehe Dichti(;keit»Bn(1emn^n dürften

Ix'i AiKli'inn^'f'n «It-r Wottcriaur -« linii in cinipen Ta<.'i ii iii.rkli< lii' Beträjie

erreichen können. Aurli iiierdurch können al«> die Aufzeiciinungen d««

Pegels eine Stömnp erleiden,

FnlU man im \ i rhi-rL'i'lH'nilcn (Icsn^'te kurz zu»aniii!> ii, si. cr^'ilit

sich, duK in dem lludisccitc^el talsaciilich eine gleichseitige Aufzeichnung
1. der Gezeiten, 2. der Luftdrucksehwankiingen, 9. der Wellen von längerer

Dauer, 4. der Andi'i-nnLM'n di'i- Didifc di's Mccrwüsscrs sf iittfiiulct.

Sobald erst eine ^.M'nü^Lfciid jrrulVe Zahl von H«*<.'i.slrifruiipt!r> vorliegt,

erscheint es trotz dieiH-r EinflÜHKe anf die Genauigkeit der Pegelregiatrienuigen

möglicli, n< iic und wichtige Anhaltspankte über die Gezeiten*Er8cheinung aaf

offenem Meere zu ^'«-w innen.

Für den in Anssirlit L'enonmu'nt^n rniliau des Apparates «ei noch Ix»-

merkt, dalt es vidlcir-ht ciiir vorft'illi:ifI<« Vwinfacliiini: hi-dcuten wird, die

Temperatur nicht auf separater Walze, sondern mit den I'eirehliidorun^'cn

gemeinsam auf ein und rU>njselben Papierablauf zu re^i.-iirieren. leh wendete
dieses Prinzip mit Erfolg bei Meteoro^^raphen an, in der Weise, daß ich die zeitlich

zusammengehörenden Punkte der beiden verschieden zu färbenden Kurven aaf zwei

verschiedene Ordinaten konstanten Abslandes (etwa — einem 10 MinutcnwcjEr)

verlegte. Die Scbreibfedern gehen aladann, ohne sich zu stören, an einander vor*

bei, und der Papieratreifen braucht nicht verbreitert zti werden, um zwei Kurven
aufziinehnien. T)ie Trockenvorlage für die Luft des Differcnlial-Maiinnieters

wird man vielleicht an die Stelle des Eintritts der Druckluft in den inneren

Kesaelraum verleben können; der größte Teil des koatbaren Meehanismtts ist

bei der jetzitrfii Eini"irhttinj^ dauernd V»>n Luft umspült, zieren Feuehtiekeit

100*% beträgt. Schon bei geringen Teniperaturschwankungen werden deshalb

fortgesetzt Kondensationen eintreten müssen, so daß wahrscheinlich alle Teile

mit einer Wasserhaut üliei /nL-^cn wenleti.

In bezug auf die Publizierung der Ergebnisse des neuen liuchsee-

pegels« mu6 es als wflnsehenswert bezeichnet werden, derselben Autotjpieen
von Ori^'inal-Ree;istrieriiiu'''n Ix iztifü-xen. Dr. Otto Stoffens.

7. Ortsbeatlinmungeu mit dem Prismen-Astrolabium von A. Clauds.

Das Astrolabium ist auf eine Zenitdistanz von etwa :<0 fe^t ein^'esiellt und
gestattet eine «rroße Anzahl Sterne in ziendich kurzer Zeit zu henbacliten;

es Ist infolgedessen, sowie wegen der starken VerjjrröHerung des Kernrohres,
voi /ii^lich zur Beobachtung k<WTespondierender Höhen ^'(»eignet. .Ted(> einzelne

Beobachtung würde, wenn man die wahre Höhe des (Jestirns kennte, zur

Beohachtungszeit eine Sinndlinie si-nkreclit zum Azimut des Gestirns lieferii.

Die so aus einer I'. i' < von Be<d)achtun>:en gewonnenen Standlinien müssen
sich, Bvobaclitungsfehler und Fehler im Gang der Uhr ausgenommen, in einem
Punkte, und zwar in dem Beobachtungsorte, sehneiden. Voraussetzung dabei

ist, daH die Koordinaten der Sterne genau Itekannt sind. Die Rechnum.- wird

mit einer genäherten Höhe durchgeführt. Man erhält dadurch die .Stand-

linien als Tangenten an den Nebenkreis, dessen Zentrum der Beobachtungsnrt
ist Un<l dess(>n Kadiiis dem Fehler der zu «'ii nnde <,'eletrtt'n Iliilu» entspricht,

und kann, bei guter Auswahl der Sternpaare, durch eine graphische Dar-
stellung in groRem Maßstäbe die Koordinaten des Beobachtungsortes mit

großer Schirfe erlialt<-n.

Mit dem Astrolabium haben Driencourt und Claude auf Madagaskar
und R^union an anderweitig gut bestimmten Punkten Beobaehtungen angestellt,

deren Ergebnis in Coniptes FJendus Tome CXL, pag. mit<.'eteilt ist uikI

hier im Auszuj^e wieder^egelien werden soll. Zum Vergleiche sind Heob-
achtungsreihen mit « inem klein<>ii Meridiankreise herangezogen, die von zwei

geübten Heobaclitern, Fave und Mioii, anj^esteüt wurden.
Man fand mit deiu .\strolabium die Breite iles Meridianpfttilers in

Majunga an drei Abenden (M Sterne) zu IS'' 4:i' 22. :V' S, während man an

zwei Abenden mit dem Meridiankreise (44 Sterne) die Breite zu 1
'» 4;r '24.2" S

fand. Das mit letzterem gewonnene Resultat ist mindestens L4 fehlerhaft.
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In Helville fand man mit dem Asirohihiiim an einem Abend in einer

Stunde (18 Sterne) ein von dem mit dem Meridiankreise an ö Abenden (61 Sterne)

gewonnenen nur um 0.1" abweichendet Resnltet.

In Antsirana (Die^'o Suarez-Ruolit) fand man mit dem Astrolabium an

vier Abenden (!)U Sterne) die Breite des Meridianpf<'ilers zu 12 16' 20.3" Ö,

wälirend Fave an vier Abenden (59 Sterne) nüt dem Meridiankreise die Breite

zu 12'' 16' 19.6" S und Mion an drei Abenden (17 Sterne) die Breite zu
12" 1*5' 2:^.4" S fand. Das letzte Resultat ist nnndestens 2.6" fehlerhaft.

Die ^jrapliische Darstellung der in Montsouris im Jahre 1902 geinachten

Beobachtungen ergab einen durchschnittlichen Fehler in der Lange von 0.75",

der also Ic^uni größer ist als der Breitenfehler. Wd.
8. Zertrümmerung einer Drachenwinde durch den Druck des Drachen-

drahtaa. Am lO. Dezember v. J. ist auf der Dracbeustation der Seewarte zu

Hamburg—Groß-Borstel beim Einholen der Drachen die Trommel der Motor-
winde unter dem Druck des Draelii'ndralite> durch einen i'ingfr»rniigen Riß
zers|)alten. Die reclite Backe und ein 4 Iiis cm breiter Kin<j^ der Trommel
sind dabei, indeju sich der Kili bis auf 4 ein erweiterte^ gegen die Friktions-

«cheibe, die den Antrieb vom Motor Qbernimmt^ gedrückt und auch diese ist

an niehremi Stellen geborsten. Die Tr(>nnn<>lwand ist an der Kruohstelle

26 mni stark und weist einen fehlerlosen <IuH auf.

Seit 10^> 24"'i", wo das Einholen begann, waren zuerst ;}öOO m Draht
mit langsamem Gang nnd dann 1600 m mit mittlerem Gang eingeholt worden,
al» der Brueh mit lautem Knall eintrat. Dies geschah um 12^>; die Spannung
im Draht war bei'eits von 85 kg auf .').") kjj^ ^"^efallen; zur Zeit des Unfalls be-

fanden sich 8150 m Draht auf der Trommel, was bei den Dimensionen der-

selben 6100Windungen entspricht ; von diesen waren die unterste 680Windungen
noch nicht in Gebrauch gewesen und nur mit einer Spannung von 5 bis 10 kg
aufgewickelt, die fibrigen rund 5400 Windungen standeti unter einer Spannung
von durchschniitlich 70 kg; ;}150 m Draht und 4 Drachen waren noch in der

Luft. Am vorhergehenden Tage hatte ein Aufstieg bis zu 4500 m Höhe statt-

gefunden mit einer nicht einmal ganz so großen Leinenlänge. .MIein während
am 9. die Verhältnisse aid^erordentlich günstig Iai:en, wurden am 10. die

Drachen in der Schicht zwisehen 100 und 700 m über dem Boden so schwer
mit Glatfeis belegt, daß der oberste keine größere Höhe als 3080 m erreichte

und daß sie, trotz schwächeren Windes, infolge des ungünstigen Winkels zum
Horizont stärker Z(»gen'). Dieses erweist sieh aus dem starken Eisansatz der

Di'acben nach ihrer Landung und aus den Aufzeieiinungen des Meteorographs.
Da an der Bruchstelle der äußere Durchmesser der Trommel 382 mm,

der innere 830 mm, die Wanddicke 26 mm betrug, so war die Bruchfläche
382 -4- 330

26 X - X ^ =s fast 30000 qmm. Da die Kraft, der die Trommel nach-

gegeben hat, offenbar in der Richtung ]>arallel zu ihrer Längsachse gewirkt

bat und die Backe nebst Rand vom Rest In Tronnnel abgerissen hat, so war
nur die, im Verhältnis zu seiner räckwirki-nden o<ler Di uekfestigkeit gerin^n-

^absolute<^ oder Zerreißfestigkeit des Gulteisens zu überwinden. Immerlun
betrSgt dieselbe 11 bis 13 kg per qmm, die dem Bruch widerstehende Kraft

also 330000 bis 390000 kg. Daß diese enorme Kraft durch die im einzelnen

geringe, aber sich summierende Spannung der 6100 Drahtwindungen über-

wunden wertlen konnte, erklärt sich dadurch, daß Ringe der oberen Lagen
sich keilförmig zwischen diejenigen der darunter
liegenden Lagen hineinschieben, wie nebenstehende
Figur dies zeigt. Die drei Kreise stellen in vei--

größertem Maßstäbe Querschnitte von drei Drähten
dar (der wirkliche Durchmesser des Drahtes ist

nur 0.7 bis 0.9 mm). Um zu vei hindern, daß der

obere mit einer Kraft p liinuntergedrückte Draht die beiden unti'ren als Keil zur

Seite schiebt, sind ilie Kräfte (| und q' erforderlich, dei-en jede größer als p

') iSchwerw; Drufht'U crreitheii ihif vertikale (;K*ii hui\vuhi>lii|n; 1h-i »iiuiii jn<»li*'n'ii Winkel

nrnrhen Drachen nnd Hoitemt. stellen «Im unter stiirkemn Mlnddruck ab kirbtc in dcfUMlben Winde.
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sein kann. Diese Keilwirkungen summieren sich und streben die Backen der
Troinmcl voneinander zu entfernen, wodurch schlieBlich ein ZerreiAen der-
selben stattfindet.

Vorkommnisse dieser Art sind bereits sowohl auf dem Blue Hill als

auf Teisserenc de Bort's Observatorien zu Trappe» und Viborp vorgekommen.
Aueii bei I.otnjaschincn sind sie nicht iinl)t'kannt. Unter den liit*r ^'etrebeneii

Verhältnissen erschien der Ersatz der Trununel durch eine solche aus Stahl-
guß das einfachste Mittel zur Verhütung derselben für die Zukunft. Da die
ZerreiBfestii^k'Mt von Staiil^'uff «'twa 7 mal so groß ist, wie diejenige von Gufi-
eisen, so dürfte ein ähnlicher Unfall bei der neuen Trommel an8gesr1il<>>sen sein.

Koppen.

Neuere Vertfffenilichufigen.

JLm BaupMdnuiKva vhüA KmfBltTUffhi^ Tnhiittwuipilifiii

Reielis-Marine- Amt. Segelhandbnch für daa BKittelueer, I. Teil: Ostküste
Spaniens und Balearen, Südkiiste Frankreichs und Kcn-sika, <s*'. 4ö(> S.

Frei« geb. 3,0U Mk. (ohne Beiheft). Berlin lÖOi). In Vertrieb bei
E. S. Mittler & Sohn.

r>iT I. Teil (le> Si-gollmndlHirhfs für ila> MittdiiKtT WcH-hn-ibt »lic spairis' hf Südost- und
OstkÜBle vou (iibrultar (iju Aiischluti au diu VM i'ivchicnai« S(^UiiUHlbuch für die Nofd- und
Westküsten Hpuniens und Foitueals) bin zur franzfkiiflrhni Qrm» ämdhHeßlich der Balearen. Mnrie
die franzr>sis4-ho Siidküstc uiicl Korsika. l>ic IVimfzimtr dis nnicstfii aiutlichiii >|iaiii><-hcr».

franzosi^ichoii «md cnirli-M-luMi MatmiU.< sowie zahlreidur IUtm hie von dfiilwlK-ii Koiisidn und
i^ehiffcii hi'irfjt tiir vollw rtip'ii Ersatz fremder S ^elli.iiidltiiclier. /ii Ixwhleii i^l, da(5 in dit-x-iu

Werke HÜinlliehe Kiirn- und l'eilun]i;en re4'hiweiH<.ii<l in (tnuleii von i- bi» 3tK.^ und dahinter ein-
geklammert miliwei8cnd in Si riehen ^e^^ebcn und. Das Beiheft nun LTefl cndillt 155 .Abbildungen
der hjuiptHichlirlieten LAndmarkeu und KÜBteni«tm-kea. J. Hr.

Jahrtnioli ffir die Oewiaaerkoiid« Norddutwithliiiid« Herausgegeben von
der Preußischen Lande.'^anstalt für Gewässerkunde. Abfloßjahr 1901.
Allpomeiner Teil und Heft I bis VI. I .

('.4. X u. 100, XII u. 148, XIV
u. 152, X u. 130, VlU u. iiS, X u. 81 Seiten mit Karten. Berlin 1904.

E. S. Mittler u. Sohn.
Kiti'' zuverlässifie uml ervelnipfende < !e\väs^<erkniiiie i«i dii' nnt«eMdii_'>' ' Iniinll:!;:«' für die

1 jni ii liinn^^ einer /.\ve« knn'ilii<:eii. sowohl die \Vaj<>ernntziiny: al- aiu h die \\a>-ei;iii\\i hr nnit:u»sendeii

\Va--er\viris( haft. F> müssen do-halb die für den Abfliil!v<>r^aii:r ilei ^-tmuie. Flüsse und Ikiehe

iniiügubendeu Vcrhältuis^e genau, und zwar uaek eiidieiüiehen (irund^ätzcn. erforsehl werden.
I)ict)e LcitsitKe einer dem preußtM>heu I jindtai^ 19()8 i>in|»i(>reichten DenkDchrift iN-zeiehncn die Anf-
fralMMi <ler neup-jM-haffenen T.aiides;iti-talf für < Iewiis»erknnile

,
deren erst«' Veniffentliehnnp jetzt

vorlie;rt. Vor (TrÜMiluni,f dii'ser Anstalt iH tallten ^\rh mit der l"i>rdenmjr der (ievvässi'rktinde allein

die Stroinl)ativerv\;(ltnn^'eii ntid ili r ls'.''2 ein)xe-<etzte W'ii-.-iTaii'— ' liitl'» /iir l iiter-nchtiti^: «iiT \\'as^. r-

vcrhältnis8C in tlen der riK'rsehweiuiiinnir an>^eset/.ien Fhil!j:ei)i( ien; ans »einem i<i hnisehi ii l>ur>-aii

ist die -»LandettanKtall für Gcwässciknnde liervorppitijren. |)a die WasscrverhidinisH' der Mün-
dungen der profkn Ströme I >eu(sc-bhiuds, welche nieht allein für die Kiistensehiffalirt, sondem
Auch für tninso/eanüche Hcbiffahrt iu Ketrarht kommen, obenfalL« in den Fori^i-biuiffsbereicb obiger

Anstalt lallen .< sei hier kiuz auf den reichhalti|{en Inhalt ik« rwten JahrRaiifüB des »lattlicben

Werkes einjie'^ati^en.

.Vus dem Vorwort ile> ei-icn lletio. \Nelehes ilie Kinriehtunji und den Arbeit.splan der
Antttalt für GcwättMerkimde behandelt, erceU>n »ieh die Aufgaben der Aiwtalt folgendermaßen:

I. Sammlung, etnhdtliche Bearbeitung und Krguiizimg der Itcohoehtungen Uber den Abfluft-

voi^anjjT i)ei schiffhaien und niehtHehiffbaren ttcwiamm Howie Kmüttlnnfc der dafär maflgdionden
\'erhaltiii--.e.

II. Wrweitiirii^ <lie- i I iiienitirhimgM'rgebnisM- durch Ver&ffent]ichun|C mid erforderliehen-

fallti durch Mitwirkung bei der Lösung w«i«erwirtw.'httftliclier Kragen.
Neben der Haniminnfr und Roarbeitimg der Rcobachtiingen der Wwwerstfinde an den l'fegeln

der I!aii\ ei \\altnni; vi vi i. i| r \\'.i--ri inrns.'eiiiii' --i 1

1

il'i ii -im! die- inete« «r^ •Kv''"''''"'" lVt>barhtnnireii

des In- und .Vnslaihh>, xhm'H >ii> lür den AlilliiliM'i^aii;; der (iewa.-vr von \\'i<-liti^keit >ind.

Hammeln und lör die Zwecke der ( iewas>erkiindi /u liejul »eilen. Nelnni dein Shidiutn des /.u-

MunmenhangB snriwhen Nicdct«chlag, .VbfliiiS und ^'cl-dulbitung Folien boioniler» eingehende Üar-
fltelhinpm der Hoehfluten nnd Kis^änire utattfinden.

Zu den stündigCti .\iili:alteii der .\ii<lalt p lii'rr. dal! die<c läßlich eine rin p-ii-ht Ühi-r den

Al»tlnli/n>tand der norndeniveiii-n (iewiis-er anterti;:t um -tei> Auskniiti üli^'r ihr»' augenbliekliehen

Wji8!<erstaiidsverhiillnisse ^rlien /.n kötiiien. Zur Kilaii-iiiijr «üeMr ri>ei-sielii ^ehin der .Vnstjdl von

den wichtijpiteu l'cgelstellen täglich Nachrichten dun-b l'oHtkarten, bei Hochfluten und Eisgängen

aufterdon aueh telcgraphisehc Naehriehten m.. Hierbei darauf faingewicwn. daß bei den xald»
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rvi< h<-n ^t richtliclicn Kiitschciilmiin n iil>rr S<'hiffahrt>M rIi;ilttiis>i', /\i »It iM ii aiilh»'iitis( li<' liflc^^r iilx r

die \\'at<s4>rsttui(lsverhiUtiiis8e in den l-luümünduu|{cn ertorderlich t<ind (namentlich konuut hier die

EHmiüniiun^ in Ib'i nicht i. in Zidnmit die Landcsamitalt für Gewinerlroncle die beste Atuknoft zu
ertcilea imstande ^ein dürfte.

Von sonstip'h praktisehen Arix*iten der Anstalt wieii erwähnt dir l'rapen. welehe den Biin

und I?«iri<li \uri S:iiiini»H>e<ki'n, ilie KinriehtnDj; einei Ni«<lri;:\Misserv(>r!iii-<;i.;r am <ler ih\rr ilie

\Va«Mjerstjunisv(iniiis>a^i' tiir kleinen- H<Mh«:L>iser an der Wf»!. dm livdri>jrraj)hif<-hen Ditn-i an

den hwhwuss^'rtfetidirlieheii links>eitip'ii Nelw-nfirisflcn der ihh-r usw. iH treffen.

Gdien wir aäbcr auf den Inhalt des Torliegrndcii Jahrbuch«» ein, eo &pht sieh die

Gfiedeninsr in ein idl|»nneineü, znmmmenfRiiDf^dpA Heft tind die f^peraeUeren Boolwlitunjr'ergebnime
adlMt (Heft I hl. VIi.

I. All!r4*nieine> Heft. l>i«'s<'> inutal't dif l%rliiuleniiip ii /u den Tal)ellen, ein aljihalH'ti.-« Ik-s

Vtrzeiehni)» Kynitüelier l'e),'el>ti ||en, I lx iMi'k iil» r die Witteningsvcrbältnissc, Wn>*t«'r?it«nd.«i- nnd
üüriverfaältnisfie des AbfluÜjahre« ItHjl. — Unter Abflußjahr ist liier nicht das Kalenderjahr
vmManden , onndem , ttm die Abflnneracheintinfren dcR 'Wintens nicht dnirh den 8oh)a6 de«
Kal> ndi rjaliris aui<einaniler/iireil!eii, ist der lle<;iim des Al)fliil5ja!ire< auf dm Spiitlierl»»^! irelejrt

Morden. Das Al>fliilljahr ei«.ln'<'kt sich auf den Ziitraiini \«)tn l. NomimImi Iiis '.'A. Oktober,

für IIN»! also auf den Zeitraum vom 1. NovciuIhi lüs (lki.>l»i l'.Mil.') — Die Dis-

knwaoo der Wiiterunpiverhäitniaaet au^^cehend von den Ändemiiaen der LuftdnickverteUun|r über
Xordwertcm-«)i>a. jrfbt Hnen einheitlichen Überblick Ober die AnoernnKen der Tempemtnr im Zn-
sammenhan^' mit ilrr S-hiH'e>( hiiii l/e nn<l <li n N'ie<lerschla}rserscheinun3:eii. Beiu'i';ri"1ieii ist hier eine

Tabelle üImt die Ni<iU i>elila;:-verteiluii^ in den ein/einen Klnll^ehieteii nelvst .\l>\veieluirigen von den
laiifijrdiri^eii Mitlelwerten i is.'il ",IO|, welehe auch eini^re ni( htdeiits<-he Slalioneii iH-riieksieliliKt und
die Abschnitte Winter, äomnier und Jahr getrennt behandelt. Für die WaMH>i>tandKverhältniMi4>

wild der Uberblick für die einzdnen Flnfl^teUet« getrennt gegeben. Auch hier wird in inl)er»t

'-hiekter Weise rlcr Kiiiflul5 der einzelnen Faktoren ('rr iiipeintii! Nie<iers(h!ai:. Kisverhälriiisse)

aül die Hohe de> Wasserstande- und dessen Selnvunkunuen ili-.knlii rl. - 1 )er W'rlaiif der Was>cr-

-landsIx'wetrnnKeii war iiu allp ineinen ein ruhip-r; das .lalir l'.^'U kann, an den W jlssi rl» -länden

jfemeBScn, zu den Tnx'kenjaJiien ^lezähli wenlen. l?*'ig»-füjite TalK-llen gel)en einen \ ergleii h den

II. Heft I bis VI. I )ie TalM'llen der einzelnen Hefte iHeft I: Meniel. rre^jel und Weich«.'!,

Heft II: Oder. Heft III: KIbe. Heft IV: Weser mid Knis. lieft V: Khein und prenlÜscher f Sebiel.s-

anteil der I'nnaii. Ibii \I: Kleinere, unmittelbar d«-r Ost- mid Ni»idsee zuflielknide Was>erliinfe(

enthalten WasscrstandslHxtlmdtltungen, Watwenuen|i;eunie0HunKen und ( iefüllaufnidunen der Hauol-
simine .owie .Mitt«-iluuKen Ober G^Uauimdimen ideinerer Fuisde, .\ufnalune von Querschnitten der

Wai«<erläufe imd lieohachtungen von Waxcnertemperaturen und Urundwasecrstanden. l>ie Ikob-
irhtunuen der einzelnen Was.<äerstände sind für die wiohtijroren Pegel (nach kritischer Auswahl) in

eNti ti-o \en'.tfeiiilirlii iiiid p-beii einer-<'ii- die l;iplii !ieii I'.eiibaehtunjien, die Monatssiumiien dei

U a.sser>tämle sowie die H aiiptzahlen der einz*'lnen .Monate. <!. h. die Werte für den hiHli-ien

Wasecnttand, da« Mittelwasser und den niedrigsten WasHcrstand j«iles Monat.s sowie jeiler der

beiden Jahreshälften und des ganzen Abflußiahr&i nebut vergleichenden Zahlen früherer Jahre. Uier-
anf foljEen zusammenfa«senfle Angaben über die Eisverliähnisse; nulWdem «ind l>oi ilen einzeltien Tagen
im Wmter In-sundere Zei, heu /u;.'e)ieben, welejie I-',is>ta'id. Kislvcwi-^nne oder Ki>freiheit ansdriK ken.

Wiibn iid ilie WaHs»erMand-Uiil(aelitnnp II im allgemeinen nur für eine be-iimnite Taj;eszeii anp freln-n

and, sind für die Pegel im Tidee^ebiet mcut *wei UtH)baehtnn::en ijt> i in TidehtR-hwasser und
ein TidenieilrifrwMser) oder sämtliche XidchnchwaMer- und NiedrignaBaeivtäude aouftgieben (vier Beob-
achttingen) mit Angabe der Xctt nngefßhrt: für die RIhmihidnni!: z.B.: Elbittorf, CteeMth«cht, Znllen-

»Spieker. Hunfhaiis. Harbnrt:. K'i.in/ l.iilieoit. (Jlüekstadt, Brunsbüttel, Cirxhaveil, Branshau-eii und
Itzehoe. Au die. tätlichen iJeoLKiehtungen sehlielleii sieh die llaupt/alilen i-i olienl der Wasser-

(rtiiKle, abdann die Vv«Memieiigeoinc8«unKen und die Aufnahmen von < i ii! u r i den Angaben
über Messung von Wamertnnpenitureu ist noch nachzutraben, daß auch in Hunibut^g ref;ehnaßijEe

Hertiramungen der Tempcnitnr des l '.ibwassen durch die Dentitcbe Seevrarte angestellt werden.
Pen einzelnen Heften siml I'Ih i<ielii<kaflen der ein/einen I'*lii(!i:ebiete nelwt AuL'abe der

l'egelsteUen l>eig(!gelK'n. — l>ie .Vnordnimg und I>isku.ssion der lletibaehtiingeu int klar und er-

«ehöpfend. I)r. W. Brennecke.

Jelineks Anleitung zur Auaführung meteorologischer Beobachtungen neb^t

einer Sammluiifr von Hilfstafeln. In zwei Teilen. Fünfte, umgearbeitete
Auflage. Hi'raii.st;(L!. von doi Difektion »I i K. K. Zentralanstalt für
Meti'orologio mi(i ( oDdyuaniik. 1. Toll: Anleitung zur Au.sführung me-
teorologisicUer lieobacliiungen an Stationen I. bis IV. Ordnung. H". 124 S.

Wien, 190S. K. K. Hof- und Staatsdruck.erei.
T)ie s^k'Im'Ii ers<-hi«"nene fünfte, umgearbeitete Auflajre de- ersten Teile- der .Telineksehen

die Ankitiing: den Rrobaf^htem der SSentnuanstalt AuMkunft Ober sbntliche an meteorologif*chen

') IHese Abweichung vom Kalcndcrialir findet in der OeophTvik mehrfach statt; so rechnet
man z. II. das mefenrnlf>gisehe ,Iahr inr j^t von Dezemlwr bis Novt'inlx r. In -eini-n .\usfühningen
t ber S luvankniip'ii der Nonlatlanfiselien Zirkulation falil Mei n ard u > i .\iiii. d. HmIi . ete. ]'M)\. 1)

die 12 Mniiaie der mit Se|>tenil>er l»e:rimiendeii und mit .\ii^nst schliellenden ,lalir;.':inL'e /ii^aiiinieii

>da die atmusphiiriM-he Zirkulation ülicr dem Noixlatlantik wie uneh ülier den U-naelilnirten i-\>t-

findeni in den UeitistnioiiBten gleirbsam in ein neues Lebensjahr eintritt .
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Stationeu (iiicbi UlMervatoiien) zur V'cra'uuluiig koninuuidai Amantc Kvbcn doU, »iud iu die Aji>

Idtnng tmch woni^ hSufi|f ni findende Iratntmente. wie du AibiiiunMebc Aspinitionitpi^yehniiDeter,

JStrahniDgmlu riiMiuu'for usw. inifjrciionniirii \M>ri!rii. Wot'iitlirli hImT ist v(>r allem «lif ihmic, vi>r/njili«-h

jr»?lHnpplir Aiiit itnii^ zur iMilit tiiin;: der < iiita" Ii« u Htvislricriiisininicnli', «!»•»* Il4tri»f:ra|tlii ii. l i^'nu«»-

tO'aplu'H uiiil Hy|Mijini|tli«'ii. An Sitllr des in irüh«'n'ii AiiCla^cii Ixwhritlwm-ii l'iuvii>vrr;»|>lnii

<L'8tcri-Ueiiuiclier) ut diewa» Mal i ria'ulichfnveiMi der bei ffutt-i- ik<dimung exakter fuitktiuuifa-eiiUe

Hdlmmrasdie rc^trierRnde Re|n'iinies>M>r {[«eirihlt vordcti. Nfu atif;renomm«n wurden in die An-
kitiing fi rtirr <Iic j)häii<ilops<ht M KnllM'lx'ii- und ( J«-\vitttrlMMil»u'hluii<riii -«mw' .\1>l>il<Iun^-n «kr
wiphti^rslcn W'olkciifitiiii« 11. wi lchi- allinlinf;.'- iii«ht innncr jrut /iiiii .\iiMlin< k p-ktiiiiiiit-n hind.

I'n i lii r r>rli:iii(lliiii^ dvr Insiruiiu iKc zur IJotiniiiniiig des 1» ii< hiif:ki'il(ij:»'halr.>i der Luft
wird dem llaarhyjrroiiKter iler Vorzug penelx-n, indem nanienllu-h auf die SkJiwierijikeit der IJ» -

haiullung i\es PsyehromcterK bei Temperalurcn unti-r Null-iirad hiii|ienicMn wini. IMen>nt halt

die ^^•nv«•n(lullfI eiiiex IVvehniineten» iiamontlii'h bei hühcr gelcf^eneu Stationen, weleho häufig NebiM
Ix'i TeniiHTatureii nnrer Null atifweiwn. für mibniinirt erfortleriieh, da durch Hiarken Ansatz von
\Vas>ter !)/.«. Kiiiiim i d.i> Haurliygniiin'ler iitup-re Zeil nnliraiv hl.ai wnd iiiul lu-i .\iisjit/ %•>!.

Uauhri if m n jM-tw rt xM-rdeii nnili. I'ie An^'alK-, dal» iIük fem lite Thiinuimeter (1x1 »SiUigtmg uitK-r

Nu!i-(iiadi IUI iiiH-liKtfall nur o.J (Irad höher stehen diirfe wie das troekene Tbennometer. cr-

srheint dem Hvf. mu h S4>iner Krfahruni; mit dem AßmaiuiM*)K>n .V»|iirati(>iuipyehroiueter nieht zu-
trpffend, da cinwandfri«ic Pifferenzon bis zu 0.4 (trail Ixxjbjiehfrt wunJeii. Die Anordnung; de*
Stoffes ist wescntii« !» aiidi i^ w'u' in der Iriihoien .\uflaj:e, j«looh tliirfte dii Fiiili iiunjr. wie «iie in

der neuen Autlaui' der Anlciinn^ d>s IVriilli-ieheii Instituts jietn>ffen ist. Im-^x r dm Aiifurdeiniijfi't»

emlicitlieher (iliitlerun;; inl^jm-« lit n,

äehliettlicii Hci uoeii ilem Wuiutelic Auitdruek ge^ebeu, doli der zweite l'ett der Aiikitunc,
ureielier nmi endlHi eine wiMOMctuifklielie meteorolagiMbe Imrtniiuentnilniotlie faringieo «oU, recht
buld enidieijien mufce. Dr. W. Brenneeke.

B. NeuMto MruMaaamgmi im Bcraldh d»r BMAüurts- nnd der Meereakimd*
owie Mf TerwandtMi OeMeten.

a. Werke.
WittemngMknnd«.
l>eohevrens. TU. V. Mare: fjn'nrie hydrnthenniqiip dfit tnurhi/lnn.f aintosipheriqurs.

|i, .Itrsey r.fO.'i. l.alM v l'.la"mpi<'d.

t reilner. Uuiiolt: Zur SiunnfUd vom 30 31 Dezember 1904. ».-^.-AUlr. IX. Jahnslicr.
neogr. (ieR. HreifitwaM.) H». H ^. ii. 1 Taf. (^reifiiwald IfMIß. Julius Abel.

Mpoivsktindc».

t asten s (Ji rbard: Untfn$tt(lutittjen ilhcr die Strömuitijfn de^ AUitniisvhen Ozeane. JJie
Dichte inid Ulndverfni/fniMe. [Inung, lim. Kid.) 4«. ao 8. m. 2 Tab. u. 8 Taf. Kid
lOo.'i. Setimidt i*<c Klaunis.

ConReil pcrm. intern, p. Texplor. d. 1. mcr: BulMin de» r4$ultat9 acquia pendani leg
Cintrsrs pr'rindiqiiix. Anur'r l'.MN S'r.2. Xovembre IWi. 4«. 26—103. 2 pl.

( Vi|H'nha;:uf. An<lr. Fred. H«si ei Fils.

Reiebs-Marine-Anit: Gezeitentafeln für daa Jahr 1906. Kl. K". XII n. -Viti S. mit
12 Kärtehcn in Steindr., enih. Darstdlungen der (jeaeitenatnlme in der Nordsee, im Etiid.
Kanal n. der rmoben f^co. Berlin IfKVS. K. 8. Mittler A 8ohn.

Fischerei und Fiiiina.

Wilkinson. I).: Wlialiinf in iiuiny aeaa und enst adriff in Siberia. 8". Draue.
Aputein. f.: Tierlehen drr Jloch^ce, Reisebegleiter für Seeflüirer. 8". 120 S. n. aüür.

.\)>iii!il. Kil l. I>'i|>/ijj, Ti^infftau lOOä. Lipaiua & Tieehcr.

Keilten und Expeditionen.
V. Drygalski. Krich: Deutsche Südpolar-Erpedition lUOl^lOOS. Im Aufirap- d»> Ud<-bi«-

ämtes des Innern harHiiagsKdwn von —. I. Band. Teehnik, G«Qgraiihie. Ueftl: A. iStehr.
Der 'Gau0' nnd «eine teebnisehen Fänrlehtun^en. 4«>. XI tt.96a mit XriFTaf. n. M AhlnM.
im Text. R<rlin l*.tn."t. (leor^ IJrinn i,

Whiieley. D. K. an«! l)avis. t'.: The e<tnuni.ssitnt itf //. M. S. Bulwark , Mediterntm an
Station 1902 (tö. iL«ig Series.) h''. Ulf» p. West minster Pres«,

(vutb, X.: Nach den Fidji-Inseln. KeiwerlelNiiMc des ehm. 1*. Ruth aua Scbenreiler. Nai*h
nrinen Briefen entihlt u. heratiAfr. KL SP. XII, 141 S. mit 1 Bildnia. BtraAbniK 190».
F. X. Le Knux Co.

lnt«tranienten- nnd Apparatenkunde.
Andreesen. Hermann: Benehreibumj und Theorie eitte$ neum Äpporoi» tur ReffistrieruHff

der Vertiknl'Intemität»-Vari(itionen des ErdmagntMtmuB. (lDaug.-DiaH. KieL)
44 H. u. I Taf. Kid liX>ö. Lfldtke ä Martens.

Küsten- und Hufenbesehreibuni;.
Reichü-Mariiie-Amt: S^elhandbueh für da» MÜtelmeer. l. Teil: Uslkuste Sramena und

Balcaren. f^Odkflfitc FrankreichB und Kondkn. 8*. XVt u. 4!^«; 8. mit Tpxtfifr. Hierzu
Beiheft. :tl Tafein mit l.'i.') Kiisteunnsiehteii. 15rrlin l'.l'i."). K. S. Mittler et Sohn.

: II. Ted: West- und Siulkii-te llaliens. Snrdiniui und Sizilien. V XIV n. lul S. ndl

Tcxtfig; Hierzu Hi ilu tt mii l'J'.» Küstenansieliten. Flunda.
Bur. f. Strom- u. llaieubau, Hamburg: Stromkarte der Norder^Elbe vonBunfhaus bit

Altona. l-.W^m. Blat^ VIII. Altona.
--: - der Unter^Elbe von Altona bistur OsttmSndvng, IrUCDO. Hamboig 1905. O. Meissner
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Brit. Admiraltv: North Sea Pilof. Tiirt II. North and EüBt CoMte of Scotland. 6tli ed.
8«. XXII a. :ir»tt|». bimloii VM>r,. .1. n. Pottor.

— — : Areiic Pilot. VpI. III. Siiiliii;r «iiniiinns for \Vi>t ("(wi.>.t <>l ( !n'«iiliiiul. Davit» Sirait and
B«ffui Baj, HudsoQ ätruit luul Bay, ^^IniUl bouud aod C'baiioeU to l\>lar «Sea, Lonivster umI
Melvüle Honndi) «nd PaMagc» aniong the iVury Island«. Compüod by Adminü J. P. Maclear.
S". XXVni a. 11. I/.nrlnn llWö. J. D. Potter.

Schiffbau und -Einrichtungen.
(Sermanitcher Llo^d. VonduifUn für die Klatsiiikalion und für den Bau und die

Amrüittumi von Yurkten. I!KU. Lex. S^. XX, 8. m. Abb. Ko*tock 1905.
W. H. Kühl. Herlin.

Cowel], A. Vaii^'liau: StabiiÜif and triui of gkipt in pra^iee, ^. 19p. a. 1 table.

Lofiiloii 1904. liuray, Lauri«^ Xorie & Wilson.
Hiller, Spencer: Coaling trarships at Recent dcvelopnimtf«. 8!". 35 p.

'

Tnrbiiiia. Dnit. Parson- Alaririf \. (!.: Dir Vrrtrrnauit;/ dvr Pomoint-Turhine im
Schiffsdiitrieh. V. a\ S. ni. .\l>liii<i., I)ia>:i. n. N Tat. r><rliii l'.wi.'i. Tiirbiiiia.

r. S. I)< part mint nf t'omiin i r« ainl Labor: Tbirty-i^ixth fiiiHiiiiI list of iiurchant ve^^t
of the United Statejt wiüi ufiicial imtubers and »igiial iettcrn an«l IIkIs of vetteeia belanginf;

to ihe l'^ntted StHM« <;ov<>ntmei)t «rith ilifttinptishin); ««iirnals fnr the yenr ended Jnne HO, IWU.
l''. I t:i, XX a. t;»>p. Wnshiiit'f<'ii ( loviTinncnt IViiit. Off.*

Hov. Xai. Lifc-liuut Iii.-«tilutioii: Aiintinl Report wit/i ti«tj> of the comittee officers atiil

eoHtributon. 1905. 8<*. ^IK p. London. W. (.'lowes A Sons.

Hnndpls^TPo^rapliio und Statistik.

Jahresbericht des Vorsteher-Amtes der Kaufinannsehaft tu Danzig über seine Tätigkeit
im Jahre 1. Mai 1904'06 und Uber Dantiffs Handel, Oewerbe und Schiffahrt im
Jahre UM». F. Iii S. VmiAi' ]'.'"'<. \. \V. Kafemnnn.

II:iii<l«-|skniiiiiicr zu Bronieii: Stnti.n(i.-«/ii- M iffeitmtffett, ftetreffrnd Breinv>i.< Homlel und
Si'hifftihrf im Jahre UM». S". tW S. Un-nu-n lim.".. H. M. Haiisi-Iiilil.

Beiträge zur Statistik des Higaseheti Handds, (UigaH Haiulel u. rxdüffHhrt.) Jahrg. 1903.

Henraeig. v. d. hand«lfiiitiiti8tiM4ien fUctian dm Ri|ner fi{1r8en4.'oinit^ unter LMtung von
Rrnnn v. (Urnet. I. Abt.; Itipis Tlundclnrerkelnr anf den Waaawrwenen. Gr. A\ IX,
l'.y u. 11* S. Kiga ISKU. K. IJriihiiK

<ic«ieti^biiBjr.

DeufMchr Sceruaiinaordni/ni/ rom 2. Juni iintt i I ^ 1 in lv-irhti>:nii;r «l<'r -rt/lit hm Ab-
:iii<leruiig<t'ii vom 23. Mar/. liKKi u. 12. .Mui 1'<M4 t'U . rL-xiaiu>^ulM; nüt auüitiilirliclii'ni .Such-

itvinter der Heemannaordnung. 2. venn. AufL H°. 83 Hambiu); 190G. L. Friederichseu
& Co.

Ulrich, Rnd.: ^roße Maverei. Die Havarieproase-Kechtc der wichtigsten Staaten im Orig.-

Ti \t 11. in riM T^ctzunp nebst Kommentar luid eine ver^ileielii lule /jwaniniciistelliin;: der vcr-

lifhietienen Kohle. 2. vollst, uiugearh. Aufl., niitlx-arb. v. Dr. l'aiil Briulers. 2. ,\H8-

lündifiohe kodifizicrto «echte. Lex. V. Vllu. .•»20S. Berlin r.Hi.".. E. S. Mittler & Sohn.
Heonebicq, L^on: Frineipe» de droit maritime eompare avee un coiiuneutaire de ia lot

maiitinte hel|i;e et un appcndice contenant la loi mr Im lettre» de iiter dn 20 »eptemhre 1903.
IT'' [lariic: f>e tiavire. S". l.XX et 'ii'." p. r.irüii !'.Mi|. l'n 1 1 k a in m er \- Miihlbrecht.

Hariniann. Carl; Die </esetzliehen lieHtimiiniinini, tn'tr. die (le)ielitniijiiiitj und Unter'
guehinii/ der Sehiffm/ampfkeitgef mit erlnuterndeii lienierkungen. I. veniiul. .\nfl.

Nehet .Vnbaug:, iK-tr. Benvhnung dcar Wandstärke von Schiffükeetielu. \'oju Mai lU^O. Im
Auftragt* der Baupolizei-BdiSrde heng. Kl. f^. IV u. 8S 8. ni. Abb. Hamburg 190ri.

Kekardt & Mesatorff.

Verschiedenes.
Waiiku, .losel: Sei'we.M'u. (Se|<-.Vl>ilr. Diw l'iii>lwi~<«n in OsteiTenh Heft V.i S". u. V S.

2 Taf. Vra^ l'.MO. (iuslav NiMi^ebaner.
~: Si^osten in Deutsehland und dem weiteren Auslände. (Deagl.) b". '.Vits. Kbenda

—
: Das Konmtlarwesen und die diplomatisehen Missionen. (Pmud-) Sf. '13 u. LX 8.

Ebenda 1 '.)<>(.

Ferber: Organ iKittiou und Dienstbetriel) der Kaitterf. deutsehen Marine. \ui Veranlustsimsr

der Ins(jektion de« BUdungiwraoM der Marine als Leitfa<len für tien Unterricht in Dienst-

ketmtnis benrb. Tu nenbearb. Aufl. H». XII. 328 8. m. 2 Tab. Berlin 1905. E. 8. Mittler
A Sohn.

Deatseher Klotten verein: Juna Deutschland zur See. Bilder aus unscirr Kriegsfloitc, nehnt
• rliinternden Tabellen. 10 BL i. Knnstdmrk. 2 a Tabellen. BerUn 190». Dentarher
Verlag.

Anderson, J. W.: Shipmasters' buitiness eomjtanion. In< bidinir hiuts to yoting shipmaiiteni

on inenirani-e. flUpniasterK' biwinem, bilte of kuling etc. 12". .1. Brown.
Brtt. Adrairalry: The prinripfen and prnetiee of edriealion ifymnaatie for the ukc of

offiecp. and >ryinna-i:r in-i nn 'i - in Hw Majes|y'> fli-ci.

Farnes, W. (i. K.: lltne to ktep fit nr the sai/or s tfiiiih' tu tn altli in all jnir/.s of the
World. 48». VIII a. (iale <\; l'.dden.

Anleitung in der ersten HilfeieistUMg im UngUteksfällen auf Torpedobooten» Peülwoten,
WachtbooUn n. dgL Nembdnidc unter wrnrksiehiignnK der «nn I. III. \Wh ein-

getretenen Änderungen. 16^. 23 K BeiUn 1891 (l9or>). K. 8. .Mittler & Sohn.
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Kai'^cr, K.: fnsfre Auft/aheii zur See. Kl. T' S. I^i]./iir l'.tO". Sti-lIa-Vfrlu^'.

rarlinnu ii I :i r V : Xorfh Sra incidnif. HuriMH v. l nit«\l Kiii^rilom. rorr«"«jxiru|pinv. »Ktoinr

aml NovcmiInt.

Bettels, J.: Die Kohlenhydrate der Meeretalgen und daraus hergettellte Erzeugnieu,
9». 54 8. Hfldfdhdin 190ft. A. Lox.

Huniiiii-1. A.: Grundriß der Erdkunde. N.kIi (lern "WAt- «It-s \Vrfii.«jM;ri iH-arlteifft von

Seiiiiiiurli'hrer A. Koch. »». durt-bgos. Aufl.. «-nvoiUTt dun^li ein Nmueiin^i^ter. lir. .v. VI
u. 215 B. mit U Abb. Leipng 19(J5. F. Hirt A Sohn.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent»
Hebungen und Sammelwerken.

Wlttemnjcsk u II d0

.

Moyene d'investiydtitui en meteoroloyie. Stefan (
". Hi pites. Ann. lü>t. Mt-ii'-or. de liou-

manier. T. XVII. i*"" partio l!Ktl.

The cyclOMt of ftie Far Eiiid. ( 'aiuph. ll IIcpw .M ih. Nam. \h\^. 10"»', Nr. •;.

Winter mxmsoitn in the Pescndures {s/nn</s. V. .*^huji i.I;t|>aniK<hi. .lourii. Mctiiir. So«\

.la|ian . Marrli ." i.

T/te n'ind."* <>f Kn.t/ London, Cnjte Culonif. .1. Ii. Simon. «^tiart. .luiini. Rov. M<'t»'»>r. S**.

April

Tabellarische lieinehrric/tfe nach den tneteoridiH/iffchen Schiffstagehüehern der Deutschen
Seewarfe. EinLMni;* .Us .T:,hns l'hv!. Wilh.'lm Krebs. ( Uohiis m*». Bd. LXXXVII.
\r.

Long period eariations <>! at »Kispheriv incssnrr. V. Oniori. i.la|Miiiit<<rh.) .louni. Mot.

ßoc. Ji^Mli«. April l'.'O'i.

Solar ehanges and wea/her. William .1. Lockver. Natiire . June K. 11Kic>.

Inlands fbr wenther fnrecastivtj /inr/>oses. WilliMtn J. Lorkrer. Xatutp . Jiitie 1.

i'.ti'.'..

J'er una criticft ad nn t^'iilatiri) di previsinne de! tenijKi n liim/ii snidinzo. liodrigue;^
»Bull. .Mens. S«. M,i.i,r. Itai. , Ser. II, Vol. XXIV. Nr. 12—:!.

The antaretie meteorological Station in the South Orients. Ji. C. MnüDman. Sym.
M«toor. Mag. June IfKß.

Heereskunde.

Cours d'oeianmjraphie fondr ii I'urls jmr S.A.S. le Prince Alberi de Monaco. Lc^onM
fitit» par M. Thoulel. Bull. Mi». iX-caao|(r. Monaco , Nr. 34.

Les inondation» de la Baltique sur la rote alfemande. Charle«* Rabot. Tji Xniiire .

3 jiiin l"."i:,.

Relation enire hi den.'iite el la salinlle den eani de nirr. M. Clu-valifr. !'. ill. Mik.

(>o6u)op'. .Monaco . Nr. Kl.

Kabelbrüehe, Meeresströmungen und Erdbewegungen. II. Keller. Zeiitrbl. Buuvem.
19m, Nr. 44.

Untersiiclnin<ie)i nfier dir fiifdn}i<isrerfinlfnis>ti' der ozeani.fehrn Snf-ahfat/ernnfjen.
van rilott iuhI Lichtcnsteiii. XL. K\i.-ttii/4trcn/.c do Ta«hhydrit. Bcri. Sit/ber.

9. l-'citr. 1 '.**).'•. XLI. I)te Bildun|ei>tctnperatur de« Kalium|irntanilrinniMUfats. Elienda.

2., It. -Mär/ P.M».-,.

Fittcherei und Kiiiina.

Reports on sen fixheries. Trank Haltour l'.ioun,-. Natnn- . .Iiinr >. I'.H'"..

On the hahifs of the greal irhafe shark. Tli. n (iiil. .^ciciHc . 1.'. M.i\ :>•:<.

A propos des langottstes longicomes de* lies du Cap Verl. E. L. Buuvivr. BuiL ilw,
iJrÄinojn". Mimaoo , Nr. 29.

Palinuridex et Erfuntidra ni-iuillis ilaii- rAtIaiiiii|iii- i>ricnta] pendant \» VMayy.vzw- ile

-l'Himudellc et tic la IVinci-s-c .\Iirc . K. L. Unn\ hm. Bnll. Muh. OpAimipr. Monaco .

Xr. 2K.

Preliminan/ report on the Sehitopoda coUeeted bg //. S. H. Prinee Albert de Monaco
durinij the erttise of the PHneesse Atiee in the ffrar ftffH. H, J. Han<<on. Biill.

Mus. ( KV'jnii )ur. Muiiain , Nr.

Liste des Scinidae de la J'rinetwe Alice et Descrijdion dune e^peee uonrellf.
GiL Cbevrpus. Bull. Mns. Oo^^ano^. Monaco . Nr. 37.

t

Keinen nnd Expeditioiien.

Erich V. Dri^ralskis polarwirk: Zum Kontinent de» eisigen Süden*. H. Wagner.
Zlschr. Ccs. Knlk. Ücrlin IlMi.'".. Nr.

The .tcienfifie /w«//.s- ttf the Xatianul Antaretie Kjiied il inn Outline mal) of I.Ami^I«land.
iiouth OrknevH, liHtS. Willinm S. Bruev. ^tAX. (ieugr. Mag.v liNiO. Nr. ti.

The reeent voyage of the -Uruguay , R. C Moi*»man. St-ott. («coftr. Mafc.^ Iflfi.'i, Nr.fi.

Physik.

Deep leater ship-ieaeen. I.twcl Kelvin. I'hil. Mag. l'.»'"', .Iiim-.

Die Anstalt znr Prnfun;/ ran Sehiffswidersfänden und hydrometrisehen Instrumenten
in Dresden- tl}iiian. W. VAiy:cU. Zentrbl. Baiirem-. 19i C>. Nr. 4H.

Magnetische deelinätie (rariatiej. Van der Schoor. l)e Zee> I9<C>, Nr. (t.
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Terrentrini iHOffnetic tcork of the V. S. Coast and GeodeHe Surveg. G. W. Littlehale«.
BiilL Amer. (toigr. Soc. ItKß, Vol. XXXVU, Xr. 5.

SM atteaa dell aurora polare. Xefrra •Bull. Moh. gor. 3fe(eor. Itid.«, fiter. II, Vol. XXIV,
Nr. 1 1

iBMlrumeiiten- und Apiiuratenkunde.

Cmtcour» de ehronomHre» du J*" emtembre 1904 au 1*rjanvier t90S. Ken-. J^idr. d. I.

Mar. fram*. .Tniim. Sub(S4> (rilorlloc«. Jiiin l{N»5.

Über die AnirentfHtit/ des Se/trndenenen Tai'heograjtlK'ii bei /it/drof/rapfitHrhen Arhmtfn.
Hamnur. ZtM-hr. In^trk. imr., H. .1.

Oh ihr Hitr nf insiifirted ituitcr-futtth'.t <ind rrrrrsiiiij thvrniiniDtint. X. W'iilfriil Kkiiuiii.
I'nlilii . ' irt.ii-t. ( oiiH. ix riii. isifi rii. i \|)l<ir. il. I. iiicr , Nr. 2:!.

Ettiloii/iiii/i <l Hilf lunettf dt/oriiiir/ru/iK' luarhie, J. 'flmiili't. liiill. Miik. Oiruiititfi'.

Mima<-<> . Nr. :;s.

XuchhiijHiilv. Ilaitsii li>u.">, Nr. JI ii. 2.">.

Der irsfr \'i r.-<iirii niii fiitii wass, r-Otodcei^ßehaU»ig$udm an der deutsehen Nordtee-
kÜKte. .Seefjihrt VJ^^U, Nr. 12.

Erfirneiicia» de tetegrafta ein kUoe, R«ni4ii Kstrada. >Rcv. (im. Mar. Madrid". Junto

Tern'!<tn.<<t>lie uu«! antrunoiiiii^che Xavi^atioB.

Der Übergang tum ^dUweieentdem, »Mar. Rtindwli.« Juni l!)lt.ri.

Der Übergang «m» Be^Uweiemdent (ii-rwin. .Hannx 10(15. Nr. 23.

filkwlif 9 maMead tighte be made eompuhoryf »Naut Mair. Itxri, Nr. 6.

Iwteering XUme Roercommandn. De /ax IUiir>. Nr. r>.

Beiträge zur Genchiefife der Kartographie und XauiiJk de» 15. bis 17. Jahrhunderte.
Aiigui't Wolke nhuiii r. Mitt. «ieORr. (ief^ München . Bd. L Hcfk2.

Küiiten- und HafonlM'sctir't'iliim^pn.

HaUHerii'vHiriiHy Antwerpeitjt. llaitMi IDit.'i, 'S\.2.\.

Le riinal de la Mer du Nord d la Mediterranee. Ardoiiin-DumaBct. >L« Xaturc«.
10. juin liNiTi.

nmnengebäkren für den HaHem von Sydney. ^Dralsrii. Hand. Ar4i.' Iil05, MaL

Scliifn»nii und -Ki'nricIitun}r«Mi.

llrUriii/ zur (litiiiifirir ih r Si-Iiiffsfi<nu . iS<'liliil!.) ( >. Itii-Iiii r. .-i hifflmu . !!!«•.'>. VI. .I;iliri.r.

Nr. 17.

7.ur Fmitteüutuj deji Einfliig»ex i'od TiefijdiKjitänih'niiiiifu mif ilir Sc/iiffxi/rsr/i in'm/iif/reii.

Goecke. M«r. Run<lMh. - .Iiini IKo.».

IHe Entwiekehiiii) der deiitseheu KrtiifHiuurhie in ihrer Bedeutung für den deutlichen
Schiffbau. "Ha. kel. N hitnian i'.Mi.i, \ |. Jahnr., Nr. 17.

AmerikiiHiKeher Sr/iifftmit. .Mar. UuiMiw-li. , Juni l&ö.
Bemerkungen über die jetzii/rn SekUlbmaeekitun tmd KeteeL D. Uolow. (Biunach.)

'MoTKküi SlM>rnik> l!K ».'», lieh .'«.

Haearie de» deutscfien Segler» Han»' in/btge ExplotUtn von Kohlengaten. W. MOller.
ttdiiffhau^ 19ti5, V^L^hduSn Nr« 1'.

Die KoUtneqtlMton anf der ViermaHbaHk ^Bane* (KgUemnUire ab FeuerttSudiinittcl —
Davy-MdMülMtlHlampe). >Haiwa . 19(6. Xr.Sg.

Beridtt d. DetOeek. Oet. m. Rettg. SekUtbr. iUter dm Seeknnng^aMr latHitK. BeÜaK)* zu:
Von deo Koatm n. tm ä«e< 1906. Heft 2.

HandH!<Kenirrii|ihie und Statistik.

Vrrkehr im Kni.ter W'ilheliii-K'ninl l'.xu. \'i< rt. |ja)ir-h< ti. Si;il. 1 ). iit>- li. Iti ii h II'H i, Ili-(r l>.

Srhifhrerh'/tr iin Jnhrr H>n:i: K;i|'k..|iiii),-, iii rl:iii<li-i li-n-iiinii<-ii, Maka—ai.

-1004: Tri<~i. ,N|viili'iit'. .\Ia/jii.'aii. .Vii.\ < »m- ( jip ilaiii. .Mi niii-viilin. l>i'ritM-h. liuixi. .Xn li.

ItN'.-, Mai.
"~ .\ii<-anlr. .\n'lunip-l. Biirvisvik. < bri^iian'iiinl. Fiir<r-iiii<l. Fr<'<lrik.<<biiniii, Kappcihhjuun,

K'atthuruinani\ik. Klinh-faainii. K<itka. K\ll<-v. I.jiii:arti. N>kj<iliiii^ auf Kalut«*, Koiiduunn,
St. NH/jjin-, in «<-h«c<liMliiii llafiii, Sliic, Wüiorj.'. Wi^liy Itaii^kok. r^aipm, Stembaja
.AlexaiKlri« Ii. riaiiaiia, lli'iiia. Ijitarlir. La- raliiui' Kau. l.t. /aij/ilnir— Ai^iiaililla. < "orinlo,

Matfio. MiLuithiii, l'm-rio M><iiti. Itio (iraii*!*- du ."'iiI, T<>i-<i]>ill«. l><-iiti^'b. Hanii. Arcb.-,
Juni V.fi>'>.

SekHlaMrttbericht für da» Jahr tOO-l: lla«Ti-. Deuiiu-h. linnd. Aich.-. Juni 1^6.
Vtrtekr deutscher SeMff» im Jahre 1904: liauim. chcrihon. Indmnajot. Manbaint. Peltar

laafeaa. Piwtianak. ifmmanuK, Tqod, Tjiiaijap, iVirt flliabeth, ILunaluln. Doiiarh. Hand.
Aich. . Mai 1<I0&
: AalbMvr. Aafewmdf Aadui«. Abcideen. .\Iloa, Bari, Barlelta, hi \f»>^i. Br•n-'iTi, Blyth. ItnneA.

BiMtQin. Brii>tol, Criamata. (ImbriHlianm. Ttnver, Drontbrim, Ki^hji-n;, (iamK'ba. (:<-iii. Claxirow.

Gloaen.ltT. GraiiKiinouth, Orcat <Jriiii-^l.y. Hartlc|M ol, HerrKiiiand. Hudikfvall, KarUkritna,

KbifH Lynri. Krup-nt. I.tik'n. Mulinr.. Mirliili^ltnuifh. Miiiiii|)<>li. Nowimri <Miiiitiiiiiiiili>hirc|.

Oni'-kol'l-vik. l''Tlh. Hoiineliy. .<k< lli lti a, »l'-rliamii ."^palaii-. Slavani.'<T, SioriMmay. Tr«-lli--

Ix/rj:. ViiJ«Ji< ii». Wi«bt»ch, Y*ia<i. Fiikuh, .Mutilinciii. I m Iiiiiiiil|i)>. 'lWiiaiaiii|Mi — r'i. llH*-im

Antnfagarta. l>entM4i. Hand. Arrh. , Juni m»)iK



3S4 Annakn der Hydrofmfbaf and Mirtliiiiai Meteorologie', JuH IWXk

Vmeiehniii der Schiffhrüclw an den deutschen Kü*t«n Btgründung der DeutKk.
Qe». z. Retig. Sehiffbr. im Jahre 1HÜ6. >Voo d. Küsten n. au* See- 1905, H.2.

StranduHgen und Rethutgm an dtinteekm KSutm im Jakrt 1904 05. »Von d. Ri*«
u. aus See , 1905, U.Z.

Rettungen dmvk SttUionen der Detifeek. Oee, x. Rettg. Sehiffbr. im Jahre 1904 OS, •Vn
(I. KiisK-n u. «iw See IOi».\ H. 2.

Kine Friiije ilrs Setfitraltrurfohtn. Kurt INtcU. -Mar. UiindM-h.' Juni lUih'i.

Inlrrmitioniili- I{rstnl)iin;/i'ii zur Hrrbeifühnntg einheiilieher VomehrilUm Ober iit

/fiiftiiiii/ j/fw Hinh-r». Hiuif« IlHC». Nr. 2A.

Handels-, Zoll- hihI SehiffahrHtpertrag, Dettltehee Reieh und Rumänien. «Dentaek Uind.

Anh. Mni.

Zollfrrir Sfe»chimbatanaterialien 19001904. • Virttdjahnhefle Hlat. Deni. Bcittt I9i0,-

Htrft 2.

ZolVr^ SehHümteneHien. >1>eulitpb. Hand. An4i.« 19i)c'>. Mai.

Vemchiedmies.

Zur Lage der DculscheH Üeuflsrliiffsn'i'di'n'i. iF.in zciip-iiiäl>c» MiihiiMurl.i Hmii»» Iftf«.

Nr. 25.

/At martHe marehande eettntptol. Culiart-Uoiun v illi - Vm ht . 10 juin llNiTi.

Some efittsideration ort naral (Irrrlupement. i'. N. .Iaru> c Naui. Sfag.« 19U5. Nr. 6.

Eine SegefniiirnHHHtf atu dem .Uthre tH71. Hun»» VM\:,. Nr.

Die Leuehtthihme tlfn Alterthuins. Max Bui-hw ald. rroiuithi-iii' I1KX*>. Jah^ XVI, 3ä
Le» pnnitioH» dan$ ia marine. ^«»inl•Kcquier. «Le Ywht^, 2U M%t 19U3.

Die WHIeriHig an der dentsohen Kttsle im Mai 1905.

Mittel, Samwen und I'^xti-otiio

aus dun moteorologisclien Aufzeichnungen der 2^'orinal-Beobaclitung88tiitiooea

der Seewarte an der deutschen Kfiste.

8tai - ^ i iiM

und .ScH-hohi-

des Banwictere

l< II f 1 d r u « k . rw mm -p

Mitid MonatA-Extmnc
Liifttempentar,

Zdüder
1

r<'il.iiu( Al>«.
MN'a. vom
»o Kr. Mittel

ml. Hilf MV

Max.^ Dal. ,

II. 1". Hr.

Mui.
1
Dal.

Sh V 1

211

N

Mittel

L 1

Abw.
TOB
MMbI

£5
(Xln. (Vu.

IhirkiiiM . . . |i M III (VJ.4 ) :t.i

I

72.7 T>. -ilJi 2. 1 l.l 11.:! 1

1

o.s

—

1

0 0
W'iIhflnihliaMii s.'' 1,1.1 •_>.: 72.2 .'>. ri2.7 2. 1 1.7 N.4 ii.;t 1 1.4 it.4 0 0
Keil Ulli ... 1 r,i.-, .-:u 73.» .-|2.2 1. 1 l.:t n.7 11.!» 11.1» 0 0

Hambun: • -*<'* Ii 1,11 J.H 72.3 .•i2.2| 22. i2.r iii.r> 13.7 12.«^-i- 1.1 0

r>.u» 4--».N 73.2' 52.1 ! 21. 11.«! 14.7 11,2 0 0
Wiistniw . . 7.(» r.:!..-, . 2..'. 72.r. 22. la«! 14.4 11.» -IJ 0 0
Swinemiiiide. l'i.i»."» r.;!.s - -i.fi 72.;i .VJ.l 21.22. II.S 14.fi 11.9 12!o 0 0

l{ü^<ui\viild<;riii. l - i'.s 73.1 yj.j _'
1

.

l-'.7 10.7 ll.f» - 1.3 0 0

N«"iifahr\viu«4iT \.'< ivi.'.i . 71.1* 'H.l "1. l-'.t ! 1 .f. n 0

Meiiifl . . . . 1
" f.i.i ;.L' : i.n r.'.*; _']. 1 11.

:

1
1.". II <»

SlHl.
Miitl.

'rr)ii]«'raiiir Kxiri'iiw

ijit'l. .\l>-.llnll•^^ moi all.

'rriii|i«-r.ilnr-

Aiiil'TiiH:.:

Vi iiiTii^t zuTitf:

I'.

.Vlij»>-

lnti>.

«'iili^kdl ikwülkutig

lU'iaUvc • %
s«iV

Akw.

.Max.| Mm. .Miix. .Miu. si> V 2'» .V f>i» N Mlttl.

nini

nmum

Buric.

1

14.4
,

9.2 20.0 •29.
1

3.0 1 22.

1

1.4 2.4' 1.8 8;r 81 81 4.1 3.5

Wllh. 1-1.2 :.••» 27.« .m I.«
J

l 3.0 1 2.4 7.9 76 04 80 5.9 &0 «AI
Keif. l.-).S S.."i 2r.»> 29. 1 4.0 2.^ 1.0 J 2^ 1.» 9.1 87 77 86 4.8 4j« W &1 -a4
Hilm. I7..-. 7.'.i 2s.<; 31. 2.4 1 24. 2.3 3.<» 2.7 7.1 «9 49 «3 5« M 6.8 -03

Ki.l IV.t 27.1 :',]. 2.r. 23. 1.11 2..-1 2.1 7.H 78 02 75 i.'> 6.0 2.9 -U
Wus. lj.4

" »>
J'.t.l 31.

, i." 23. l.tl 2.4 2.2 8.1 80 67 78 .^..4 4.0 4.6 4.7 -1.1

8win. 1.V4 R7 211.2 31. -,o
1 2:}. 1.7 2.9 2.3 7..'> 73 60 75 4..') .j.l .5.0 -Ot

1.'..7 2:..i :!. I
.

'.
•
1, 2.1 2.r. 2.4 7.0 7S 70 80 4.2 3.5 3.0 -i.:i

Neuf. 1.-..2 7.'.» 2.-..4 l.l J 1. 2.3 3.1 2.4 au 70 80 3.8 i _1.4

Mein i.vri 24.3 i>! 1.4 24. 2.1 ! 3.1 2.« 7.8 67 7»

Digitized by Google



T>ie WitteniDf; an der dwitKchm Kfl»ro im Ma! m«»r>. 335

Ni«iiT»fhla|r. nun

i Ali- .

5 «••irii. 2

/. Nonn.

Bork. «i 12 i'.t — 2'.
1 1.

WiUi \) 10 2 31.

Kett. 10 • do Ö 21.

Ham. I t 7 — 44 2, 7.

Kivi 11 4 ir. .{2 22.

Wiu. 4 S 12 26
iSmia, 13 r» 1^ 21) 2.

Bfig. 12 •>•>
11» II.

Nciif. 28 i: < 24 20,

BUom. 15. ir> 3h — H). < 20.

SUlt

Zuhl der Tuf^c

mit Nii'dijr-

.2 1.0.-,.0 10.0t^ ^

jh>'it'T, trill»'

iiiiitl.

Bew.
iiiittl.

10

s

8l

s

<

12'

10

7 10 11
4 !

<> :i 2
31 1

I

t» O l

2 0 1 0 3 3

4 1

7 l>

I 2
I

5, 2
<J 1

6 31

0 l 2

U 1 2
•O 3 2

1

n 1 1

1| Ii 2
01 0 U

<2 > 8

.->

11

ti

s .')

ö (>

8

10 G
8 8
11 (•

Windgt.«c*hwiudigkpit ')

Mctarpro SSÄ^i Daten derTage
***™-: mit 8tamMittel Abw.

1.7 -0.»i 12»/»

4.0: -
i

?

4.0 0/1 12

I

I

22.

I 22.

i 22.

3.1» -^1.2

2.7 -l.y, 12

3.0 -i.g| 10V,

4.81 -
I

4jO[ - -
3i): - !• ?

12 !

—

Windiiditung, Zahl der Beobachtungen (je 3 am Tage)

O
'/i o

o o

I!..rk 17 10 •20

1

1 3 1 1:1 l Ii 12 «'1 < 1 2..') 3.0 2..'.

Wilh. 17 U 13 2 1' 0 1 1 2 4 ."1

r 3 3 II 2 10 2!s 3.!» 2.7

Kcit. (> I (•) 1 13 0 0 Ö 5

1

0 K 8 2:> 2 .') 2.7 3.0 2^
üuu. 4 fi 4 G|. 3 1 i\ 12 6

ji
9 8 1 2.r> 3.1 2.8

Eid. r 4 14 9 l\ 0 3 0 121 2 2 13 11
;

2 2.3 2.8 2.2

Wus. •>
I 23 i;

>i
1 5 4 1 0 II 10 1 (> 3.2 3.1» 2.:.

4 11 20 1 Ü «1 6 3 < 3 »i 3
)

Tt 2.4 2.'.» 1.0

11' 0 in ,D .")

'

2 0 3 7 «1 9 4: n 3 4 3.3 .^1 2.4

N.iif. 10 s 1 . > 1 1 .) i I 1;
•> 10 8 2.'.t 3.(5 2.1

Mim. 3 0 s ('.
1 - t in 10 .) n >>

L'.i • 2.S 2.0

MitU. Wind-
Btärke(Boaufortl

Sh \- _'h \ Sil \

Der Munal 3iui zuicliuele bich im aligetnuiiieu durch zu holieu Luft-

druck (bis 3.4 mm fiber dem vieljährigen Mittelwert), durch zu hohe
T^'inpfrafur, zu {geringe lUwölkuii«.? und u»if Ausnaliinc der ostdout.schen

Küste durch bedeulond«» Trorkciilit it aus. Da.s Monatsuiittol des Nieder.schlap:»

war bis 44 nini geringer als das* vieljälirige Mittel; selbst uu der o.stdeutschen

KQste betrug die Abweichung noch 7 bis 10 mm. Auch das Mittel der
Windgeschwindigkeit erreichte an keiner Normalbeobachtungsstation den
Normahvcrt.

Steife, bis Htüruiische Winde traten über gröliereni (rebiete nur am
22. des Monats an der NordseekQste und der westlichen Ostseeküste bis Kiel

aus nördlichen Ri('litunH:en auf.

Die Morjcenteniperatureii der Nornialbeobachtunirs.^itationen lagen in der

ersten Wuche des Munats an der Ostseeküste bedeutend über dem vieljährigen

Mittel Die Abweichungen betrugen bis 11^. An der NordseekCiste waren
die Temperaturen nur an den ersten <lrei Ta^^cn ül»er dem Mittel, vom 4. ab
sclion manehmal unter dem Norniahvert. In der zweiten Woche sinkt auch
an der Ostseeküste die Morgentemperatur unter den vieljährigen Mittelwert

;

om 16. bis 20. erhebt sie sich wieder über den Normahvcrt. Am 21., an
mehreren Stationen schon am 20., tritt iiifolj;e der Drehung il«'r Winth' na<'h

Korden eine starke Temperaturerniedrigung ein, wobei die Abweichung bis 7^

beträgt. Gegen Ende des Monats tritt wieder Erwärmung ein, die am 31. die
Uorgentemperatur bis 10 über den vieljährigen Mittelwert erhebt Im
Durclischnitt kann (h-r Mai als ziemlich warm bezeiclinet werden. Die

Temperatur überhaupt schwankte zwischen 29.4 , der höclisten von Wustrow,
ond 1.3*', der niedrigsten von Rflgenwaldermünde, also im ganzen um 28.1°.

Die grSBte Schwankung der Temperatur an derselben Station betrug 26.2'=^

') lue rogjjitricrton W i««iKC8ch»'indigkciton und Stununonueii enn-heinen ml .luniuir d. .f.

infolge andovr BererhniiqgHwcüe kleiner ab früher (vgl. die Eittuteruiigen der Januartabdle S. 143.)
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zu Hanihiirir, wo ilafi Maxiimnn i\vv Ti'niju'ratui- 'IH.i] und il:is Miniinuni 2.4 .

diy geringste nucli 21.0 zu Öwinemiindt', wo Maxijnun» und Miulnmin der
Temperatur 26.2^ bzw. 5.2'^ betrugen.

SoiiMiicrta^p. an denen die höchste Temperatur 25^ erreichte, waren
nur vereinzelt zu verzeichnen.

FniHttaK« kamen nicht mehr vor; die gefürehteten Nachtfröste traten
in diesem Monat nicht mehr ein.

Die Monatsmonjjoii der Xioderschirifrt' wui cii im Mai ülK-i-all sehr gerinjjr.

J)rn liot hsten Wert t'ireichte Neufahrwasser mit 45 mm infol^'e eines sehr
ergiebijien Niederschla^^-s von 24 mm am 20. de.s Monats. Die niedrigsten
Werte sind :i nun (Cuxhaven) und 4 mm (Karolinensiel) von dw Nordaeeküste,
wo im Durchschnitt die H(*i:omn<'ii<:<>n 10 Ins In mm betrugen, woM-,>;.'(^n die

Ostäeeküöte durchschnittlich 2U bis 3U mm aufzuweisen hat. Die roguureiehsten
Tage waren der 1. bfs !). an der ganzen Kliste, der 7. bia 10. und 20. bia 22.
YOrwiejrend an der (» i I il-te. Die letzte I'tMitade des Monats zeichnet sich
durch all<i:emeine Trorkt-nlieit aus, ebenso die Ta^rc vom 14. I»is 17.

iSeiir ei-gicbiiKer, in 24 Stunden 2U.0 mm überschreitender Regenfull
wurde nur zu Neufahrwasser am 20. beobachtet.

<Jewitler traten am 1., 2^ 3. und 4. sowie am ID., 26. und 27. vereinzelt
auf. i'lifT 1,'röneron (K'hiftcn wm-din (n'witter lM'<il)a< litet am JH. an i\vr

Kurdsee- und der westliciien ( )st.sefküste, auherdem am 7. und 8. au der
Ostseeküste.

Als heitero Tnice, an <lenen die nach der Skala 0 bis 10 ^H'schätste

Hewölkuiiir im arithnu'tischen Mittel aus den drei Tt'rminbfobachtun«r<^n

kleiner als 2 war, sind über größeren Gebieten der 5., 15., 16., 17., 28., 2^.

und 30. an der ganzen Küste, der 27. und 31. an der Ostseeküste zu ver-
zeichnen.

In (h'u ersten Taj^MMi des Monats Ia<r die Küste im Dereich einer im
Norden vorbeiziehenden Dei)ression, unter deren Einfluli infolge der südlichen
Luftströmung die Temperatur an der ganzen Küste zu hoch war. Am 5.

und 6. breitet sich eine Depression vom Mittelmcer nordwärts aus «regen ein

über Südsehweden und der Nordsee lagerndes Hochdruckgebiet und tritt

am 7. mit einer über deui norwegischen Meere liegemlen Depression in Ver-
bindung, so daß sich eine Furche niedrigen Drucks zwischen einem über
En«,dand und einem zweiten über Rußland liegenden IIochdruekL^el^iet«» Iier-

stellt. In den folgenden Tagen breitet sich das westliche Hochdruckgebiet
etwas ostwärts aus und vereinigt sich mit dem »istlichen. Im Norden und
Süden des so gebildeten Rückens hohen Drucks liegen Depressionen, die
geueneinandei- ziehend <lie Verbindung der beiden liociKlrnckgebiefe am 1.'?.

unterbrechen, um dann dem nordostwärts von England her vordringenden
westlichen Hochdruckgebiet zu weichen. Infolge der während dieser Zeit

vorherrschenden nördlichen Luftströmung sank die Temperatur unter den
Normahvert. Das Hoclidi'uekgehiet ltleil»t jetzt im Norden üeireii; während
ganz Deutschland dem Einfluß einer südlichen Depression untersteht, die mit

mehr SstHchOT Luftströmung die Temperatur ziemlich nahe dem Normalwert
halt. Am 20. liegt eine Depression über Ostdeutscidand, unter deren Einflufi

die Winde nach Nor<len drelien und starke .Vbkühlung bringen.

Vom 23. ab verlagert sich das Hochdruckgebiet im Nordwesten nach
Süden, einer im Norden erscheinenden Depression weichend, um dann erst
ostwiirts, dann nordostwärts fortschreiten<l, ganz Mitteleuropa zu beherrschen.
Bei der ]<a^e des Kernes des liöchsten Luftdrucks über Deutschland traten

an der Küste bei südlicher Luftströmung heitere Tage und starke Erwärmung
ein, die am 31. ihren Höhepunkt erreichten.

Oednickt und in Vertrieb bei E. ä. Mittler & i:fohn

KOniglirbe Hofbnchluuidlaiigr und noflmehdrackrfei
Berlin 8W. KochstnB« es- 7t
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Hydrologische UntorsuchHiigen im Europäisclieo Eismeer.

Von X. Kalpewltoeb.
IffcWoÖ.)

Anten hjAraloflMlis VutoiwilinniiKwi«

In diesom Kapitol will ich kurze An};aben Ober einige andere liydrolo-

flinbe UntiTsurhim^'m, welch«' wfihrciul meiner Tüti'.'^kcit in der Miirnian-

Expedition ausgeführt wurden, sowie spätere (soweit ich nach Literatui'-

anpaben weiß) machen.^)
Untprsuchunfrcn üln^r den flasjiehalt sind ZU spSrIich, um irLr<'nfl\V('lelu'

allgemeine Schlußfolgerungen zu ermöglichen. Es sind im Jahre 11)01 von
Priolein A. Palmqvtst 26 Analysen von Stickstoff und Sauerstoff und eine
Analyse vi>n Kuhlfnsäure gemacht worden, uml im Jahre 1902 fi Analysen
von Stickstoff und Sauerstoff und 3 von Kohlensäure ; auf Mai 19Ü4 beziehen
sieh 22 Analysen von Stioicstoff und Sauerstoff.

Die kl< insfi n fjuantitäten von Stickstoff ^rlicn die Analysen der Proben
ans dein KüstL-iigeUiet an den Murman-Küsteu, bedeutend gröUer sind die-

«elben in den Zweien des Nordkapstronis, und die höchsten Zahlen finden
wir in di r kalten Hodenströmun;^: an der Westküste von Nowaja Semlja. Von
hier haben wir folgende Angaben:

Ticfcdor Tiefoder Sab- Teiu- HtirkHUifr*

Datoin N-Br. O-Uf. ütatian Ptofae gchak pcnilnr isdudt
° rbrm in 1

I S lind HW6
— IX,:, \:,.>ci

— 1.7 \äJHS

Der höht' Stickstoff<.'clialt mnriit die Vcninitunt: solir wahrscheinlich,

daß das Waäi»er bei einer üehr niedrigen Temperatur gesättigt wurde.
Die Beobaehtang«! Aber die Dnrehsiehtifrkeit des Wase«n (mit Hilfe

v<in Seheiben iiacii Seeelii) L''i'b(Mi die hnclisten Wert<> für ^[^lrz, Ajtril und Mai
(tih. Ende des Winters) im uffenen Meer. Die grölilen Zahlen sind 4.")..'» m
am 6. April 1899 unter 70^ 34' N-Br. und 32<^09'O-Lg. und 41 m am 28. Mai
!«9!« linier 7(1 ir.'N-I5r. und .*V2 \{)'n-\.'^. Herr I>ei)!(iranskii bi?obachtele im
• lebiet des (lolfstroms nördlich von der Murnian-Küäte die I^urchsicbligkeit

von 25 Faden (d. h. 4'>.7r) m|. .Sehr niedrig ist die Durchsichtigkeit im Weißen
Meer Un«! im «'mlf vim l'elsi hora.

Warf die Farbe des Meerwassers anbetrifft, so bedeckt das blaue Wasser
al« Heftel den pröRten Teil des Barents-Meeres im enteren Sinne, mit Aus-
aaluite von mehr odi i- wi iii_ri'i' breiten (Jebieten ];in<.'s der Küsten, und die

nrtniliehen Teile (ungefälir ntirdlich vc»n 70 N-lJr.) iler Fia<'lisee des östlichen

Murnian-Meeres (sensu Stricto) ; zwischen Nowaja Semlja und Kolgujew verschiebt
sich das blaut* Wasser mein- oder weni;ier weit in der Hiehtuu'; nach Südost;
in westlichen Teilen der Flaclisee <les Murnian-Meeres erscheint das blaue
Wasser (mindestens /.uweilen) als ein Streifen, welcher von Norden und Süden
Von grünem Wasser be^^renzt wird. Das fi'rün«' Wasser ninunt mehr oder
wenifrer breite Gebiete lany^s der Küsten des Festlamls und der Inseln ein,

s^>wie das WeilSe Meer mii dem Hingang in dassoll)« UU'I den ^rröllten Teil

der östlichen Hälfte des Murinan-Mccres. Man kann nicht leuj^nen, dalt das
GeUet des blauen Wasisers bis zu einem irewissen (Trarle dem (Jebiel de«
Golfstroms mit seinen Zweiji;«'n und Fortsei /.uiiL'en derselben entspricht, ab^-r

die Grenxen der Glebiete des Golfstroms und des blauen Wassers fallen nicht *^^*^

') Euiediend wird dan nEHunto Material in meinen .(Tmadsüge der Hydrologie da
Iw«!«!«!«« Ki«niecftN' beurteilt.

Aas. 4 n|4r. UOG. Heft VUL 1 Dlgitizecl by
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80 zu.saiuinen, wie man oft geneigt iät anzunehmen. Außerdem sind die

OrcMzen des blauen und des grünen Waesers bedeutenden Sohwankongen
untArworfcn.

Direkte l?et)hacht untren der Ivxpcditioii über d ic Srrriinun<,nMi sind

luider bis jetzt sehr spärlich. Aulier den Beubachtungen im Jahre 11)01 sind nur
einlffe sehr nnyollstSndige Beobachtungen im Jahre 1902 veröffentliclft worden,
welche aurH-rdnu zum Teil nicht zuverlässig sind. Wie man sowidd aus dem
russischen Bi-riidit von Breitfun, wie auch aus di'iii Aufsatz in IVtermanns
Geographischen Mitteilungen sich leicht überzeugen kann, enthält die Be-

arbätung der Beobachtungen im höchsten Grade grobe Fehler (vgl. die Be-
obaohtungen auf der St. Nr. 51 in der Tiefe von 50 m). ')

Die Richtung der Wasserbewejrungen in den oberen Scliichten ist nach
direkten Beobachtungen sehr grollen Yeräntlerungen unterworfen; die Winde
und die Gezeiten üben hier einen sehr fn'oflen Einflufi aus. In der Hurman-
Strömung unter 71 54'X-Br. und 46 :{5'()-L«;. beohaclitete ich zum Beispiel

auf der Oberflache eine Str(innui>,^ nach S 45 (), währen«! in der Tiefe von
180 m die Richtung der Strömung ungefähr N 58 O war und der allgemeinen
Richtung der Murman«Str5mung in diesem Gebiet nach meiner Karte entsprach.

W^as die kalten Strömungen an den Küsten von Nowaja Senilja anbetrifft,

so scheint die kalte Bodenströnumg sicli an iIim- Südwestküste vrtri Xowaja
Semlja nach äüd und Südost zu bewegen, während in den oberen Schichten
(d. h, in der eigentlichen Lütke^trAmung) längs der Küsten von Nowaja
Seinlja di(> Richtung der StrÖMini- sehr verschieden sein kann. In dem
(lebiet «ler kalten Strönunif; an den Küsten von Nowaja Sendja sind nur zwei

Bestlmnum^ien der Strömung in Bodenschichten (in der kalten Boden-
strÖmun^O ausgeführt worden. Am 17. August 1901 unter 70''33'24"N-Br.
und 52"08'()-L^^ beoluichlete ich in der Oberfläche die Strömung: nach
S ;U () mit der <Ieschwin(li<^keit von 600 m in der Stunde, hei Heral)lasson

des unteren Schwinuners in die Tiefe von 128 m (die Tiefe auf dieser Station

war 155 m) fand ich die Bewegung in derselben Richtung (S 38° O) und
mit (derselben Geschwindigkeit. Am 20. August 1901 unter 70"36'N-Br. und
53^05' O-Lg. fand ich in den Oberflächenschichlen eine Strömung nach Ost

mit der Geschwindigkeit von 400 m in der Stunde; bei Herablassen des

unteren Schwimmers in die Tiefe von 170 m (die Tiefe auf der Station war
176 m) beobaclitet(> ich die Bewegung des oberen Schwimmers in derselben

Richtung, aber mit verminderter Geschwindigk<'it von 260 m in «ler Stunde;

dies zeigt, daü die untere Strömung entweder dieselbe Richtung und Ge-

schwindigkeit von 120 m in der Stunde oder eine entgegengesetzte Richtung
und eine ('ies<'hwindi^'keit von 140 m in der Stunde besal!.

Es bleil»t mir n»»ch übri^s einiije Worte üImt die Vei teihinir <les Kisc?
ZU sagen. Die Beobachtungen der Expedition über das Vorkommen des Eises

sowie das gesamte Material darüber, welches wir in der Literatur finden,

zeigt uns eine auffallende Abhängigkeit der Vt'rbreitung des Eises von den

Zwei<:en des < lolfstronis. Bes(»ii<lers lehrreich ist dasjeni<:e Bild, welches wir

am Ende des Winters und im Frühling beobachten. Zu dieser Jahreszeit er-

reicht das Eis seine maximale Entwicklung: fast das ganze Europfiische Eis»

meer ist dann mit Eis bedeckt, frei davon bleibt <ler Nordkapstrotn, seine

Zweige nördlicli vom Kola-Fjord bis 7:i'A, — 74 47' N-Br., dir' Murnmn-
Strönmng (am ilO. Marz lilOl bis mehr als 4:i 0-l^g.) sowie das Küstengebiet

ISngs Finmarken und Murman-Küste, gewöhnlich bis etwa 87*/..°(!KLg. (solt^i

diin^t das Eis längs der Murman-Küstr von Osten bedeittend weiter, im

Jalire liM)2 sogar bis etwa :M '
,

O-Lg.). Am IS. März H>01 fand man avif

dem Meridian des K(da-Fjords das Eis erst unter 74 47'N-Br. und :l;l
30'

OLg., von hier erstreckte sich die Eisgrenze nach Südosten. Am 30. März 1901

ging der Expeditionsdampfer im Eis von 71'^30'N-Br. und 41^ 47' O-Lg. bis

') Nähen» hierüber findet der Lcwer in meinem Auftafa! h. L. Breitfnfi' Expeditioo fir

wineDMluiAlich-piiikliicbe Untenuchangen an der Mnmum-Kikto hn vodwrgdwDcteQ HcA dieser

Zeitschrift
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Tl^'ia'N-Br. und 37 öl'O-Lg. Mit Ausnahme von den AstHchen Teik-n (h-r

Horman-Küste in der Nabe von der Küste selbst und dem (iebiet am Kin-

nog in das Weiße Meer, war die Murman-Küste zu dieser Zeit frei vom Eis.

Diese An^jaben zuRammenfaftsond, können wir feststellen, daß am Ende de»
Winters im Jahre 1901 frei vom Eis ungefähr derjenijre Teil des Nordkap-
8trom8 und seiner Zweige blieb, welcher im Sommer von kalten oberen
Sehiehten nieht bedeckt wird. Eine Antmahine machen nur die fietlichen Teile
der Murnian-Strömung und ihrer Nchi>nz\veij;e. In anderen Jahren kann tlie

Ei^enze auf dem Meridian des Kola-Fjord« etwas mehr nach Süden vor-

rüek«i: so fand man hier am 16. Juni 1903 die Eisfn^nze unter 7:)'/. N-Br.
(von liior 'Smi'^ diese Ghrense nach Südost), am 4. Mai IWA iiiiti'r 7:? 4b'N-I?r.

Ks sei noch beiuwkt, daß im Anfang Februar 1904 das Meer auf dem Meridian
dee Kola-Fjords bis 74''N-Br. ftrei war.

Auch zu an<k>ren Jahreszeiten kann man sich "ft üln i zeufren, welchen
großen Einfluß die Zweige und Nebenzweige des tlolfstroms auf die Ver-
br^tnng dea Eises im Europäischen Eismeer ausflt>en.

Was spezi*'!! die Murman-Küste anbetrifft, so bildet die Murman-
iStrömung sowie antliie Zweige des Nordkapstroms eine Uarriere trcj^en das
von XordMl vorrückende Eis. Das Eis, welches wir längs der i -iIh Ik ii Teile

diT Murman-Kflste im Frühjalir finden, drin^'t hierher als l!e;;el (oder viel-

leiclit ausschließlich) von Osten aus dem (lebiet d»'s Einganges in das Weille

Meer sowie aus dem Gebiet der Flachsee des (istlichen Murman-Meeres, wo
verschiedene Ursachen die massenhafte Bildung des Eises hervorrufen. Relativ

geringer Einfluß der warmen Strömungen, starker abkühlender Einfluß der
Kä^ten im Winter, geringer Salzgehalt — dies alles trXgt ZUT Bildung von
Bdir großen Massen des Eises bei.

Die Bildung des Eises in Fjorden der Murman^ltüste mit Ausnahme
von dem östliclien Ende <lieser Küste ist im ganzen nnbeiieiitend. Nur die

tief ins Land einschneidenden Fjorde bedecken sich im Winter mit Eis. Im
Hafen Jekaterininskafa bleibt das Eis nur sehr kurze Zeit und ist nicht stark.

Ab^^fsehen V(tn einigen tief einselineideiiden Kjor<len und den nstlirln ii Teilen
|

der Küste, welche relativ geringe praktische Bedeutung haben, ist die Murman-
Kflflte so gut wie vollsttndig eisfrei und immer trotz ihrcar Lage im ftußeraten

Norden für die Schiffahrt suginglioh.

VI. Einige biologische und geologlaidie Schlußfolgerungen.

Es bleibt mir noch übrig, in aller Kürze einige biologische und geolo-
gische Resultate der, hydrologischen Untersuchungen im EuropSisehen Eismeer
anzudeuten.

Wie bekannt, hängen sowohl die alltremeine Zusammensetzung dei- Fauna •

ud Flora wie die Verbreitung einzelner Arten und Varietäten, ihre Varia-
tionen, der relative Reichtum an Individuen, der lilfiliende Zustand oder Ver-
kfiromerung derselben usw. in erster Linie von pliysikalisch-geographischen
Existenzbedingungen ab. Diese Bedingungen üben iln eii Einfluß auf die Fauna
und die Flora der Gewässer sowohl direkt wie auch indirekt aus, d. h. durch
sndere Organismen, die mit den in Betracht kommenden Tieren und Pflanzen

j

in engem biologischen Zusammenhang stehen. AuMerdem sind am li die geolo-
gischen Ursachen, deren Wirkung in der jetzigen Verbreitung der Organismen
äeh so oft und so deutlieh kundgibt, wieder in erster Linie auf die physikalisch-
geographiscben VerhSltniase der verflossenen geologischen Periode zurück-
zofGhren.

Um zu einer richtigen Deutung der in den jetzigen Meeren sich ab-
fpielenib ii h i .

i ! i s eh eii I'liäinime /n gelangen und dadurch einen Schlüssel '.

«ur^ geulugiochen Geschichte der Meere zu bekommen, ist eine genaue, tief-
*

greifende^ möglichst vollständige Kenntnis der Existenzbedingungen einzelner *, ' -'
i
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Für die Uiitfi-tinohuiif:«'!! in dieäer Rirhtung scheint mir das Ivuropäisohe

Kisineer ^nnx beBondent geeignet BU sein, crstoiui wagen seiner Lage 1Ü8 ein

Urenzgebiet swiechen den relativ wnrnicn Meeren von West-Europa und den

echten hoeharktischen Meeren, sweilons wi>^en der auBerordentliolicn Mannig-

faltigkeit der pliyKikali8ch-ge<)grii]il)isc-|i(>n Verhalfnissi'. Wie wir oben »thm,
findet man hier ein sehr buntes Bild der hydrologischen Phänoroe. Ver-

schiedene Strömungen ttnd ihre VerBweigtingon, verschiedene Temperaturen,
Salz^rehalf c, verscliii ilciic jälirlirlie Verrinderiill^en, \ crschieiiciic Kisverhäll-

nii»8e usw., oft an Tunkten, welche voneinander sehr wenig entfernt sind, —
dies alles muß nntürlieh eine große Mannigfaltigkeit der Fauna, ein ziemlieh

buntes I?il(l <ler Tierwelt Iktvi irriifi'n. In >\i'V Tnt kann man oft in .'im i- vi r-

liültnisniaKig geringen Entfernung vun einem gewit>^n Tunkt eine wesentlich

verschiedene Fauna finden. Dadurch wird uns eine Möglichkeit gegeben, für

vi> l< Arten dii- Creiizen dcT Exlstembedingungen festzustellen, in welchen
die.sellK'n leben kt'tnnen.

Ein eingehendes Studium der Verbreitung einzelner Ai^en der Tiere

zeigt uns nff ein«' nufr;ill<-n<l sinrk Mn>1 iW'Utlii-lt iHiSL'i-pi'ÜL'tt' Abliän<.'igkeit

VDU livth-ologiseln-n Verliiiltnissen, und die liydrol<t<.'is( lie Kart«' erscheint t)ft

zugU'ieh ab eine zoohigisohe Karte. So konnte ich z. R neulieli feststellen, dall die

Verbreitung vei-sehicdi'ncr Arten der (JattuuL^en I.yeodes und Lyceiiehelys (zwei

(lattungen der Iloilenfiselie) der hyfh'ohigisclien Karte aufs genaueste ents^priclil

;

gewisse Arten bewnlinen aussehlieltlieh die Zweii/e <h'r Nordkapslröuiung, da wo
dieselben noeh stark ausgeprügt sind und relativ liohe Temperatur zeigen, und
den warmen Teil (ies KüstengebieUH an der Murmnii-Küste; andere vermeiden
gerade diese Teile unseres rntersuchungsgcbiets, ihr Verbreitungsg«'biet nimmt
die kalten Teile das Itarents-Meercs ein und erstreckt sich weit nach Süden,
aber nur bis zum Oebiet der Murinnn-Stromung; andere Arien bewohnen
ebenfalls li;ni|itsüeldioh <li<' kalten (leliieii', finden sieii j<>doeli aueli in kälteren

Teilen der Zweige des Golfstroms; eine Art bewohnt aussehlieltlieh das kalte

Gebiet des Weißen Meeres usw. In zwei Arten kann man sehr dentliobe
Variationen im liau in Zusammenhang mit physikaliseh-geographischen Ver-
hältnissen feststellen.

Die Verhreilung des Dorsches im EnropStsehen Eismeer sowie seine

Wandei-uiiL'en strlicn elM'nral!> in rr. jii ~r;irk ausgeprägtem Zusainnienliaiii.'

nüt Itydriilogiüeiien Verhältni.ssen. Dieser Fisch bewohnt in der Kegel nur die

Nordkapströmung und ihre Zweige sowie diejenigen Oebiete, wo die Temperatur
entweder das ^rair/e Jahr relativ Imeh ist (die Murnian-Kfiste) oder nündest^:l^

im Summer (/.. Ii. das Weilte .Mi-er). So finden wir «iie Dorsche z. B. weit im

Osten in der Murman-Strömung. Die Hauptmasse dieses Fisches kommt im
Fridijalir in unser (Jehiet von Westen, und trrofie Scharen bewe^'en sieh in

tler Murman-Stromung, um erst später nach der Murman-Küste vorzurückfii,

wo dann die gew<">hnliche Fischerei anfängt. Im (iebiet der Murman-StrönmnL'
kann nian groHe .Massen von Dorschen (sowie einiL'cn anderen Nutzfischen)

auch <lann fin<len, wenn an der Murniankiiste dieselben nui- in sehr gerinjrer

Anzahl zu treffen sind und keine l«>hnende Fischerei m<Vdicli i.st.

Ohne mich in weitere Einzelheiten in betreff der Hiolo^ie des Meere*

einzulassen, will ich jetzt einige Angaben Ober einen See nnt Salzwasser mit-

teilen, welcher als ein selir eigentümliches bioloLiisches Cnikum zu betrachten

ist. Dies ist der Üeiiktensee Mogilnoje auf der Insel Kildin, welche unwcii

Asttich von dem Eindrang in den Kola-Fjord liegt. Der See liegt am Strand,

vom Meer durch einen Wall et'trennt. Das mittlere Niveau des Sees liei.t

etwas h«")her als das mittlere Niveau des angrenzenden Meeres, durch den Wall

findet ein Austausch des Wasser« des Sees und des Meeres statt, und die Oe-

Zeilen ^'elien >i<'li in dein See kuml. Wenn au<'li in sehr verkli'ineiier Sk;i!:i

(einige Zentimeter ansiait etwa 4 in) und mit starker Verspätung. Es war schon

sehr lange bekannt, daß in diesem See Dorsch, wie bekannt ein echter Meer*

fisch, gefangen wird. Trnf. V. Fanssek hat dann naelmewiesen, daß in tiefen

Schichten des See.s das Wa.sser salzig ist und eine ganze Reihe von Meen**-

tieren und Pflanzen enthilt. Heine Untersuchungen in dm Jahren 1893 and
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1894^) haben ein genaues Bild der hydrologischen und biologischen Verhält-

nisse des Soes festgestdlt, welches durch spätere Untersuchungen ervoll-
ständi^t wurde.

Die oberen Scliicliten bis ttwu ü in bestehen aus Wasser iml ganz
f^ringem Salsgehalt und (im Sommer) mit ziemlich hoher Temperatur. Diese
Sfliicliteii ontlialtcn fast aussiddieMlich SüRwassertiere und besondors Daph-
iiidcu. Dann foliri'u bis etwa 12 in dio Seliirditcii, in welchen die Tcmpriatur
Ulli der Tiefe staik sinkt, wülirend der Salzgehalt beträchtlicii zunimnil. In

diesen Schichten finden wir marine Fauna und Flora, welche eine Teilung in
zwei Zonen zei<,'en: eine obere mit dem riiarakti-r von einer littoralen und
einer sublittoralen Zone, wo sogar gewöiinliche Strandalgen (Fueus) iu sehr

kleinen aber fruktifizierenden Exemplaren vorkonunen, und eiiu^ untere mit
roten Algen (Florideen) und einer xiemlich reichen Fauna. SehlielWich kommen
ilii' unteren Seliichteii mit »"elativ «^M-oncm S:iI/.L;(«h:ilt, gli'ieliiiiär.iger Temperatur
und stai'kem Sehwefelwasserstoffgeruch. liier findet man keine lebenden
Tiere sowie keine lebenden Pflanzen mit Ausnahme von Bakterien.

Am 7. August IBOl haben wir im Reliktensee Mogilnoje folgende hydro-
logischen Verhältnisse festgestellt:

TiHeinm 1 2 1 .". (.

r -t-i:t.i -fi:u) + m.o 4 12.1»:. -^-i2.u:> -j- 12.» -4-12.8

.SulzpiJuül 2.4« 2.4» 2A7 2.47 2^1« 2.47 2.49

ädiwdrlwiiBMatiitoff(cbcminl) ~ — - — —
^iiUuuHsiTfuuiia ( vorw ii-gi-mlj.

Tiefe in in . . . 7 7.:. « K.ä < 10 II 12 13 14 ITy I.VV4

t ' -12.7 i 12.0 • !>.! f:.s 1 (>.:.
t

."..s
.

-1.0.-, 4 :,.(•. - .-..c. ^-.vi f :i.2 - ."..2

.Saizgehftll . . .V>1 i:».72 lb.:»y 21.ÜI 2."..43 27.77 2S.'J.'. :io.l2 iil.'.L' M.W :!2.o.!

HcliwefidwaMentaff
(ebcm in 1) . . — — — - — — p.ij r>.i.v. 17.C.7 22.ai

^Ircrt -fiuiiiii. Kfiiie Fauna.

Was nun die geologischen Sehlulifolgerungen anbetrifft, so will ich

mich auf zwei Fragen beschranken, und zwar über die gleichzeitige Bildung
verschiedenartiger Ablagerungen und über die geologischen Klimate.

Wir liabeii schon ge.selien, diif^ dank di'i' M;iiini^ Ciiltigkeit der physikaliseh-

geographischeu VerUültinsse im Europäischen Eisnieer nebeneinander ver-

schiedene Heeresklimate und verschiedene Faunen existieren.

Denken wir uns'^), daß der Boden des rezenten Murman-Meeres durch
negiitive Strandverseliiebiing ti'ocken gelegt wird. Die sieh jetzt nebeneinander
gleichzeitig, aber in verschiedeneu physikalisch-geogrupliischeu Verhältnissen

bildenden Ablagerungen mit entsprechenden Resten der Faunen werden dann
der Gegenstand geologischer Untersuchungen. Notwendigerweise müssen diese

üntersuehungen mehr oder weniger frngmentarisch sein. Die .\blagerungen

werden nur un gewissen Stelleu zugänglich und nur in Ausnahmefällen kann
man dieselben auf sehr weite Strecken verfolgen. Zu welchen Schlüssen kommt
notwendig der Geologe, welcher diese Ablagerungen untersucht? Er findet

wesentlieli verschiedene .Mdageningen, ileren fossile Reste jeden Zweifel nus-

schlielien, daß die Ablagerungen verschiedenen Meeresklinuiten entsprechen.

Notwendigerweise wird dann der Geologe den Versuch machen, die Reihen-
folge der angeblichen Perioden nut verschiedenen Meeresklimaten und ver-

schiedenen Faunen festzustellen. Fiid doch würde alles, was man in dieser

Richtung machen könnte, uni iclilig .^ein, da alle diese verschictlenen Ablage-
rungen gleichzeitig sind. Die Möglichkeit ganz unrichtiger Deutungen der
Ablagerungen wird im hohen Grade noch dadurch vei-gi-ößert, dnß gleich-

zeitig verschiedene Faunen bei verschiedenen Meeresklinuiten in verschiedenen
Tiefen existieren und die entsprechenden Ablagerungen gleichzeitig in ver-

schiedenen Niveaus sich bilden. Das Bett der Murman-Strömung, der Boden

') X. KiiipuwiUi'li. I'Im i ilfii Urliktt iixr iMoHiliHtjc ant <l< r In-' l Kildiii iMuinuin-

RQote). Bull, de l'Acad. Imn. <l. s. . ,1, St. IVtei-Klniiv. istc.

*) N. Kuipowltscn. Zur KciintuiM der K^loKiK-hua Kliiiutt*. N'erhauidlungcn der
K. niMbchen mimTakigiThwt Gcadlachafu Bd. XL. im. 8.2t» Im 2S9.
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des Küstengebiets an der westlichen Murinan-Küste, die Flachsee nördlich von
der Halbinsel Kanin und der Insel K<»lf,a»jt'W .... usw. liegen in yersohiedeilMI-

Tiefen; die dort gleichzeitig «»ntstehenden Ablagerungen müssen notwendiger-
weise nnt'li der llebuiiir des Meei'eslxxlens in verschiedenen Niveaus gefunden
werden und die Möglichkeit einer richtigen Deutung der Ablagerungen in

betreff der Zeit ihrer Bildung unter solchen ÜmstSncten tot sehr klein. Eine
ganz richtige Deutung ist vielmehr als ein reiner Zufall zu hetraehten.«

Der Gedanke über di(» Möglichkeit einer gleielizoitigen Bildung vor-

ächiedener Ablagerungen nebeneinander im Zusammenhang mit hydrologischen

Verhältnissen irt nicht neu. Aber in den oben angeführten Angaboi und Be-
ti-achtungMi handelt es sich nicht um eine MogUclikeit der Fehler in den
Deutungen verschiedener Ablagerungen, sondern um eine Unvermeidlichkeit

derselben unter gewissen Umständen. Bei den Deutungen der Meeresklimate
der verflossenen Perioden nach den fossilen Resten in den betreffenden Ab-
lagerungen und bei der Feststellung der Reihenfolge diest'r Ablagerungen ist

der höchste (Irad von Vorsicht zu enipfelden; wir haben hier solche Fehler-

quellen vur uns, welche unsere SchluÜfulgerungen zuweilen jeder Sicherheit

berauben kennen.«
Die /.weite Frage ist über den Einfluß der Niveauschwankungen unserer

nördlichen Meere auf das Meeresklima und die Verteilung der Tiere.

Nach den oben angeführten Angaben über den Einfluß des Boden-
reliefs auf die Lage und die Yersweigungen des Golfstroms sowie auf das
allgemeine hydrologische Bild überhaupt liegt es auf der Hand, daß jede

bedeutende Veriinderung des Bodenreliefs unvernieidlich mehr oder weniger

gi'oße Veränderungen in den hydi'ologischen Verhältnissen hervorrufen niuü

und als eine weitere Folge davon auch Veränderungen in der Verteilung

Fauna und Flora. Es konmien hier sowohl solche partielle Schwankungen
des Meeresbodens in Betracht, welche lokale Veränderungen der relativen

Tiefe einzelner Ai'eale hervorrufen, wie auch allgemeinere Hebungen und
Senkungen des Bodens in grofien Gebieten.

Denken wir uns^), daß der Boden des Eur(ii)nisclieii Kisineer(>s zu sinken

beginnt. Die erst(^ liydrohtgische Veränderung, welche dadurch hervorgerufen

wird, besteht darin, daß ein immer größerer Teil des Qolfstromwassers ins

Barents-Meer einfließt. Selbstverständlich werden größere Massen des warmen
Golfstroniwassers weniger rasch abgekühlt, und die östliclie Orenze der nörd-

lichen Zweige der Nordkapströmung, wo dieselben unter dem Polarwasser
verschwinden, wird immer mehr nach Osten verschoben. Zur selben Zeit

wird die Murman-Strömung immer mächtiger und fuhrt ein<'n größeren
Wärmevoi-rat weit nach Osten. Duich diese \'<'ränderungen wird die Grenze
des Treibeises immer nielir nach Osten verschoben. Gleichzeitig treten andere
sehr wichtige hydrologische Veränderungen ein. Die Flachsee des Ostliehen

Teiles des Murman-Meeros vertieft sii Ii nach und nach und die warme Strömung
wird durch dieselbe weniger und weniger nach Norden al)gelenkt; sie weicht

südwärts ab in der Richtung nach der jetzigen Küste des Fi silandes und übt

immer größeren Einfluß aiiä das Kfistengebiet. Der Eingang in das Weiße
Meer wird tiefer und weiter und die freiere Verbindung dieses Howes mit
dem Ozean verleiht lieniselben einen mehr o7,eanisch(Mi Charakter.'

*lm ganzen muß das Meeresklima unseres Gebiets bedeutend milder

werden und, wenn gleichzeitig keine besonderen VerSnderungen im Atlantischen

Ozean eintreten, müssen die hydrologischen Verhältnisse denen des Gebiets

von Finmarken ähnlicher werden.

»Um uns eine genauere Vorstellung über den Einfluß einer gewissen

Senkung des Meeresbodens zu bilden, können wir einen Qu^chnitt durch
das Barents-Meer nehmen und den Zuwachs der Oberfläche dieses Qnor-

schnitts berechnen, wenn der Boden um eine gewisse Tiefe sinkt.'

»Der Querschnitt in der Richtung des Meridians des Kola-Fjords

zwischen 71 und 75^ N-^. hat eine mittlere Tiefe von fast 260 m. Wenn die

N. KiiipuwitMt'li. ^rZur Keuntiii» der geologiticheu Kliiuutf.« 2*JUff.
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Tiefe sich nui' um 25 ju vi>r{^r<)ßert, 80 wird die Oberfläche des Querschnitts

um 10"/o größer; verjjrrölSert sich die Tiefe um 100 und 150 m, so wird die

Oberfläche um 40 untl üO "/i. f^rrißer. Es ist klar, daß eine Senkung des

Meeresbodens um 100 bis 150 Meter selir trrolle Veränderungen des Meeres-

klitnas im Europaischen Eismeer hervorrufen muH, Selbstverständlicii niQgsen

diese Vwinderungon im Meer auch entsprechende meteorologische Verftnde-

rangen xur Pol^e haben.«
Solche piiysikülisch-.ueojiraphische Vi'ränderun^M'n müssfii uidK-dinj^t

in^>ße Veränderungen in der Verbreitung der Tiere erzeugen. Je milder das
Menesklima wird, desto weiter nach Osten verbreiten sieh die borealen

Formen Un«l desti» inclu- In tfu die H'iii arktischen Aclcii /.iii-ürk. Wenn die

VerUltnisse im Atlautisciieu Ozean unverändert bleiben, so muU die Fauna
des Gebiets von Pinmarken mehr oder wenif^er weit nach Osten vordringen.
Die Untcrsuchuriircu über die Finina der Mtcrc der (|u;itrrnriren Periode, in

welche ich mich hier nicht einlassen darf, lieben aufs dcutbcliste hervor, daß
die hier Inirs angedeuteten Prozesse wihrend der genannten Perlode wirklich
stattfanden. Während <lei- LrroMen inler^laeiiileii Senkunjj; des Rodens (bis

etwa 150 ni) lebte die Finniarken-Fauna im Dwina- und Waga-(iebiet min-

destens bis etwa 61'^N«Br. und im Gebiet der Tetsehora; die Fauna (hs

Weißen Meeres liattc einen melir ozeaniscdien Charakter usw. Während d<"r

viel geringeren po.st;.'ia('iaien Senkung entliielt «iie Fauna der Murnian-Küste
verschiedene Arten, welche jetzt hier nicht leben und «nt an den Küsten von
Finmarken zu finden sind.')

Mit wachstuuler Tiefe niuK die Spalt unj,' tier Nordkapstnimunj^ in

einzelne Zweite sich vermindern, die Strömun«: bekiunnit dadurch einen ein-

heitlicheren Charakter und bedingt eine gleichmäßigere und einförmigere,

zuiu;leich mehr borealc Fauna des Meereslwdens, während die arktisclie Fauna
^icli nu'hr und mehr zurückzieht. .\ber wie auf dem Lande während des

Zorücktretens der Gletscher die nach Norden sich zurückziehende arktische
Fauna auf hohen Bergen passende Existenzbedingungen finden und sich

während der ^'rölUen Kliinaveränd4'run)U'en erhalten konnte, idienso können
auch gewisse Elemente der arktischen Meercs-Fauna in tiefen von dem
animnzenden Meere durch submarine Barriere abgeschlossenen Bassins sich
wäliifn'! (h-r Steijrerun;r dei- Miere-tiinpeiatur als Kelikte erhalten.-) Dies
ist nun, meiner Ansiciit nach, mit der Fauna des kalten Gebiets des Weißen
Xeeres der Fall.

Sellist verständlich imid die llclnin-.: di-s MecrcHlHHlens enti.'ej/<'iiL!e>i'f2te

pbyüikalisch-geugruphische und bioUtgische Veränderungen hervorrufen.

Die Senkungen und Hebungen brauchen keineswegs gleichmäßig Aber
"„ToRe Cieliii'te ?.u verlaufen. In v<'rscliiedenen Teilen ein iiml dess<dben

(Jzeans können iliese l'rozesse sich auf ^anz verschiedene Wei.-ie vollziehen.

Während ein Teil des Ozeans starke Senkung oder Hebung des Bodens zeigt«

kann ein analerer davon viel weni<.'er oder iz.w nicht berührt werden oder sotrar

ent^'L'jien^'esetzte I*rozes.-*e zcitren. Die Un},deiciiin;ilii^'keit und Unre-ielmällii^keit

der Senkungen und IIebun>;en kann einen selir komplizierten Verlauf der
physikalisch-geographischen und biologischen Veränderunfren zur Fol<:e haben.

Es ist außerdem nicht zu ver}.'es.-<en, daß eine -gewisse Verändcrunjr in

der Lage des Meeresbodens in ver.schiedenen (lebieten «ranz verschiedim 1 . »li^en

iiaben kann. Die Senkung des Bodens des Barents-Meeres muß /.. Ii. einen
erhSliten ZnfliiB des Cktlftttromwassers in diese» Meer hervorrufen, und daher
ein wärmeres Meeresklima und eine mehr boreale Fauna; aber j^lei<'hzeiti<.'

mofi offenbar die Quantität des Golfstrumwassers an der Westküste von
Spitzbergen abnehmen, was dort die Temperatur des Moores niedriger macht.
Es liegt hier eine wrir. re (Quelle der Mannigfalt i^'keit der physikalisch-
geographisclien utid biologisclien Veränderungen vor uns.

*| X. Knipowititeb. Zur Kenntnis der fMiMdM-hm (tcM-hii-hle dn- Fauns dm WeiOeii
snd dei Muiimui-Mcem). Vcibandl. d. K. ni>MiM'lu<n minmhiiiiM-licn (iiiwllKi.'liaft. Dil. XXXVIII.
lyui. Kon» AnjpdN» dwOber findet der Ia-m t auch in Zur Kenntni« der frpnl<vi»riMii Kliinatr .

N. KnipowilMch. Zur Kniiiiiii>k der gii>l«i)riM'hcu Kliuiutc. »\ 2ti2.
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In einem vor einigen Monaten erMhienenem Aufsatz Aber die periodiseben

und uni»<ri<><liscli('n Sclnvankuni^cn in diin Alhiiilisilicii Stnnii') iii:i*lit

Prof. ruUi>ri9;>iju u. a. oiiiige Angalu-n über die bydrolotritichen Verhültuisä« im

EuropSiachon Eiameer und benutzt diese Angaben als Beweise dafür, daB

solche j(('ri( ulisclicn S('li\v:iiikiit)','t'n in den Z\vi'i;_'in des rnilfstroriis lii<>r nicht

nur V()i-tiandi-i) sind, Miudcrn auch einen sturken Kinflult auf die jäbrliclien

Tcmpcratnrveränderun^en 8o;;ar an den MOndun^H'ii des Motowakij-FJord und
des Kola-Fjord ausiilicn. Die Auffassnnfjr'ii von l'rof. I'ettersson wciolien von

den nieini^en so stark und we.sentlitli ah und iM iühren so wichtige Fra^'i'n,

daß es mir notwendig zu sein scheint, die diesbex.iigliclien Ausführungen vun

Prüf. Pettersson auch in der vorli«gendeu kurzen Arbeit einer nUieren Prüfuug
zu untc'fwerfen.

Nach Prof. Pettersson dringt die Würinewelle^ welche die Temperatur
der Bodenschicht v«)n + 1 C. (im Juli »Wassorwinter«) bis auf + 5 oder

mehr erhöht (im November »Waaaersomnier*) und im Spätherbst kulminiert«

. . . »nicht von oben bis zu dieser Tiefe in das Wasser hinein, sie kommt von

außen, d. h. vom Westen^ und wird verursacht von einem Andrang von
atlantischem Walser. Der Beweis dafür ist, daß der Salzgehalt sich gleich-

zeitig; ändert .-') Als ein«' Krlfinterun".' des (Sanges <ler jährliehen Teniperatur-

veränderuugun führt Prof. Peitei sson eine Kurve der Temperatur-Variationen in

der Tiefe von 250 m am Einganu in den Motowskij-I'jord ^) nach meinem im
.Talire IHO'J verrpffent lichten iJei iclit ') an. Er si^ llt dalicr die AuffassuiiL' in

Abrede, daU die Ursache der Erwärmung der tiefen hellichten im iSpätherb^it

in der Sommererwirmung der oberen Sehichten liegt. Als Beweis sollen die

gleichzeitigen Veränderungen des Pal/gehalls gelten.

Inwieweit stimmt zunächst die Annahme, daii die Wärmewelle nicht von

oben In das Wasser eindringt, mit den Tatsachen fiberein?

Die allriiähliche Veilireitung der Würiiie von oben in tiefere Schichten

und liie enlsiirecheiide Veisiiätung der maximalen Erwärnmng der tiefen

Sehichten, so dait der Kulminationspunkt der Erwärmung desto später eintritt,

je größer die Tiefe ist, sind allgi-meine Ersclieinnngen, welche man fdierall

mutatis mntandis heolnioliten kann, auch dort, wo von einem ^Andränge ven

atlantiseheni ^\';l^-lr keine Rede sein kann. Ein IJlick auf die Textfig, IbisS
der vorliegenden Arbeit, wie auch auf die Fig. (i? meines Herichts, aus der

die von Prof. Pettersson angeführte Temperaturkurve in der Tiefe von
250 m entnommen ist, genügt für ein unbefangenes Auge, um sieh zu über-

zeugen, daß die Sommererwarmung in jedem Jahr sich ailmälilich, Schritt für

Schritt nach unten verbreitet. Will man hier einen Einfluß des »Andrangs
von atlantisi lieni Wasser ei-bliekeii, so und! nuin annehmen, dal$ derselbe zu-

ntchst (im Juli—August) sich an der Oberfläche kundgibt, dann in geringer
Tiefe, spfiter in immer größeren Tiefen, bis dieser »Einfluß des Andrangs« die

T?o<lens('liieli1en erreicht; mit anderen Worten muß man d:itin rine allmlUlUche
Verbreitung dieses »Einflusses von oben nach unten annehmen.

Daß die am Eingang in den Motowskij-Pjord, im Kola-Fjord, im Hafen
.lekatei iiun.^kaja, im Eingang in das Weiße Meer usw. vor sich gehenden im

wesentlichen identischen Temperaturveränderungen mit dem Andrang vom
atiantischcn Wasser nichts zu tun haben, ist sclion aus der Tatsache klar, daB
die maximale Temperatur in tiefen Sehichten des Nordkapslioms und seiner

Zweige nie so hoch sein kann, wie z. Ii. die maximale Temperatur in eut-

'i Oiid l'cHcrs-eii. nxT div Wahix liciiilii liki it von peritHliiM-Iu-ii uiui «ni« ritxlis<li«it

S ti»v:inkiiii;:i II in «loni \il:iiiii-ii h< n Wrniw iinil ilm-n lie/iehimjftii zu uictcontln^iH lini und
lii(>l<i;:iM hell i'hüiiouieiion. Mit Di Textfi^niRn. Anla|{e A in: CVmimU permaneiil inteniatioiMl pwir
IV xploniiion >!•- la nier. Iiup|Kir<H et |iroeNK\i>rbiuu. VtüuinellL Entwnrt Ocaämtberidit Bb«
ilu> Arlxit .l. r IVriodc Juli IINÖ bin JiiH 1914. IWlA.
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sprrolu'ncle» Scliiehten an den Minulun«jen dos Motowskij-Fjonls und des Kola-

Fjoriiö^ sowie in diesem Fjorde. Der Unterschied ist geradezu sela- betrüclitliuli.

WShrend man z. B. an der Mfindung des Kola^Fjords und in diesem Fjord
wlhst in der Tiefe von 250 ni TemiK'raturcn fast bis +6 (+ -''>.7 bis +5.8 ^)

lMMil)a(diten kann, findet man in dorsclhcn Tieft' im süillieln-u wiirmstt'ii

Zweige des Nordkapätromes nördlicii vom Kola-Fjord höclistens die Temperatur
+3^. Wie wir oben in diesem Aufsatz sahen, beobaohtete man z. B. am Ein»
pan^' in den Kola-Fjord am 25. Oktober 189H in der Tiefe von 200 ni + r).2

,

in der Tiefe von 247 m + 5.S und im Kola-Fjord am 2;{. November 181)0

in der Tiefe von 2ü0 ui -f 5.5 , in der Tiefe von 250 ni -f 5.6 und in der
Tiefe von 280 m +5'7^> Dagegen waren die hdclisten Temperaturen im sQd-
liflieii Zweig des Xordkapstroiius in der ganzen Periode (von Mai 1900 bis

Mai 191)4) in der Tiefe von 2()ii in i :<.74 , in der Tiefe von iMO m +
ujiU in der Tiefe von über 25U m (und zwar 270 ni) -j- 2.82 . Ebensoweiug
können wir die VerSnderungen des (relativ niedrigen) Salzgehalts in den
genannten Fjorden und an ihren Mundungen als Reweise für den Andrang dos
atlantischen Wassers im Sinne von I*rof. Peltersson l>enutzen.

Ohne auf weitere Einzelheiten in bezug auf duu jührlichou Gang der
Temperaturverinderungen einzugehen, mufi Ich noch eine Tatsache erwShnen

:

gerade im Nordkapstrom und in den westlichen Teilen seiner Zweige sind die

jährlichen Temperaturveränderung^ in tiefen Schichten (260 m und melir)

relativ sehr gering.

Wir müssen jetzt die F'rage näher ins Auge fassen, ob wir wirklich

solche periodischen Schwankungen in den Zweigen der Nordkapstrdmnng mit
Sicherheit feststellen können, wcdeho durch einen erhcihten Andrang des
atlantischen Wassers im Spätherbst zu erklären sind. Dasjenige lieispiel,

welches Prof. i'ettersson aus der Arbeit von Dr. Breitfuß in »Petermanns
Geographischen Hitteilungen« entnimmt, und zwar über die Zunahme' der •

Tt'inperatnr uinl des Salzgehalls unter 71 ^0' N-Rr. im Xovend)er 1902, beweist

meiner Meinung nach nichts. Die meisten Beobachtungen am P^nde des

Jahres 1902 sowie im Jahre 1903 zeigen außerordentlich hohe Salzgehalte;

es scheint wirldich ein starker Andrang des atlantischen Wassers stattgefunden
zu haben, soweit wir nneli den .\n<raben im Rei-iclif von Dr. Rreitfuß und
iu den Bullelijis des Zentrai-Ausschusses für die internationale Meeresforschung
beurteilen können. Dies war indessen ohne Zweifel keine periodische jährliche,

sondern eine große unperiodische Schwankung. Daß dies wirklich der Fall

ist, davon kann Pi'of. Pettersson sieli leicht ül)er7.euir<'n, wenn er die .Angaben

über die Salzgehalte während der genannten Periode untereinander und mit
spfttOTcn vergleicht.

Ich will die Möglichkeit nicht leugnen, daB jahrliche Schwankungen im
Oolfstroin des Europaischen Eismeeres, eine jährliche Ebl)o- und Flutperiode
des Atlantiseilen Sti-omes ') wirklich existieren, aber die bis jetzt veröffent-

lichten Ausführungen zugunsten dieser Schwankungen scheinen mir jeder

Beweiskraft zu entbehren.

Ein Versuch, die jihrlichen periodischen Schwankungen im Golfstrom
des Europäischen l-'isineeres durch ein eingehendes Studium des Lresamten

vorhandenen hydrologischen Materials festzustellen, gab mir keine bestinunten

Resultate. Ich benutzte dabei u. A. alle Beobachtungen im Gebiet des süd-

lichen Zweiges des N( n Ikapstronus (d. h. im Oebiot der warmen Murman-
Strömung) auf dem Meridian <li s Kola-Fjords von 71 bis 71^ 45' N-Rr. sowohl
diejenigen, welche während meiner persönlichen Tätigkeit an der Murman-
Exi)€dition gemacht wurden, wie auch die späteren in den Jaliren 1902. bis 1904.

Das einzige ganz sichere Resultat ist, daß jedenfalls die unperiodischen

Schwankungen dt's SalzuM'halts hier viel «.'rößer sind, als die jährlichen; man
kann daher bald eine Zunahme der Temperatur von Mai Juni bis November,
bald eine Abnahme feststellen. So beobachtete man hier in der Hitte Juni

>) ü. rettcrssoii, l. c. .S. 11.
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und im Anfang und in der Mitte N<n'eniber 1902 einerseits und im Anfang

Mai und im Anfang November anderseits den folgenden lu'xhsten Salzgehalt:

l9ü2Juni. 19ü3 31aL

71« 710 71» 46' Max. 7P 710.25' Max.
34.09 ,V ^«^A 34^A 34JH^ »4JSH^ .34.94^

NoviMiibor. Noveinl>pr.

71© 20' 715 4^f Max. 7I«> 71« 'Atr Max.
»4.7H^ 35.07^« :UM*g 35.07 ^JM^ 34.90^« 34.90^

In der obigen Diskussi(Mi über die Verbreitung der Wsirnie von oben

in die tieferen Scliicliten in diesem Nachtrag habe ich den Mechanismus
dieses Prozesses nicht berücksiclitigt. Sehr wenig ist darüber auch in dem
Abschnitt lY dieser Arbeit gesagt. Um jeden Anlaß zu diesbezüglichen Miß-

Verständnissen mögbolisf zu beseitigen, will ieh jetzt naelidruekli<'li bt-touen,

daß ich unter der Verbreitung der Wärme nach unten nicht direkte Wärme-
leitung ^) verstehe, welche offenbar eine geringe Rolle spielt, sondern die

Summe aller derjenigen Prozesse, welche die Erwärmung der (>l>eren Schichten

an die tieferen abgel)en kunTien. Tin Ahschniti IV lialic ich erwähnt, dnß ilii'

Bewegungen des Wassers unter tliesen l'rozessen eine hervorragende Stelle

einnehmen, d. h. die Wellenbewegung und die Strömungen verschiedener Art
Im Hafen Jekaterininskaja, wo dank der Bodenbesohaffenheit die tiefsten

Scliichten von den hier sehr starken Gezeitenstrnmimgon sehr wenig berührt

werden, behalten diese Schichten trotz der Wellenbewegung und der relativ

geringen Tiefe des Hftfena sehr niedrige Temperaturen und i^gm reiatiT

sehr kleine jährliche Amplituden. Auch andere Beispiele dieser Art kann
man leicht finden.

Bericht über die achtundzwanzigste auf der Deutschen Seewarte

abgehaltene Wettbewerb-Prüfung von Marine-Chronometern

(Winter 1904—1905).

Zu der 28. Chronometer*Wettbewerb-Prfifung waren von vienehn
deutschen Uhrmachern im ganzen 74 Clironojneter eingeliefert worden.

Von diesen Instrumeulen wurden vier nach Beendigung einer zelin-

tSgigen Voruntersuchung, welche sich auf den Unterschied swischra d«m
ersten und dem zweiten Gangtage l)ezog, den betreffenden Fabrikanten zurück-

gegeben, weil dieser Untersdiie»! den Betrag von 1.5*"'' überstieg. Ferner

blieb während der Temperaturuulersuchung ein Chronometer infolge des

Zerspringens der Zugfeder stehen. — Die 69 Chronometer, welche die Prfifiuig

vollständig durchgemacht haben, verteilen sich in folgender Weise auf die

einzelnen Uhrmacher:
W. Brück ing-Ilamburg 10 Chronometer,
F. Dencker-Hamburg 9 «

II. Diodrich-Geestemünde . 3 «

W. (t. Ehrlich-Hi einerhaven 3 •

L. Jensen-Glashiitte i./Sa 5 «

A. Kittel -Altona 4 «

Th. Kiioiilich (Tühaber A. Meier)-Hamburg 10 «.

Eugen Kulms-Münster i./W 1 «

Louis Kurtz-Münster i./W 1 «

A. Lange & Söhne-Glashfltte i./Sa 8
F. Iii decke- Geestemünde 6 «

A. Mager-Brake 3 «

F. Scblesickj-Frankfurt a./M 6
A. Sehnchmann-Wilhelmshaven 1 «

') (i. \VL-);ciuunii. l'rHjirheii «k-r viTtikuIcMi IViupenitnrvCflcnang Im Welüueea- eu-.

»Ann. d. Hydr. etr.< lUÜf», 8. 2tN> n. ff.
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Bei sämtliclu'n Chronometern war die Bedingung, daß die Reinigung
imwriialb eines Jahres vor der Einliefornng auBgefübrt min müsse, nach
Aussage der Uhrmacher erfüllt; auoli waren von lotzteren f,'enauo Aniraben

bezüglicli iios Ursprungs und des liaues der Instrumente sowie in einzelnen

FSOm OTlänternd« Zeiobnungen beigefügt worden.

Die rhiunomcter von L. Jenson und A.Kittel sind mit WippenlieiitimiiiL;

(Hbbelgang) versehen; die übrigen Instrumente besitzen die bekannte liemmuiig
von Earnsbaw (siehe »Ldirbweh der Navigation«, II, Seite 244, Ffg. 141).

WasdieTemperatur-Kompensation betrifft, so sind dieChronometer W.Bröek i n

1901, 19Ü4, 1906, 1907, 1908, L.Jensen 8, ü, 10 und 11 mit einer einfachen

KompensatloiiBanrulu! aus Stahl und ^fossing verseben, da^e^en sind in den
Clirnnometern von F. Deneker, in den Instrumenten von A. Lange & Söhne
sowie in den Chronometern W. Bröeking 1900, 1902, 190;J, 1905, 1913,

E. Kulms 48 und F. Lidecke 273 Xiekelstahlunruhen verwen<let worden.
Alle übrigen Chronometer haben eine Ililfskompensation. Am häufigsten

wurde die neuere von KuUberg anget^Mliene llilfi^kompensation für Kälte

(liehe »Lehrbuch der Navigation ,
II, S( it< 2ß.5, Fig. l.')4) benutzt, nämlich

bäsimtlichen Chronometern von II. Diedrich, W. G, Ehrlich, Th. Knoblich,
^Mager, F. Schlcsicky und A. Schuclimann sowie bei den Instrumenten
L Jensen 6, F. Lidecke 2G4, 269, 271. Die Chronometer L. Kurtz 94 und
F. Lidecke 277, 278 sind mit der älteren llilfskompensation für Kälte von
Knllberg (siehe »Lelirbuch der Navigation s II, Seite 264, Fig. 15:5) versehen.
B^i den Chronometern von .V. Kittel sind IlilfskonipensalioiHii eigener Ei--

findung benutzt worden; der Fabrikant bezeichnet die betreffenden Kun-
atralrtionen als »Rfiekwirkende Hilfskompensation« (Nr. 256), als »Speichen-
Koiiii)ensation (Nr. 2;" 4) nnd als Zusatz-Kompensation (\r. '2V>'>, 2(ili). Bei

der letztgenannten llilfskompensation sind auf den Gewichten der Unruhe
Idebie bimetallisebe Reifen von der Form einfacher Unruhen angebracht;
durch Drehen dieser Beifen kann bei der Feinstellung der Betrag der sekun-
dären Kompensation verändert werden.

Die Chronometer von Th. Knoblieh, A. Mager, F. Sehlesicky sowie
flie Instrumente W. Ih öcking l'.tni, lüiil, 1900, 1907, lun.s, L. Jensen K, 9,

10, 11 und F. Lidecke 273 sind mit einer Palladiumspirale versehen; die

aimtliehen übrigen Spiralen sind aus Stahl angefertigt.

Als »Chronometer deutseher Arbeit- mit der Anwartschaft auf PrSml-
ierung waren die folgenden 32 In.strumente eingeliefert wurden:

1. W. Brocktng Nr. 1900 17. A. Kittel Nr. 256
2. . 1901 18. • ' 266
i. « 1902 19. ' 266
l • < 1903 20. A. Lange Sc Söhne - 20
5. • 1904 21. • 21
6. ' 1905 22. ' 23
7. • 1906 23! ' 24
a. « • 1907 24. § • 25
9. - 1908 25. ' 26

10. « • 1913 26. * 27
11. L. Jensen 6 27. - 28
It « 8 28. F. Lideeke 2(14

13. 9 29. 4 269
14. ' 10 SO. m ' 271
IS. 11 31. • 273
16. A. Kittel ' 254 32. A. Sehn

e

Ii mi ;i 11 n 2

Es ist hierbei zu bemerken, daß bei der diesjährigen Trülung ausnahms-
weise die Benutzung von im Auslände angefertigten Palladiumspiralen, Nickel-
'tahlunruhen, Ketten und Zugfe.|.-rn 1» ! d.Mi mit .\nwartsehaft auf I'r:'iMiii< rung
eingelieferten Instrumenten gestattet war, wenn im übrigen die Chronometer
als InstnuMote deutscher Arbeit bexeichn^ werden konnten.
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^HMiKÜl flcr im AuLHist v. .1. erlassenen Auffnr<lennm zur T'eteilig^ung an
der Wtjtlbewt'rb-Prüfuni^ wurde seitens der Deutschen Seewarte auf rlen
9. November v. J. eine Snchverst3ndi<ren-K(>innii»sion zusammcnberufen, um die
zuletzt erwälinten Chrononu'icr einer Inaugenseheinnabine KU unterziehen.
Die Kuiuiuission bestand nus f<)l«.'en(len Herron:

Chronometerfabrikant F. Deneker in II:intbur<;,

« L. Kselihulz in llannuver,
« J. £. W. Sackmann in Altona,

Direktor der Uhrmachersefanle Prof. L. Strasser in Glashütte LfSa^

sowie aus dem Direktor und den neaniten der AbtoUang IV" der Denlst lieii

Seewarte. Aulierdem waren bei der TJesiehtiiiuui,' zu«j;eiron Herr (leli. A<biii-

ralitätsrat iiuttok sowie Herr Aslruuoni Dr. Kolilschütter vom Keielis-

Marino-Amt. Nach sorgfSlti^er Durchsicht der Instrumente f^nben die Mit-
glieder der Kommission die Überzeugung zu Protokoll, dail kein Grund
vorhanden sei, den deufsehen Ursprung «ler <'iuzelnen Teile der Clironouietor

in Zweifel zu zielien. Die Instrumente wurden demgemiilJ mit der Anwart-
schaft auf Prämiieronf? in die Prfifunj? ein^restellt.

In gleicher Weise wie bei den fi'fiheren Prüfungen wurden die Chrono-
meter während der Uulei-siichuugszeit an jedem zweiten Tage um 10 Uhr mit
den IS'ormaluhren der Abteilung IV der Deutsehen Öeewarte auf chrouo-
graphischem Wegfo verglichen.

Zur Herstellung einer unabhängigen Kontrolle wurde außerdem an
jeden» Dekadentage eine zweite Vergleiehung «1er zu ])rüfenden Chronometer
in unmittelbarem Anschluß an die erste vorgenonnnen.

Die regelmäßigen zweitägigen Uhrvergleichnngen . sowie die Zeit-
bestimmungen wurden dui'ch den Hilfsarbeiter Herrn Kuno Heuer aus-

geführt; die sämtlichen unten gegebenen (iangwerte sind durch den Unter-
zeichneten mit Hilfe der Dekadenvergleichungen kontrolliert worden.

Während der beiden ersten Dekaden der Prüfungszeit {1904 Xovend)er 18
bis Dezember S) wui'den die Insti umente nllnuihlich bis auf 30^ C. erwärmt.

'

Alsdann wurden dekadenweise die Temperaturen

ao 20 20 15 10 5 5 Iii 15 20 25" 30'

möglichst innegelialten, und zwar wurden beim Übergange von Dekade zu
Dekade stets allmähliche Tenjj)eratur-Verän<lerungen vorgeilonuiien. Während
der beiden letzten Dekad<'U der Prüfung (1905 April 7 bis A])ril 27) wurde
die Temperatur von 30 C. bis auf Zimmertemperatur nach und nach ver-

mind^. — Es ist während der vorliegenden Prflfung durehw^ gelungen,

die beabsichtigten Mitteltemperaturen inneriiMlb iniLrer Zehnteile des Grades
herzustellen; nur währen«! «1er G. und 7. Dekade konnte wegen der milden
Witterung die vorgeschriebene Temperatur von 5 nicht erreicht werden.

Gleichzeitig mit den Chronometern wurde das Thermoehronometer
(nicht kompensiertes Chronometer) Eppner Nr. 20 v<M*glichen, und es sind die
jnittl«>ren täglichen (länge desselben am Fuße der Tabelle angegeben. Unter
den Rubriken, welche iliese in Sekunden ausgedrückten Werte enthalten, folgen

alsdann die aus den tSglichen Ablesungen der meteorologischen Instrumente
gebildeten Mitteltemperaturen sowie die Extreme der während der betreffenden
Dekade beobachteten miftb-ren Tagestemperaturen. In «1er letzten Reihe sind

schließlich die Mittelwerte der an den Koppeschen llaarhygrometern ab-

gelesenen relativen Feuchtigkeiten im Innern des Prüfungsnpparates angegeben.
Die Ableitung der für die Oüte «1er rhronon)«'ter maßgebenden Zahlen

sowie die Einteilung in Klassen wurde auf (irun«l «b-r Hestimnmngen aus-

geführt, welche in der von der Diuitschen Seewarte erlassenen Aufforderun^j

zur Beteiligung an der 28. Wettbewerb-Prüfung enthalten sind. Diese Be-

stimmungen lauten:

Nach beendigter Prüfung wertlen sämtliche Chronometer, soweit sie

sich überhaupt als brauchbar für die nautische Praxis erweisen, in vier

Klassen eingeordnet, für welclie die Höchstbeträge der später tu erklärenden

GQte^Zahlen folgendermaßen festgesetzt worden sind:
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Klasse I U III IV
A+ 2B4-C 2.50»* 6.00«* 6.50^ lO.OO«"*

B OJo*"'' 1.20««''« 1.6()*-'' 2.50**'''

C 0.010"«'' 0.015»«''' 0.025«''' O.OSO*'^'''

Diese Größen A, iiml C werdon berechnet aus ilen mittleren fä<xliehen

Gängen, welche während iler einzelnen Dekaden beobachtet worden sind. —
Zur Bestimmung der Größe A werden die bei gleichen Temperaturen erhaltenen
Ciän^M» paarweise zu einem Mittelwerte vereinigt; es wird dann die ^'öHte
vor^^t'kommene Differenz dieser Mittelwerte «gleich A fjesetzt. Hezeiclinet

ferner 13' die größte Differenz der täglichen Gänge von zwei aufeinander
folgenden Dekade t die Differenz der Temperatur während dieser beiden
Zeitabschnitte un<l T die Diffei oiiz dn- Iiriclisfen und niedrigsten während der
Prüfung überhaupt vorgekonunenen Dekaden-Temperatur, so itit

Jn dieser Formel sind die algebraischen Vorzeichen von B' und A zu
bcrficksichtiizen. — Endlieh erhält man den Wert der täLrliclien iJesclileunignng

C des täglichen Ganges, indem man die Differenz der Gänge bildet, welche
während zweier zur Mitte der Untersu(;hungszeit sj'ninietrisch gelegener
Dekaden beobachtet worden sind, und alsdann diese Differenz durch die
Anzahl der zwischen der Mitte beidei' Dekaden lie^^cnden Tage dividiert.

Nachdem man in dieser Weise die tägliche Beschleunigung aus den l)eiilen

äußersten Dekadenpaaren der I^rüfung berechnet hat, ist der Mittelwert beider

Bestimmungen gleich C zu setzen.

liiiicfhalb der einzelnen Klnsseu werden die < "hionorneter naeh dem
Wert der Suuune A -j- 2 B -j- C geordnet, wobei die Vorzeichen der iSuniniauden

nicht zu berücksichtigen smd.«
Aus der nachfolgenden tabellarischen ('Idrsicht eriribt sieh, dal! sich

die konkurrierenden Chronometer prozentiscli in folgender Weise auf die

einzelnen Klassen verteilen:

Klasse I n m IV V^
667« 267„ 12Vo 67o l7o

Unmittelbar nach Schluß der Prüfung wurfh n die Chr<mometer wie in

den früheren Jahren durch die an der Prüfung beteiligten Chronometer-
niacher

E. Brdcking in Hamburg,
F. Dencker in Hamburg,
A. Kittel in Altona und
A. Meier (in Firma Th. Knoblich) in Hamburg

im Beisein des Direktors, und der Beamten der Abteilung IV der Deutschen
Seewartc einer Untersuchung auf ihren gegenwärtigen Zustand unterzogen.

Auf liitte iler Deutschen Seewarte nahm aullei'ileni Herr Chronometer-
inacher E. Sackmann sen. in Altona an dieser liesichtigiuig teil. Es wurden
weder an den Unruhen noch an den Spiralen der Chronometer Rostspuren
gefunden, deren Entstehung auf die Zeit oder auf den Modus der Prüfung
zurückgeführt wei-den konnte. l>ei einigen Instrumenten zeigte sich eine

geringe Furbenveränderung des Öls am Öekundenradzapfen, und zwar war
statt der rein gelben Farbe bei einigen Uhren ein Stich ins Bräunliche, bei

anderen ein Stich ins Grünliche bemerkbar. Derartige Farbenveränderungen
l»rie;,r,.n, wie die Sachversfän<Hgen ausdrücklich betonten, auch unter normalen
Verhältnissen im Laufe der Zeit stets einzutreten.

Um das Gesamtergebnis der soeben beendigten Prüfung beurteilen und
mit den Leistungen während früherer Jahre vergleichen zu können, ist in

der f<dii^en<len l'beisieht die prozcutischü Verteilung der Chronometer auf
die einzelnen Klassen LM-ueben.

h Der Kür/i' wo;:eii aiiul, wie in «Irii fiühwii .h»hn>ii, tliejeiii^eii C']iii>ii<iiiicI«t ulh zur

Klami \' liori^' licxcichnei worden, wel(4ie dio für dio KlasM) IV fcHtgct<et«tcn lldcJutbotrSf^e der
(iülczahleu übcnM*hiittcn haben.
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28. Clwraf»Met«r-W«ttb««cfl

I 11 III IV
Tägtki

Nmme und Wtäuiortu
X. 1

•> 4 0 "'s""
c
V,

11X14 lOttt

St
Das a Des. ift l>ex. £>> Jan. 7 Jan. 17 Jan. rebr. q i ttSK. V)

Fabrikanten
Warn Ifi —UCK. *ö —Jan. 1 —Jan. 17 —Jan. 27 —FCDT. i> —FCüi. Jn —rfw.?

WS in* 0 ' ti 1

KlasNo I. sck »ok eck »ck %tik. •ek

1 A. Liiiijrr & Si'ihni', (iliishiittc i. Sa. •27 It.Sl i- (t.r).s 0.4!» <i.:i2 (K40 - 0.ti3 - 0.07

2 F. Dt'iickiT. Ilninhur); •272 2.!C> — ;!.(H> H.24 WM - - :!.40 .•{.40

• k A. [jinp' Ä SUiiif, < ilushüiio i.ySa. 25 — 0.1)0 - (t.so 0.7s 0.0s 1 ( i..Mt — 0.03 (l.ttl

( F. iK'iickiT, Iliiiiiliiiri: 260 — 3^8 - '{.Iis .\.:* \ .'!.42 — 3.41 — 3.(t2 -:i':,

Tt Hl. Kiinhlicl», Muiiiltiir^ 2«tOI -0.42 — o.4;{ — 0.47 0.41 -- 0.4.S - ( 1.0:1 - 0.74
(> Th. Kill >l >li< h. 1 liiiiiiiiir)^ '2<42 1.23 t— 1j»1 — I.7.S - 1.78 — 1.79 - 1 .IM > l.ss '2-06

4 Th. Ktuil)li<'h, lloiiilHir)^ '2<>17 —^M — 0.30 t_0.|U -a&2 — 0.68 — 0.43 — 032 — a;»i

s F. I>eiiok(T. Ilumbiii); 2117 — 054 — 0.28 — 0J»2 -a4A — 0i52 — Oßl — aos
<) L. Jcoacii, GhudiQtk!

Th. KnoUich, HiunbiitY;

s
1 0.72 f-l OJtft -l-OÜW 4 0.21 — 0.06 4-0.10 - 0.07 1

l'> '2«HO <Kl(t - 0.12 — 0.18 - o.<v« 4 O.Ol 1 0.00 4-0.12 — ai3

1

1

F. Si'lilcvicWv, Frniikfurt 11. M. :li»:ti • o.m . o..'»7 — O.Of! 4- 0.22 ( i.;{o (»,2."> 0.5^ i\Tl

Ii .\. I,;iii^'c >V Siliiic. ( Uushutio i. Sa. 2>» tt..">7 o.os 0.07 - 1.21 1 ..'»4 - l.o;{ l..%4 1*
i;i .\. l^inp' \- Siliiir, ( ;i:isliiit(f' i. Sa. 24 ' it.7:t V 1.21 1.'2<1 1 '24 • 1.10 • 1.0s (l.ss

1 i W. (!. l')liili<-h, Itrciiierluivcn o.;{."> 0.4

1

0.1:! o.i;< o.:is - 0.40 ( ».'2^ T ' (».]''

i:. F. IK'iicktT. Hiiiiihui|{ 27.'» - l.i:t 1 .07 O.IM 0.70 — 0.52 0.0t) - (l.sii T l.-H

1" .\. Kittol, .ytuiia 2' l< > 1 .2s 1.15 t 0.04 0.57 1.04 1.31 — l.(ft(

17 .Ma>;er. Hniko a. W. ):'.(> - - 0.77 0.4.1 — 0.4.*» O.IH <i.:W O.Ol — O.HO i

1> .Maper, Brak«' a. W. i:ti — IjUU 1.78 — 1.70 -1.70 — 1.81 — 2J}1 — 2jü0 I

I!» Mapor, Rrakr a./W. I.S2 — 0.011 4-ojft •f-0.88 H-0.2» 4-046 •Y O1I6 •f-048 ,
-ai;

'20 Th. Kiiublit'h, Haiiibiir;^ '2»il4 -f- 0.85 -f
• 0.H7 4-0.113 4-1.02 4-140 + 1-10 4-U)

1
•

21 .\, T.jiii^o S'ihrH', (ilaxhfittc i./SNi.

F. S-lil(Tiii-fc\ , I Viiiikfiirt lu/M.

21 0.04 - - 0>15 — 0.1M) - - O.SH — O.0B — 0.B0 — 046
1

-OK
>•>

:m»;!2 ti.'i;» -0.5KI — 0.H« 1.07 - 1.53 — 1.74 t-lüi
2:t Th. KiioIiIi>-h. llainliui); 244N

t n.i)!) ; i- o.o!» -( (MXt - 0.2s — 0.31 — (1.42 - 0.44 -0.6»

2« F. [.{«Ii-cki', < iiMNiciiiiiiiflf •2"l!t 1 M 1*'
; 1 »..'»4 I.INI - 1.-20 1 .32 - 1.13 0.s."i - I.1W

'J.'i W. it. Khrlii'h. ürfim rliavi ii '.»24 4.12 :i.o2 ;i.ii;! — 3.1>4 3.51 "l.tis - :ii:t

'Jti .\. 1.4111}^«' & S/ihiif, 1 ila>!iiilii' i, Sa. •ji 1
1 ii.ii:! 1.1."» 1.10 t 1.71 — 2.07 •_>_» -

'27 F. S'hicsirkv, Frank liirl ft.;M. ,ii - ((.t>7 1.07 1.2{l l.."iO — 1.77 — 1.!l3 — 2.1s •< - 1.'

!

2'^ F. I »«'iirktT, J laiiibiiri: 2li!> 1..">H - 1.8« 2.28 ~ 2.52 2..%H — '2.SH — \\M - '!.*'

'211 W. F»r(H'kinfr, Hanibur); IIHK) - 0.3Ü f— OJ'*» 1.51 - 1.K2 - - 2.01 --2.25 — 2.14 -•iii

W. HnW'king, }laiiihurK ÜNK". + OJil -{•OJia i Ü.01 -OJW — 0.75 — 0.96 — 0.93
:»1 Th. Knoblich, Hambuig _>i;it'> — 0-ß2 . .0«^ — 04fl -041 — 0.26 4-04M -u naa

1 v*^*ai

:« A. Kittel, Altona 21 i.« — LßH -IM — 1.4.S -0.7« — 0.H8 — LS6 — 1.57 ^-lü
x\ I* Jensen, CJlnsliiittc i. 8a. III I..?2 + 2.10 _- 2.'22 2.:io - 2.<i7

:vi F. I>OMi'k(T, Ilainbiir}: •21«« 0.02 - 0.21 0.72 _ 0.44 0.40 o.si l.:W

;5:. A. Lri-r \- S<>hiu', ( llaKhÜtte i./8a. '2;! I.I.". — 1.21 0.H7 4. 0 04 - (I.>ll (i.((7

:t(! 1". 1 »1m kiT, Ilanihiir;; 27.! •2.17 ; 2.!N) ;{.:c. 3.55 — 3.89 — 4.(Ci 4.(N> - .!«•:

.•!7 W. Hn'M'kinp, llanihiir^ Iii(*2 1.1.! (t.70
t
»17 <M4 1.03 — l,(i."i 1.1:!

.•!s 1'. Litkvke, (k-cAtontüiuic 277 - n« - 1.41 - loiO 1.10 — 1..S5 — 1.U3 -1.12
,

- LKI

:!.• Th. Knoblicb. HambiiiK

KlMwe II.

2472 - 0^ -OÄ) — 0-11 -041 — 0.07 4 ai7 4-0.16
j

•

1 Hl. Kiiolilii-Ii. Haiiiliiir); 2<'>1K . (MiS
i

0.4s
f

0.5.1 i 0.71 j 0.(»0 • 0.00 1
0.S2 ; (•.)'<

•t F. Mrni'kcr, llaiiiliun^

.V. it; S'ihnc. (JläihQtto

2(12 1 .2."i - 1.5.') 1.07 2.<>2 T 2.04 2.4.'. •IM

:? •2'i ( •..">4 T 1 0.4.'l 0.07 0.7:! ii.>>2
t
0.00 1 0.51 m

4 .\. Kitk-I, .Vluma 250 -1 Uli» -4- 1hV> T 0,40 0.35 — 0..->4 - 0.51 - iiji

1"
. Litltfk«*, ( SccstcuiinMlc 24>4 i- 0.4» 1 0.2» 4 oXkS 0.25 0.37 - 0.<>(i - 0.77 -(tji

Ii F. Lidecke: (toestfisnünde •271 — 1.0+ - IU»4 - 0.1U -1r0.14 -j- 0.28 -|- 0.78 1.10 +- (Ul

t F. SdüaicW, Fnudcfnrt ft./M. :!i »21» — 1.70 — IJiO - 144 -0.04 — 0.49 t4-ftl2 i-0.42 1

-r (J.li

Iii. Knoblicb, Haiiibnr^ 2174 — 0.47 — 0.Ö0 — 0.00 -0.72 — 0.27 -i-0j07 4-O.U7 1
4-031

;i F. Schlcsirkv, Fraiikftirt n./M. :!ir27 — 1.06 — 1.72 — 1.96 -2.12 - 1.00 — 1.0B -2.01
in W. Khrlii h. Mn nKThaven !f2;{ 2.H0 .{..•{9 :5.i!i 2.»1 •2.17 — 1.83 l-4»i

1 1 W. ItriK-kiiiL'. Hamlmrir 1!MI7 0.4H 1 1.4.-. 2.10 2.0.'i 2.!M1 3.1s - .'Ul

12 1''.
1 »riickcr, 1 lau; 1 IUI 201 ( 1.27 1 .CKl 1.41 l.:U 1.41 1.47 - 1.50 - I.."

1:5 W. Hn K kiiijr. Hamburg liMIS t 1.41 2.11 271 ;!..!!• 3.(;i — 3.H5I -AUl

14 W. Rr«HkiIl^^ llarabuiX liNIl •2.(1:4 \ ;i.4o 4.IM 4.;i4 4..".!! 4.45 4.24
1.-. A. Kin<-I, .\lt«ina 2.".4 • O.Vi • 1.11» l.;V! Ü.(»H 11.45 — (1.00 - 0.52 -a?
10 F. Lidecke, ( ieestcmündc '27N l.s7 r 1.77 r 1.7m -2.20 r 2.S5 -t- 3.0H f.3.44 -r3.(l!

17 L. Jeniien, Olasbütte Lßtu <: 4-14*7 + 4-2.7ti
j
-f2J« -f 2.fiO 4-8.4» 4-8.8S T^-2.«
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11

f .-br. 2«
MäR H

10

März 8
—SliRl»

30O

II

Min 18

—Min 28

260

' ~ —7

Auf ili>' Min.' <|cr I'riti'r-.iiiliiiii;;~/<it

miii/iirto iiültloro lüglühe (iüngc

VI

A

Vll

B

VIII

C

iJi"

4-

n
Ol

1+
<

12

&fira28
—Apnl 7

30O 300 200 150 100 50

Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk

()..S4 0.S2* - 0.65 0.(M{ OM* 0.00 O.li.'t 0.20 0.17 0.001 0.00

;{.:<7 .MO* -a.25 — «.4« — Ji..-»4* :i..-.2 :U7 f
o;!.s 0.1.-. 0.004 (i.r.s

1.21 l.tMS* -OM — 0.91 - O.H(i 0.70 o.«:i* — o.4:i O.l.t 0.00:!

— 3.17 :».U2* HAH — 8.47 — 3.48 — 3/»3* -.4/11 4-0.21 O.2.'. -1- 0.(H)4 0.71

— 1.05 — 0.74 -0.«« — OAl* — 0.68 • OäT* — 0.68 — 0.24 0.23 0.0<H) 0.71

— IJ» — 1.01* - 1.79 — 1.01 •- 1.94* -1.01 — li<9 + 0.88 0.21 0.000 0.7Ü
— 0.2R 0.20 -0.1 9* -0.47 - 0.30 -047» - 0.37 4-0.28 0.281+0.001 0.84
-i «.04 0.10* O.IS 0.4» - o.r>o« OIü 0.50 f 0.49 0.22 + om2 o.y:{

: n.oc.
1

(».;{!>' 0.2:1 0.1!» o.i:t 0.02» : O.Ol 1 0.41 0.2s 0.004 0.07

O.lKt o.r.a" 0 47 0.42 0.21 n.(i7 0.10' 0.0:

!

0.21 0.IHI7 1.00

• (l.JH : 0.14 0.:« o.o:«' o.;?!i
1

ü..".o' i 0.41 0.47 o.:{4 O.IHIl 1.1."»

1.(11 0.7» 0.7;i* i.oi; 1.10 1.40 l.,-|S» o.s;, O.IS O.IMI'J 1.21

<i.:'.s o.ri.'.» -f O.lMi ; 0.07 - i.o;j* 1 O.ilO ' O.tis 0.4N o.:{7 0.004 1.22

IU)1 0.17 + i).;j2* • n.in - IM Kl 0.11 - o.,v^* . 0.70 o.;(o II luvt i;?o

— 1.42 — lÄi* -1.23 — 1.28 — 1.23 — OM - 0.70* 0.52 0.441 O.OU't 1.40

— 1.80 1^* -1.20 -0J8 -0.78* — 1.16 - 1.20 — 0.60 0.3K 0.1HKt 1.42

— 0.18 — 0.48 -OlHI -0.38 + 0Ä1» — 0.81 - 0.71* 4*0.72 04)81 + 0*004 lw48
— 2.87 - 2.02 -14W* -2.11 -2.08 -2.10» - 2.1.'» + 0.28 0.03 0.006 148

- O.iH* -0.17 — 0.14 0.04 t
0.:!1 o.:{2* O.HO OÄi: - O.(MH) IJil

0.17 4 O-.'M 1 0.41 0.S2
1 1.24 l.:to' 0.07 0.2K O.INIM l..">4

T I.IS l.IWi* (Mill O..Mi 0.1M (»..'lO 0.4S' 0..">S 0.."2 0.001 1.02

o.s;i 0.S.S ll.'.Mi ^ 0.s,t- 0..H4 1.27 l.iii;' 0.M( 0.40 0.1 M Kl 1.1 i:i

0.40" 0.10 0.22 0.47 0.47» - 0.4:( o.s7 0.40 0.1 NC) 1.07

().;{! 1 (tu* (l.ti."l 1.04 — l.is I.IJS* — o.sm 1.04 0.:{2 O.IHI.'t l.tiH

4.01 4.(Mi* IS.'.II 4.tM» .t..\'l :{.2it* 0.77 0.40 O.IKI.'t I.7.".

— Ü.«15 O.M(!* - 0.02 — 1.40 — 1>0 2.17* l..'U 0.20 0.002 l.s.i

— 1.02 - 0.H4* -LOS - 1.08 -1.47 — 1.69 2.(».'>* 1.21 0.:« 0.(KI1 l.s7

— 2.64 -2.00* -2^ — 2.82 - -8.02 --8.03 - 3.09* + 1.03 0.42 1X8
— 0.06 -0JJ6* - 1.17 — 1.06 -1.05 - 2.12 2.19* 4 i.r»3 0.18 0.000 1.00

+ 0.57 + 2^* + 027 — Ifc46 u. (II 0.04* f 1.48 0.22 0.000 1.02
- 1.03 0.77 -o.r) • - Owi" • O.IS» 0.07 0.47 0.000 1.02

l.N'J I.7I* - 1.00 1 ttii
- - lAiti — O.Iis

fl 1 kr..
1 Afi> 1.40 - 0.70 lUil) O.IMKl 1 .00

2.:»r. 1.S4» 2.40 — i.iH >•} 2..V2 - 0.7s 0.1 ;ii 0.(HI7 2.1

1

<i. 1 1

1

1 t.n i

* 0.-_N II.in 1 Iii
1 .01

i 1 (kW 1 1 k—

*

1 .0 ( - 1.14 0.4'.» 0.(H)0 S.Ii
- (UHi (t.tU (Ul.'t 0.li4 - 0.0.V 1.i>:[ o.no O.IHU 2.2.{

'tili — w>ini :uiM — .1.1 Sl
*t 1 k'> 1 II".* 0.42 O.IHHl '> '} 1

+ 0.4« — IMII — iMm - 0.9u — J AßV j 1.017 0.20 O.(H)."»

4- 1 4.7 — 1.74 — IJu^ — 140 — 1.87 1 .Uf Ann 0.70 0.0(M> 2.33
n im* A oa — vAS — U.U1 .L 0 in* 0.67 6.006 «.VI

U.42 r o.i:j o.aj» 0.01 1 «.;»i 0.4.'t 1 0.7.')* (I.M) 0.4N 0.011 1.77

2.20 1.77* 2.0S 2-18 2.27 2.21 - 2.r»4* 0.77 0..-.4 0.01.1 I.HIi

ai7 - OM* -h0.ao 1 040 071 4-0.7ä* + 0.60 — l.ÜS 0.75
t

U.001 2.Ü8

+ 000 -| 045 -0.»R [ im* fO.17 -043 — 0.52* + l/»8 0J»6 aoo8 2.00

t+0.77 {- o.m* - 0.0.'» + 0L18 -au02 — 0Ji4 • • 0.72* + lA"» 0.67 0.001 2.60
— 0.41 0.":»* - 0.152 0-*17 o.or. -t 09(1 + 0.94* 1.07 OJt'I 4- 0.002 2,71

i.fii» 1.12 0..".M ().17 J-0.27* 1.S.S 0.42
t
0.004 2.72

1.J7 0.S7 lUMI 1.04* 0.40 0.12 f
0..'<7* 1.41 O.Iis 0.007 2.7s

O.II» 0.70* l.(MI 1 .(Hl l.l.l i.»;i 1.00^ 1 .-J"! II. SS O.Ol 1 i.llO

t :5.!i4 .{..17* :l.lii 2.01 1.07 1.04 1.S4 0.1;:! U.tlO.t .'{.10

l.H.% l.Ki* 1..HS 2.4!» 2.S.". :t.os ;i.20* : 2.1:; 0.40 11.1111 .1.12

1.72 0.00* I.Iii! 2.10» 2.U.S 1.70 i.l^» 1.1 1 1.07 0.014 ;i.20

l.ss l.(KI* l.s:5 — 2..!<i 2.02 ;uo ;!.7.-.*
. 2.00 (t'iO 0.012 8.«7

i

-».80 -a.üi* -8.94 -432 4J»3 i-4.a4* 4-J4 i- 1.Ü5J 1.0U 0.014 8.76

+ 0.6H +a7i + 1.14 + I.a8»i-Oj00 1-o.eo» — OJiO 4>1.82 0.09
1

aoo2 8.80 ,

+ 1.52 + 1.69 + 1.44 f 1.41* 4 l-«o + 2.07 + .1ÄI* — 2.13 1.16 aoo'» 447^
+ 0.WJ + 1.36 L0.84* + 1.89 + 2.47 4 2.47 +axje* — 2.85 Oj012 46»!

- o.ftt
- H.7T*

• - 1.02
- ».r»7

. --o.or>
--2.10

0.27
a7i
O.fMt

1 . 1 »

i

- »».na
u. 14
1.7«
0.98

-0J20
-2JI6
-038

- 0.<W
- o.a«
0.IS1

- OMl
XX»
3.77
1.S2

1.as
— .3u>2

-2.00
0JV4

-0.fW
1.07

2.! »2

- l.r»h

O.A^l
- 3.no

^ i.«o
- 0.4**

f

Mk

-Oi»4
-.S.68
- 1.04

-.1.43
- 1.15

-2.09
-OMl
- 0.4.*)

- 0.02

0.72
• 0.1.1

1.14

0.74

; 0.(1^

-1.63
"1.02
-0.82
-2.58

O.Ol

: 0.10

0.22
U.78

- 0/»0
1.0s

4..17

1..S0

().h7

-8.42
-litt
-0l82
-1.10

1.H4
- 2.K0

i).7r,

- Ü.211

- OJU
-2.1s
-las

I

I

0.7.1

t .1.4.'.

— 1.0.1

— 8.29
— ao3
--2.06
-0.07

0.12

) 0.12
O.S2

ILM
0.7s

0.71

: 0.2:5

— 1.39

-142
— 0.18
-2.20

o.os

0.00
0..-14

0.0s

0.42

0.77

4.20

0.91
— 0.99

t— 2.78— 1.44

t+0.22
-1.07

1.M4
— 2.03

t— 0.35
— 0.77

3.2."»

f 0.20

-2.07
— 1.16
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Nainc uiul Wohnort

Fabrikaiik-ii

Tir IV

-3

c

1

j

L)cz. 8
Ites. 18

:i« 1

>

Dez. 18
—DeK.2K

•I
il

Ihat. 28
—Jan. 7

200

4

Jan. 7

-Jan. 17

."»

im»:»

Jan. 17

—Jan.27

II

Jan.27

r»

i

Febr. 6
-Febr. 16

.".^

o
1

Febr. l«i

— Fel>r.2<

1

->

»

4

»;

7
s

inii«t«> irr.

II. 1 >if(lri<-h, (Hi-ikMiiiinilc

H. 1 >iwlrich, (iiH'stoiiiiirtdc

\V. Hnifking, Hnmbiir);

F. Lidenke, GoiMleinnndc
|j. Jenficn, Olnidifittc i.'^
W. HrrK-kiiip. Hambnrf;
L. JciiKcn, (ilHHhüUc i.,f*ji.

Kurts, MünKtor i./VV.

70
m

27,1

11

ttHN!

Ii

94

ek
— 1.2")

— 11.71

-f- 8.72~ 8.12
— Ö.15

2.":!

-{-U.2S

«<«k

- I.e.:.

— l.lü

1-4-4.44

-2.01
+— «.17
V 4.20

: 1.44)

t- \M

AOk

— 1.74

t- I.Ü4

4-4Jtf— 2.66
— ».RTi

- r..27

i- l.<Ki

-24»

til'k

1.7!»

- iJKi

+ 4.0»
— 2.40
— ft.21

~ r(.79

4-0.4H
— 2.<2

1.S2

— 1.97

4-0^16
— 3.13
— iVOTi

f- «».SJ>

— 3.01

s«k
•>•>.)

— 2.21

4- ».«2
— .1.7«

— 5.46
.•».94

— I.(MI

— 8.4«

sfk

2.1 Mt

— 2.Ö«
4-i».H8

— 4-12
— 4.74

:.r,i

2.41

— 2.1»

s«.-k

— 2,47
-~- o.T»'»

— i\M\

— l.Tl— «-1*s

1

'>

»

1

1

KInssr IV.

W* TWtW'kiiiL'' 1 {*Ltiil)iin''

H. Ditilrich. ( H-i-slcriiiiiidc

S-btii'hiiuulii, WiUidniHiiavcn
tv. nrorKiii|(, juinnaii^

1 « " N »

71

2

. 7*1

• 2.4r.

—
2.1!»

."•.2.'»

- :t.47

t— 4.mi

T— 4.u!»

— .'»..VI

• 2..ts

— «.07
— ((.INJ

— 749
— 7.11

4- r>.s<»

-4- IJW
— 7>ci

— 7>«7

—
- «».Iß

-t- 0.97
— H.46

— ?*.BB

..^ (i.(»4

T-r- 1.t52

— M.9.1

— VJUn

ifei

— HJ"»«»— ».Uli— **.ll»'

1

Knims, Mflniiter i./WT. 4H — .1.1(t 1.44 j- o.rio 4- 1.«7 4-3.7« 4-4.4« 4-4.3ri
t

4.1S

Kppncr (('hrnn(>ini>triHehrM Thenno-
iiietor ohne Koni|)f iiK!ifion) 140iH

I

77.S l'.Mt - :17.B — IKi.O — 124.8 — i4r».H — «»«>.o

Minlrn- 1 )f-k::ii|ciili'iu|M'nitiir, ('eis. :K>.2 24.1» 2«.l 1.-..0 7.4 r».7 10.4

Kmixku- lU r initil. Tagi-stciii|K-rutur

Mitllcrc .relative Feuchtigkeit in%
2J».s ;!0.s

.«in

2:t.M—2«S.2

47

IM.S 21.»i

4.",

I4.U— HU» U.2" lll.s

40 ! 47

«».."»- H.9

48

.US- S.U

40

KUwHc J 11 Iii IV V 2
11. Wottbcwerti-rrüfiuig 3«% 24»'o 19*/, 14»; 3:j3

12. • 14 .12 27 27 0 333
13. * 15 .1.0 30 20 0 31.'i

14. » 33 40 33 0 O 4(10

15. » 10 44 3"i 15 O 361
16. . 31) .57 17 3 3 388
17. . 17 38 21 10 14 334
IN. « 23 .'>7 20 0 0 403
1». » 16 l'iO 13 12 (» 3H0
20. . 22 44 26 8 0 380
21. - 48 .18 7 7 0 427
22. - 37 12 12 7 3 4a'i

23. < 22 54 20 5 O 3!Nt

2J. • 24 .12 22 20 2 3.'Mt

25. . 31 28 10 21» 2 306
26. • 27 3» 20 11 3 .178

27. » 37 37 10 14 3 3!KI

2K. :><; _>-,
i'_> t; i i-_»;t

Zu (Itü- vor.stcliendiM) ZusaiiuiuMisti'llun^' ihl zu bcniurken, dali bei der
VerteilunfT der Cbronnmoter auf dio einzelnon Klassen Oberall diejenigen
1>i'iirt(Mliiti<jsiionn< ii /.iiLiunde gel^t^ wurden, welche seit dae 22. Wettbewerb-
Prüfung' ein;;etuiir|. worden sind.

Die Zahlen der am Schlüsse anprc^obenen Kolumne 2 sind aus der
Gk'ii'liiiiii: Ji' r> |i, -\- 4 |>, -|- .'? p, -\- 2 \}^ -j- p
hcrvor^'ogangen, wu bi» die vorangehenden rro/.entaalilen bezeiehuen.
Demnach stellt dio Zahl 2 in gewisser Hinsicht eine Relativzahl für die
nrsanill<Ms)un;r wälin-nd jcdt-r <*inzeliu'n I'riifiiiiu' dar. Ks liojft natürlicli, wie
bei jeder Klassencintuiluii^', eine gowiääu Willkür in einer solchen Beurteilung.

Die für die diesjähri^'c PrQfung sich ergebende Zahl 2 = 429 ist grödor
als je zuvor; die Oe.sanilleistimLr ist also eine auflerordentlich ^^ufo j^owi'sen.

Dieses Ergebnis ist wohl in irstiT J.iinie darauf zurflckzufüliren, dal? ln^i den
zur Untersuchunjr einjxelieferion Chronometern Niekelstahlunruhen in jirößcrtT

Anzahl als bei früheren Prüfungen bennizt vordon sind. Trennt man Ix-'ij by GoOqIc
der vorstvhundüii SSuiMimmcnstollung diu ClironoHictur mit Niukelstahlunruhen °



Wettbewob-PriUung voo Mnk0<Chioiioiiieteni im Winter 1904—1906.
I

S53

V Vi Vlli IX

^ »
1

10 12
Auf die Mitte der 1

' iifersuchu 11jjszcit
* >

• ndluierte mittlere tjglicbo Giüige

F, br. 2« März b März 18 Alär^ 28
-Hin 8 —MtalSj—Min28 —April?

15« 200 250 300 90O 250 200 150 IQo »o A B c •<

Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Sek

-2.0» — 2.96 — 8.12 — 8.26 - 2.25 —2^ — 2.36 — 2.21 — 2.11» - 2.41* + 0.80 0.87 — 0.017 1.0*8

-2.01 — 2.fi0 — 2.80 — 2.41) - 1.55* — 1-S8 -2.16 -2.22 -2.22 2.40* + 0.ft5 0.32 -0.010 1..V)

- Ö.2H -r '>M + ..»,•> - Ii.47 + .'..10 + 5.11» r ••07« + ß.l2 + 5.47 r .''.7ti» O.tül o.r>(: - 0.021 i.h;!

:Ul .'j.ljl - :i.SK{ i
.'..07 - i.m* — 2.97 2.92 - 2.00* — 3.37 — 4.(>4 l.llt O.W 0.010 3.01

:>M-2 - i!..M r>.iMi — ."..44 r..:to - ß.03 (5.1 5.42 — 5.19 — 5.1U* 1.08 1.20 0.000 :l.tM)

- (S.10 — :..!t7 5.:{i Am" 4.f)l .'».(> 1 — r».fli5 ~ 5.97* — '1.77 — l.»5 i.oa 0.020 4.03
-0.98 1 - (I.X4 O.OT 0.2-i • O.HS»

r
tt.tJ7 + O.li» — 0.25 — ijao - 2.(Mi* -4- 2.S8 0.7;5 - O.OlN 4.3ii

--A81 — 2.i7 — 1.70 - 0.7»« -2.U8 — 2.Ö1 — 3.01 -3.18 — 3.23* + 2.15 1.37 - 0.014 .i.20

+ 008 ++7.29 + 8.0B + 64» + 6.97 + 6w04 + 5.88* + 6.88 + 6.48* — 0.60 0.89 + 0.02»i 2.41
— 1.7Ö + 1.94 + 1.79 + 1.71 +8j08 + 2.83* + 2.16 + 1.78 + 0.96 + 0.84* • 1.7!» 1.68 -0.013 ä.lO— 8.72 — 8.26 -8.77 — 5.96* — 6.Ü8 — 7.39 — 8.08 — 8.44 -8.69* + 2.73 1.22 — 0.Ü44 5.21
-8j02 — 04» -0.15 — 6.Ö7 —8Ä* — 5.38 — 6y49 — 7^56 — 8JJ1 -8.67« + 4.81 1.89 -0.024 7.01

i
—047 — 1.89 — &06 — &96* — 1.68 + 0l01 + 1.28 + 8.96 +4^ — 7.68 1.91 — aoQß 11..'»0

-87.8

1

+ 127.8

149
;

10.9 as.0 29.8 80.0 26.0 20.0 ISjO 10.1 0.0

lU-t5A 18^1—90.784.2-96.9 29J)—SIjO •

51 4M

vuu den übrigen Instrumenten, su ergibt sich die folgende zahlenmäßige und
prozentische Verteilung: KL1 KI. 2 KL3 KL4 K1.5

CSiroDomeler mit f Anzahl der Chronometer 17 3 2 1 1

Nickektohlunruben \ ProzentLsohe Vertcilunft 71". IS-'o 0 u ^ 0

Chroiiojnf<cr ohiK-
[

Aii/iihl (irr < 'lin>MniiK'itr 22 14 Ii 3 0
Nickelütiihliinnüien 1 ^^lZl'Ilti^M•lu' X'ericilimjr 31 "„ 13«

„ 0

Diese Oegenüberätellung fällt bei der diesjälirigen Prüfung unbedingt
mgnneteii der Niekdetahlunmhe aus. Da diese Unruhe erst seit der 87. Wet^
bewcrb-Prüfuntr ') in i^röRorer Anzahl in Doutspliland Verwendung,' «ri'fundi'n hat,

so iöt das vorliegende Beobachtungsmaterial vielleicht noch nicht umfangreich
gmiug, um hi«rauB ein Urteil von allgemeiner Gültigkeit ableiten zu können.

Was im Upsfmderen die rhronoinetcr dout.'^ehcn UrsprniiL's betrifft, so

läßt sich durch den Ausfall der diesjährigen Prüfung ein erfreulichei* Fort-
schritt bezflglich der Leistungen dieser Instrumente feststellen; als Beweis
hierfür möii<> (Mwähnt worden, daM dieses ^[al IT) deut.selio Chronometer
(darunter 10 Instrumente mit Kickelstahlunruhen) in die erste Klasse gelangt
sind, wShrend bei früheren Prüfungen höchstens zwei deutsche CSironometor
in diese Kla.-*se eingereiht werden konnten. Hierbei ist zu bemerken, daß die

Ajizahl der deutscheu Chronometer, gegenüber der Prüfung im vorhergehenden
Jahre, um fünf gewachsen ist.

Unter Bezugnahme auf die an dieser Stelle schon mehrfach aus-
gesprochene Mahnung, die Einsendung zu junger Chronometer vermeiden zu
wollen, möge hier erwähnt werden, daß bei der Verteilung der Chronometer
auf die einzL'Iiien Klassen in diesem Jahre wiederum in zehn Fällen wegen
zu starker Besehleunigung Versetzungen von Instrumenten in tiefere Klassen
haben stattfinden müssen.

>) Vertrfluiig der Chrononieier der 27. Wettbewerb-Prüfung auf die cioaeliien Kbinen:12 3 4 5
ChroDoioeter mit I AiuaU der CSuonometer 6 2 1 — —

NidBdatdilixnnihen I PmeentiMfae Verteanni? 67% 22% \l\ — —
Chronometer ohtK' | An/iüil der ( lirniionirt.T 1.'. 19 .'» H 1

Nickelstahlunruhen [ ProzenÜMbe Verteilung 31 »g 40% 10'>, 170/, 2%
An. d. Hydr. «tok, tm, H«(t Till. 2 Digitized by Google



354 Annalai der Uydrognfiliie und MuritioKn Meteorakgie, August 190S,

Die für die Chronometor deutschen Ursprungs ausgesetzten Primien
wurden für die folgenden Chronometor orster Klasi^o t'i teilt:

für da« ChrtMloinetor A. Lange A .^öhiic Nr. 27 die irsio Prämie ^Mk. I2in)\

' ' « A. Lange A 85hlie « 2") » »weite « ( . 1100)
« « « 1^. Jensen . S « dritte « ( • KXHt)
« « « A. Lan<re ä Sühne « 2H « vierte « ( . 9<KJ)

« « ' A. Lnn^'e <<;- Sühne « 24 « fünfte « ( « äOO)
« - A. Kittel . «266 « webtta « { * 7Ü0j

Zum Ankauf für <]ie Kaiserlich«» >farini' ;^r*'lHiiLrtfn im gailMn 38 ChnNMk
meter der I. Klaäi»e und 1 Chronometer der II. Klat»6e.

Nach Beendigung der Wettbewerb>Prüfting sind für sämtliche Chrono»
meter vom T'nterzoichneten die Tcmpernttir-KorfHaienten abgeleitet wordffli,

£ä wurde hierbei die gewöhnliche üangforniel

K« + a (t - 150 C.) 4- b (t — IßoC.)«

zti^n-unde ^^elc^j^t. Die iiuiiicrische Rechnung' ist untor sti i Berücksichtifrung
der Methode der kleiuäteu Quadrate und mit Benutzung der früher mitgeteilten
rechnerischen AbkUrsnngen (Ann. d. Hjrdr. etc^ 189^ S. S88) durchgeführt
worden. Die an der ^Munntiten Stelle definierten Größen A und B lauten:= 4- Ü.02Ü7 R. = — 0.ÜÜÖ24

Aj = 4- 0.0286 BJ; = — 0.00767
A4 = -{-0.0087

j 84 = — 0.00730
A5 = ~ Ü.Ü2aü B5 = ~ 0.00421
A^. = — 0.0678 ^ B,j ^ — 0.00023

Daraus er^jeben sich für die einzelnen Chronomeior die folgenden Werte:
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Abteilung IV der Deutschen Seewarte.
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Maurer, 11.: Uber Aufltwiuig vou ruldrcieckii-AufgAU'n durch Diagramme mw. '^qq

Ober Auflifsung m Poldreiecks - Aufgaben durch Diagramme, die

auf zenitaien Kartenprojektionen beruhen.

Von Pr. Hnw XMrer.

(Ulerxa Tafd in.)

'

In einem Azimntdiaf?ramm von Herrn O. W. Littlehales^) •(•Pilot Gliart

>r t\\o North Atlantic r)n>an, Marrli 1904 , v<rl. auch ^ Ann. <1. Hydr. otc.» 1!)()4,

S. 242) wird zur Auflösung Hphürigcliur Dreiecke eine stereugraphischo
Äqnatorialprojektion benotet, auf der das Zenit Z (Fig. 1) des zu unter>

suphefiden Dreiooks PZS auf dem Hrcnzlcrois dor Halbkiii:«'! nin ilif Kiirtcn-

mitte M angenommen wird. Diese ist alao ein Punkt, dessen iiurizontkreis

der durch das Zenit irehende Meridian, der Ortsmeridian, ist, und den man
den einen Pol des Zcnitmcridians lUMinr-n darf. In dom Kartcnnctz liegen

Zenit Z and llimmelspol P so gleichartig zur Kartenmitte M, daß, wälirend
das Kartennetz liegen bleibt, eine Dr^ung des
Dreiecks PZS um die Kartenmitte um den Winkel ^'

(90 — (p) Z an die Stelle von P fülirt, worauf
das zum Pol P ifehörigo Netz der Stunden- und
Deklinationäkreiso nun unmittelbar als das zum
Zenit Z, gehörige Netz der Azimut- und H«"»hen-

kreise gelten kann. War also der Punkt Ö durch
die PolkDordinaten Stundenwinkel t nnd Dekli«

nntion (J gegeben, so können an seiner neuen
Lage S, im selben Netz die Zenitkoordinaten
Azimut (Az) = Winkel Z S, und Höhe h =
Komplement des Boj/» ns Z. S, nbgclesen werden.
Alles Gesagte gilt nicht etwa für eine besondere
Lage des Punktes Z, sondern für jeden Punkt
ili'S (rrenzkreiaea der Halbkiig<>l um M, so daß
alle beliebigen Poldreiecke nach dieisem Verfahren
anfgelfiet werden können.

Es ist nun leicht einzusehen, dal? 'las Verfahren keineswegs auf die

stereograpliische Projektion beschränkt ist. Vielmehr können in entsprechender
Weise alle diejenigen Projektionen Verwendung finden, in deren Netz ein

Meridian auftritt, dessen sämtliche Punkte in der Pii ijpktidn g<'nan dasselbe

Netz von Azimut- und Höhen-Kreisen, nur in verschiedener Lage, besitzen, so

dafl eine Drehung dieses nnrerinderten Netses um einen Punkt M es in die
t inein jeden Punkte Z des genannten Meridians entsprechende Lage bringen
läUi. Dies leisten alle Projektionen, die bexflglich des Poles M des genannten
Meridians in der Art radial symmetrisch sind, daß sie die Höhenkreise
(lie.'^es Poles als konzentrische homogen geteilte Kreise, seine Azimutkreise als

kongruente Kurven wiedergeben, die nur um zum Azimutunterschied pro-

portionale Winkel gegeneinander verdreht sind. Man hat solche Projektionen
zenitale genannt, da die Verzerrungen in ihnen le(li<^Iit'h vom Zenitalabstand
von dem ausgezeichneten Punkte, hier dem Pole M, des Ortsmeridians,
abhängen.

I. BImo» «almuteto 9rq|aktlamB.

Sehen wir zunächst von den wahren Kegel- und Zylinderprojektionen
ab, die sämtlich zenital sind, so gehören unter den eigentlichen ebenen IM-ojektionen

alle azimutalen hierher; bei diesen werden die Bilder der Höhenkreise der
Kartenmitte konzentrische Kreise, die Bilder ihrer Azinuitkreise gerade Linien,

die sich in der Kartenmitte unter den glei( li<>n Winkeln wie ihre Urbilder
auf der Kugel schneiden. In einer azimutalen Aquaturialprojeklion befindet

sich unter den Ilölienkrci.-eii iU'V Kartemnitte ein Meridian, der Ilorizontkreis

der Kartentnitte, und auf ihm sind Ilimmelsjiol und Zenit anzunehmen. Die

von Herrn Littlehales benutzte stereographische Projektion hat vor den übriLn ii

') Die Idee iafwohl merat von Cli«avenet aoniseben worden, wie aiut U. W. Liulelutlo^,

The deretopment of great cirde «dling, II Ed., Waib. 1809 (CT. Ü. Hydrogr. Office Nr. 90), a 3((,

hcimfclK.
Digitized by Google



366 Aouka der HrdrograpUe vad Maritfamn Meteotologie, Aiigiixt 1905.

azimutalen Projektionen, zu denen auch alle ebenen perspektivischen gehören,

den Vorzufj, daß sie die winkeltreue Äzimutalprojektion ist. Liegt daher

das Koordinatennetz zweimal j^ezoichnet vor, einmal auf einem transparenten

Blatt, so kann man durch Drehung dee Transparents um die Kartenioitte da«

zvt betraohtende sphürisehe Dreieck in wtnkeltreuer Abbildung zur Erseheimm^
bringen und so an di ii Kurven selbst die einzelnen Winkä tWesfn. Aller-

dings ist dieser Vorteil nicht allzu groB, da die Ablesung eines von zvei

Kreisbogen gebildeten Winkels vAtUkt aehr genau ist, besonders, wenn cb
Holcher Kreishoiicn i-N i ntui-ll niellt idbst gezeichnet vorliegt, sondern -eine

Lage zwiselien anderen Kreit^en interpoliert werden muii. Ein anderer Vurteil

der stereographischen Projektion ist der, daB sie ein verhiltnismiBig mäg
venerrtes HiM einer Halbkugel und, wenn nötig, aucli mehr als einer Halb-

kugel auf einem endlichen ICreis wiederzugeben erlaubt.

Unter den übrigen azlrnntalMi Projektionen, von denen die ort1io>

graiiln'sclie, gnomoniselie, äfiuidistiinte (narli Postel benannt, zuerst von

Meri'iitor angegeben) uml ä(|uivak'nte (Lambert) genannt nein mögen, kion

für den vorli^^nden Zweck wohl lun- die gnomonische einigsnutn
mit i\i-y stcrcDtrrapliisrhcii in Wi'ltljcwcrl) treten. In der gnonionischSB

Ätiuatdrialprojektion (Augpunkt im Kugelzentrum) werden die Stundenkrei«

bzw. Mei-idiane parallele Ghwaden, die Breitenkreise bzw. Höhenlareise Hyperbeln.

Der diu Halbkugel begrenzende Kreis, auf dem wir der angegebenen Btg^

entsprechend Himmelspol und Zenit anzunehmen haben, wird die tmeodlieh

ferne Oerade der Ebene, so daß die Berechnungen mit einem solchen Dia^arani

sich nur auf Stwne beliehen können, die weder vom Pol noch vom Zeait

einen zu kleinen Winkelabstand haben dürfen. Wihrend der Nachteil dieaer

Projektion in ihren starken Verzerrungen und in der Unmöglichkeit, auch nur

eine Halbkugel auf einem Blatt darzustellen, liegt, ist sie dadurch, daß «i«

alle größten Kugelkreise als gerade Linien abbildet, zur Lösung mimeher Aaf-

gaben besonders geeignet. Sie gibt alle sphärischen Dr-eicckr ;i1> '''*nf

geradlinige Di'eieeke wieder, von denen in unserem Falle zwei Eckpunkte, ^ol

und Zenit, unendlich weit wegfollen.*)

Ein Hilfsmittel, dnSU
^- Auflösung sphärischer Dwi*

ecke unter Benutzung jeder

beliebigen azimutalen Aqua-

turialprojektion, wa« a«f^

immer ihr MaBetab sei, un-

mittelbar verwendet werde«

kann, ist eine Gerade

irgend einer Teiluu'i (z. ^

Millimeterteilung), die um^
Kartenmitte um meßbarelR»"

kel drehbar ist. Dies crm'i^-

licht ein transparenter Tran*-

portenr mit geteilton

Schenkel, wie er meiner Arbeit

in den »Ann. d, Hydr. etc.

1906, S. 126 beigegeben ist.

Fs snll z. V.. mit Iinf''

einer gnomonischen Projektion

(Fig. 2) bei der Breite f^M^
des B<H)l)achtungsortes zur

Deklination 6= 18«* und dem

Stundenwinkel t = no eines Sterns dessen Höhe h und Azimut As geftuiden

werden. Wir legen das Zentrum des Transporteurs auf die Kartennn'tte M,

durch die der Stundenkreis 90 gehe, und las.sen den Nullschenkel des Trans-

') Vm ist die« der riilfwhi«! jn-pfii die Fonu. in der Hr. Florian. Min. au* dan SW"
WeMO, l'.'W, S*. ;!r)4. die pi<niioiii«< ln> l'rdjfktioii xiir Ilwtfllung ciiu^ 1 >ia>;T;iimu- ziir BestimiWUlJ

Zeiütdiataa»») bviiuUt hat. Iii «einer DaretcUun^ lifgt diu Zcuit »tei« im Ijullichen.

Digitized by Google



Maarer, H.: Ober AaflOamg von Poklrriecla-Au^beo diudi Dfatgnmune mnr. 857

purteurs dwch chni l'uiikt S laufen, durch den die vertikale Gerade t ^ Gü

und die Hyperbel ö= \9P geht. Im Punkt S lesen wir am Nullschenkel des

Transporteurs die Entferniinjj MS ab und am Äquator hei V den Winkel
SMC, in der Figur: 30 . 2sun wird der Transporteur um den Winkel (ÜÜ gp)

as 4(P gedreht, so daß am Äquator bei C der Winkelteilstrich 30° + 40° = 70^

erscheint. Dann rüekt der Punkt S auf dem Nullsolienkel in die Lage Sj

(HSj — MS). Die durch S| gehende Vertikalgeradu gibt das gesuchte Azimut
= 77°, die durch 8, gehmde Hyperbel die geeuehte Höhe 32°. (Oegeben

(f
di; gesucht Az Ii.) Nautisch aufj^efafit, stellen hier (90 — h) und Az die

Distanz und den Kurs im Ausgangspunkt, dessen Breite dar, während <5 die

Breite dee Ziels und t die Lingendifferenz zwischen beiden Orten bedeuten.
Vertauscht man in der Aiinösun<:s\(irs( hrift (jr und d, so wird anstatt As der
Winkel a bei S (Fig. 3) gefunden, astronomisch das Supplement
dss parallaktisehen Winkels, nautisch der Kurs am Ziel. ^ 3-

(Oegeben f/ f5 1 ; gesucht n und Ii.) Umgekehrt wie in der p
ersten Aufgabe können wir auch vom Punkt S^ als dem ge-

gebenen ausgehen und den Punkt S als gesuchten auffinden, X /

(1. h. zu gegebenen Zenitkoordinaten Az und Ii für ein gewisses / /

9 die zugehörigen Polkoordinaten d und t bestimmen, d. h. / l
'

(astronomisch) den Namen eines Sterns feststellen, der im / f

'

Aiinant Az und der Höhe h gesehen wird, oder (nautisch) die ^J\s^ 1

geographische Lage des Ziels aus dem bekannten Kurs und uL^id
der Distanz ermitteln. (Gegeben y Azh; gesucht t6.) Sind
t,d und h gegeben, so kann daraus qp, die Breite des Beob-

j

aehtungsortes, bestimmt werden. Man liest an dem Nullschenkel 1 |*
des Transporteurs die Entfernung des Punktes S (ö t) der

Karte vom Kartenmittelpunkt ab und am Äquator den Winkelteilstrich des
Transporteurs; dann dreht man diesen, bis der Nullschenkel in der abgelesenen

Entfernung vom Kai'tenmittelpunkt die Hyperbel mit der Bezeichnung h

schneidet, der Drehwinkel ist dann =90°— g), und durch den betreffenden

Punkt S, der Hyperbel h geht die Meridiangerade, deren Bezeichnung das

Azimut ergibt. Die Aufgabe hat zwei Lösungen. (Gegeben t d h ;
gesucht

f As.) Ist statt t As gegeben, so lassen rieh in entsprediender Weise aus den
fregebenen Größen Az, (\ h die Werte (f und t finden. Az und h orgeben den
Punkt S|, die auf M S, gelegte Nuiliuie des Transporteurs wird um M gedreht,
bis der Punkt S, die Hyperbel d trifft. ]>urch die neue Lage von S, geht.die
Vfrtikak'erade t, und der Drehungswinkel ist (90 '—

(f).
Analog wie Az aus h,

t und ö ergibt sich der Winkel a bei S aus h, t und 9>, wie ein Blick auf das
Pddreieek (Fig. 3) erkennen lifit

Allen bisher gelösten Aufgaben ist es gemeinschaftlicli, daß die Koordi-

naten des Sterns (nautisch des Zieles) entweder durch das Wertepaar — Az
und h (Punlct 8,) oder durch das Wertepaar t und 6 (Punkt S) gegeben
waren und andere Größen gesucht wurden. Handelt es sicli nun aber auch
um Dreiecksaufgaben, wo unter den gegebenen 3 Größen nicht eines dieser

beiden Paare vertreten ist, so reicht der transparente Transporteur ohne
weiteres nicht zur Lösung aus. Sehern wenn zu gegebenem Ausgangs- und
Zielpunkt die Angabe beliebig vieler Zwischenpunkte auf dem verbindenden
größten Kreis verlangt wird, erweist sich die Verwendung des Transporteurs
allein umständlich. Es ist dann wie in der zuerst erwähnten Aufgabe <p dt
gegeben, und man kann, M'ie dort angegeben, durch t'hergang vom Punkt S
(Fig. 2) zum Punkt h und Az finden. Az ist durch die Abscisse, h durch
die Ordinate des Punktes 8, gegeben. Um zu einem neuen Punkte auf dem
größten Kreise zu gelangen, hat man nun von den Werten

<f
und Az aus-

zugehen, sie mit einem anderen Werte hj von h zu kombinieren und das
zugehörige Wertepaar tf, t, zu bestimmen. Man drehe also das Transparent
0^ daß der Nullschenkel durcii T, geht, einen Punkt, der mit Sj auf dersellien

Azinmtgeraden liegt, dann drehe man das Transparent um (90—y)^ zurück,
SO whrd der am NuUschenkel gemerkte Punkt Tj nun in die Lage T kmnmen,
dessen Ko(urdinatMi t| dj einen der gesuchten Zwisebenpunkte ergeben. Die
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Geeamtheit aller solcher Punkte T ist offenbar die Gerade ST durch S, die

mit SM donHoIbcn Winkel bildet wie die V»'ftikalf.M'rade S, T, durcli S, mit

SM, 80 daß man dureh Einzeichnen dieser Lünie in das Transparent, was in

der Lage S, sehr leieht geschehen kann, am raschesten zrnn Zief kommt
Wir liiihiMi nun <>in Hild de« Poldrcifi-ks SI'Z von Fiii. 1 und FIl'.

auch in Fig. 2 vor uns; sein« drei Seiten Bind die von S über T nach dem
unendlich fernen Bildpunkt des Zenits laufende Gerade, die ron S rertn»!
narli oIhmi niirli ,l.>ni unondlicli fernen Pol laufende und dt-ittcns dio nnfndlich

ferne Gerade selbst. Will man dafür Sorge tragen, dalS alle so etwa erforder-

lich werdenden Geraden 8T bereits auf dem transparenten Blatt j^eseiehnet

vorlio>ren, so muH man auf dt<n Transpar*'nt dasHelhc trnr>nionisclir KMorilinatcii-

netz gezeichnet annehmen wie in der l'nterlaiie, zugleich mit einem geteilten

Kreisbogen, der die Drehung de^ Transparentes gegen -di« Koinzidenzlage

mit dem Hauptblatt me8.-*en lalU. Man kann dann In entsprechender Weise,

wie es Cliauvenet (s. oben) mit zwei .stereotrraphischen Netaen vorschlägt,

auch mit «ler ^nomunisoiien, und entsitreclH-nd mit allen anderen ;i/imutaleB

Aquatoriali>r<)jektionen au<"h jiMie Aufgaben b s -n, lu i ilt nen unter den drei

gebenen Grölien weder das Paar (öt) nocli das Paar (Az h) auftritt. Es sind

dies die Aufgaben :

Oegeben ^dhp gesucht Az, t und c.

Nennen wir das Koordinatensystem
der Unterlajire das Polsystem P, dasjeniL.'

des Transparents das Zenitsystem Z, so

lege man beide so aufeinander, daB die

etits|)rechenden Geraden beider Systeme
den Winkel (90 — f?) miteinandw bilden;

dann stellt der Schnittpunkt der Hy-
perliel f5 im Syj^tem P mit di r Tlvix-rbel Ii

im System Z (Fig. 4) den Ort des Stern:«

(S) dar, und die Ablesung bei N gibt

Az, die .Mdesuny in Q den Wert t. Ver-

tauscht man in dieser Gebrauchsanwei-
sung q> und fi miteinander, so findet man
statt Az n, das Supplement des parallak-

tlschen Winkels.

«

n. Wm aialit Mianitel« l«aitelpr«4«Mlaau

Ebenso wie im vorstehenden <lie Methode für die Lrnomonische Prujektinn

dargetan ist, könnte jede andere eheni« zenitale A(juatorialprojektion verwendet

Verden. Um beispielsweise auch eine verwendbare zenitale Projektion zu

nennen, die nicht einmal azimutal ist, sei auf die foljiende Projektion hin-

gewiesen, die von Wieciiel angegeben worden ist (^l)er Civiliugeiiieur ,

Jahrgang 1879). Sie hat insofern auch für die Kartographie ein gewisse.«

theoretisches Interesse, als sie die Eigenschaften der Flächentreue and Jütt-

standstreue (in gewissem Sinne) miteinander vereinigt.

Die Polarprojektion dieser Art wird erhalten, indem man jeden Merldiao-

halbkreis mit «len Teilpunkten Z (Fig. 5) der Breitekreise auf ihm ohne

Forniveründerung um seine Tangente PT im Nordpol P bis in die Tangential-

ebene des Nonlpols dreht und dann die Bilder der Kreitekreise als Kreisle

durch die alten Teiipunkte zeichnet. Die auf deni kreisförmigen Meridian-

bild PZ gemessene Entfernung von der Kartenmitte bleibt alsounverindert *), und

.Mihi kann am Ii « iin- f laclnmii iic Proji klii'H aiitirli. i!, in ilcr jnlci l'iinkl, i: mul I in iif

n, Villi A< r Karti iiinilli' ilriisi'lli. |i .\1>-Ian'l wir K ii^i lim niliaii trrnnv-ni liat. l>

Tii-ilrt (lies iliT tircii/lall iIiT Hiin ii «mIii'H l'iojikliinr \vn ilcr an den (Jluhii" p'lcj;lr Iit'rillin"ni1<'

Ktri I in cht' T«ii;;ciitiali'liene de* IVilt-- ul>« it:i )it. In ilio-eiu Entwurf tmt .Toh. Werner »ii-

Nünil)iT>; l)^•r^•i^^ im .lahrc 17)11 dir i;:in/f KnU" in llt-rzforni dai^jifilelll. IHi-jh? I*roiektiou iirt

alli.Tilin}:s niilii /•tiital. Ihn- Flai'hi'nni'iu' i^t lu-hon länger U^kannt. l>tü] *-ic mich inittabatancb«

treu iat, hat mnicrdini^ auch Herr t^ehjoriuiig auogMprochcn in der Arbeit üb«- mtttabsuuKb-
tieue Kartcnt, AbbaiiBlui^ der k. k. geapr. GeMUBcIuift in Wien, Bd. V 1903/04.
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FIäi'!ieii;_'lt'ii lilu'ii Ix'-Sti'ht desliall), vcil Aiv Kuf^elliaubt' vom luilljpn Öffnun^-
wiiikt'l — l'MZ düust'lbeu FlÜL-heiunlialt wie dw Ki'ei.s hat, dessen Radius ^
die Seime über dem Zentriwinkel ß ist.

Die Koordinaten des Punktes Z in der
Kai'te i«ind

(> — 2r -III ^ iiixl tu - « —
,

WO r den (lloluisradius, ß das liiritcn-

komplenient von Z und « die Lan<,'en-

differenz dos Meridians P Z fre};en den
Xullmoridiaii bedeuten. Für die Äquntorial-

projektion die:*er Art gelten dieselben Ko- ^ 'i ^Ni c
ordinatengleichungen für p und nnr 2* M
bedeuten dann a und rß dae Azimut und <li<' Distanz des abzubildenden

Punktes von der Kartenniitte; u und ß hängen mit der Breite (p und dem
Lingenunterschied t gegen die Kartenniitte durch die QlciichungMi

OOS = CM t CO« )p und OOS « s sin t • aeo ^
zu:^aniinen.

Die Projektion ist nicht azimutal, da die Bilder der j^rößten Kreise

durcli die Kartenmitte nicht «gerade Linien sind; sie ist aV>er zenital, da die

Verzerrung nur vom Abstand von der Karteiunitte aidiängt. Offenbar kann
auch diese Projektion ganz wie die bisher erwihnten Projektionen zur Auf-
lofun«; sphäriseher Dreiecke dienen, denn nnrli l>ei dieser Äcpiaf'irialprojektion

ist für jeden Punkt Z des üreuzkreises der Halbkugel das Netz der Höhen-
und Aiimutkreise identisch mit dem entspredioiden Nets des Poles und nur
um den Wiiikel (90— f^) g^en jenes verdreht

Das für unser Problem «reforderte radial synimetrii^clie Nets der
A/imut- und Höbenkreise bezüglich eines Äquatorpunktes M lief^ auch
jede -wahre Kegd- und Zylinderprojektion, bei der die Achse des benutsteu
Rotationskörpers mit dem Kuy:eidurchniesser jims Äquatorpunktes M zu-

saininenfäUt Den Kugelkreisen um den Punkt M entsprechen in der Kegel*
Projektion Kreise um die Kegelspitze und den größten Kugelkreisen durch
M Geraden durch die Kegelspitze; der Unterschied gegen die ebenen Azimutal-

projektionen ist nur der, daß, wenn zwei solche größten Kugelkreise mitein-

ander den Winkel <a bilden, ihre Bildgeraden nicht denselben, sondern einen

SU 0} proportifMialett Winkel = bilden, wo n konstant und « -.^ ist,

wenn a den halben ^Vffnungswinkel des Kegels bedeutet.

Im allgemeinen ist das Bild des Punktes M nicht die Kfijolspitze selbst,

sondern ein Kreis um sie. Unsere Konstruktion von Azimuttafeln und das

zu benutzende Ablesungsprinzip überträgt sich von den ebenen azimutalen
Äquatorialprojektionen unmittelbar auf Kegelprojektionen mit Kegelachse im
Äquator, nur mit der Modifikation, daI5 an Stelle der Drehung inn (90' — ^)

IK)" — Vum die Kai tmiiiilte bei den ebenen Projektionen eine Drehung um '^*
um die Kegelspitze bei den Kegelprojektionen tritt.

Nennen wir auf der Kugel selbst (Fig. 6) den Abstand eines Punktes 8
von der auf dem Aipiator gelegenen Kartenmitte M q und den Winkel, den
der größte Kreis MS mit dem Äquator bildet, o), so Itestehen, wenn 6 die

Breite des Punktes S und ML^ ^ t seine Lüngeudifferenz gegen M be-

deutet, auf der Kugel die Bezieiiungen;

In einer ebenen Azimutalprojektion mit der Karteiunitte M l»Ieibt der

tu entsprechende Winkel o),. unverändert - <>, \vähr<'nd yg, der (j entsprechende

Abstand des Bildpunktes S,. von der Kartenmittr eine Funktion von q ist.

Wir erhalten also für eine solche Projektion die Bestimmungsgleichungen:
(l| fe(^e)= i'os4*nnt cot CUV= cot ^> OOS t
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Auch in der Projektion auf einen Kc^el, deRa«n Achse durch M geht,

wird Qki der Abstand des Bildpunktea 8k von der Kegelspitzo, eine Funktion

Ton der dem Winkel ta entepreeliende Winkel <ük zwischen der kegel-

enengenden dnroh Sk und dem geradlinigen Aquatorbüd in der Kegel-

projektion ist aber nidit gleich 40, sondern — ~ oder s « sin 4;^ wo a dar

halbe KegelOffnungswinkel ist Die Bestinunungsgleiehnngen werden also nun:

Eine nicht notwendige, bei den meiäteu gebräuchlichen Kegelprojektiuuen

ab«r «rfUlle Zosatsbedingimg ist die, dsB der Berfthmngskrds des betreffmdcn
Kc^'pIs mit der Kiifrel sein eijrenes Bild nein soll. Eh entsprielif di<s «li.'i-

Forderuny, dalJ für dt*n Wert eos (> = cos 0 sin t = sin a == cot o werden soll,

also fk (cot o) =äin a oder ft (\u^ ^ 1) ~
Nach den Gleichungen (1) und (3) ist das Bild jedes Kugelkreises:

(^=con8tan8) ein Kreis: ((^ =^ con»t), und das Bild jedes größten Kugelkreises <lurch

M: (w — constans) eine <;»'rade: (ojk ~ constans), deren Winkel mit dem Äquator-

bild o)\^
I"

ist. Speziell wird auch der Kreis t 0, auf dein Pol und Zenit

liegen, in tler Kegelkarte ein Kreis (pk) — 0; der Bogenabstand aber zwischen

Pol und Zenit, der auf der Kugel {'^, —
<f) betrügt, ist in der Kegelprojektion

— — (p). In einer solchen Kegelprojektion wird das Netzbild der Meridiane

und Breitekreise, deren Gleichungen in Polarkoordinaten man durch Elimination,

einmal von 6, das andere Mal von t aus den Gleichungen {'{) erhält, immer
aus sehr komplizierten Kurven bestehen. Auch alle Kegelprojektionen, die

man aus ebenen Azimutalprojoktionen ableiten kann, indem man als irgend

eine Funktion Ton festsetzt (s. B. ^) und jedem Winkel ^ der ebenea

Karte den Winkbl in der K^^arte anweist, liefem viel an komplisierte

Kurvennetzo, als daR solche Azimuttafeln brauchbar sein könnten. Zudem
muB unser Ablesungsprinzip, das nun eine Drehung um die oft gar nicht

sugftngliche Spitie des abgewickelten Kegds verlangt, und swar um einen

Winkel, der zu (90— fp)° nur proportional ist, als unpraktiseh T«r-

worfen werden.

Bei diesen kann man sich die Kegelspitzo in unendliche Ferne gerückt

denken, und an Stelle der Drehung um die Kegehipitze tritt nun eine Parallel-

Verschiebung, die sehr bequem aussuftthren ist. Auch zeigt es si4^, daB das

Netzbild der Längen- und Breitenkreise in einer

Projektion auf einen die Kugel in einem Meridian

berührenden Zylinder nicht allzu schwer zu

konstruieren ist. Das Bild des Meridians OP,

indem der Zylinder die Kugel berührt und auf

dem das Zenit Z anzunelunen ist (Fig. 6), wird
eine ncrado mit homogener Teilung .v, wenn

der Kugelradius — 1 und x die Breite des

Punktes X ist. Die größten Kreise durch den

Äquatorpunkt M wie MS werden einander

parallele, zur Geraden OP senkrechte Geraden,

deren Einteilung durch die Höhenkreise des

Punktes M, wie SH, die als Parallelen zu OP erscheinen, von der Art der

gewählten Zylinderprojektion abhängt. Der Abstand Y des Bildes von 8 von
der Geraden HP ist eine festzusetzende Funktion des Bogens y X?.

Y = f (y). Von der Breite 6 und Länge t des Punktes S hia^n die recht-

winkligen Kocn^lnaten x Y des Bildpunktes von 8 durch die Bmdehongen ab:
Y f y I sin y _ (1 iw . >in i ; \ ^ . y .

und nach ihnen kann leicht der Bildpujikt (x, Y) jedes Punktes (d, t) bestimmt

werden. Im einfachsten Fall ist Y= 7, der Bogen XS wird im Bild in an-
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veränderter Länge eingetragen, was der Abbildungsart der Plattkarte, aber
auf einen der Aquatorebene parallelen Zylinder, also der sogenannten Caasfni-

S<rfdnersehen Projektion, entspricht. Die beigefügte Tafel zeigt das Netz eines

Viertels der Erdkugel, das in sehr einfacher Weise zur Auflösung sphärischer
Dreieeksaufgaben dienen kann. Um es bequemer verwendbar zu machen, ist

das Nets der Azimut- und Höhenkreise (x = consfc; y= const) des Punktes M
mit eingezeirhnef, das einfach ein rechtwinkli^'-os cartosisches Koordinatennetz
mit homogener Einteilung darstellt; im gewählten Maßstab bedeutet 1 mm — 1°.

Denken wir uns nun eiiian Punkt Z (siehe Tafel 10) als Bild des Zenits

(Breite <p) auf dem Anfangsmeridian und einen Punkt S, in dem sich der
Stundenkreis t und der Deklinationakreis d schneiden, als Bildpunkt des

Sterns, so brauche wir nur auf der durch S gehenden Vertikalen um den
Abstand ZP=— 90 — qp nach oben zu ^ehen, tim einen Punkts, zu erreiolien,

der in bezug auf P ganz dieselbe Lage hat, wie S in bezug auf Z, so daß
die dnreh S, laufenden Kurven durah ihre BeiÜferang unmittelbar das
Azimut und die Hdbe des Sterns ergeben, im Beisj^el in der Figur
(Tafel 10) ist

4s86o. ts>30O:Piiii]Et 8:y«=24 x=a9,
Tiiiikt Z : y= 46^ ; IK) — . U \ also x, = x -f 90 — f = 83^ y, = 24.

Durch Sj (Xi/ji) laufen die Kurven h = 65 , Az = 75°.

Dies Yerfahren ist in der Tat so elnfaeh, daB ein Diagramm mit einer
solchen Zylinderprojektion (l« r Vcrwcndunfx jeder eiKcntlirheii t-benen Azimutal-

projektion vorzuziehen sein dürfte. Sie setzt an die Stelle der Drehung eines in

seiner Länge von den Stemkoordinaten abhängigen RadiuB tun einen von tp

abhängigen Winkel eine Verschiebung auf einer Geraden um eine Strecke,

dAren Größe nur von gp abhängt. Alle früher erwähnten Aufgaben sind mit
einem solchen Diagramm ohne Zuhilfenahme eines Transparentes lösbar; nur
einzelne Aufgaben erfordern als Hilfsmittel einen homogen geteilten geraden
Maßstab, am besten mit derselben Einteilung, wie sie die x-Achse zeigt. Aus-
führbar ist die Methode mit jeder wahren Zylinderprojektion — als Beispiele

mögen die Lambertsche isozylindrische (ä(juivalcntc) und die MeroatOTpro-
jektion genannt werden; die einfachsten Formeln und den auf Äquator und
Anfangsmeridian gleichen Maßstab liefert aber die zuerst genannte nach dem
Prinsip der Plattkarte.

Das SlattkartandiagranuB.

Zu einem solchen Azimutdiagramm sind auf ganz anderem Wege als

dem hier entwickelten Fave und Rollet de l'Isle gelangt imd haben es in

den »Annales hydrographiques 1892 S. 169« beschrieben. Sie machen in der
Ansffllimng 1^« 11 nun, ao dafi ein Achtel der Himmelskugel etwa 1 Qua-
dratmeter groß wird. In den »Mitteilungen aus dem Gebiet des Seewesens

1900, S. 272« reproduziert Prof. A. Vital dieses Diagramm verkleinert
1^ s8 mm; und auch er bezeichnet es als das brauchbarste ihm bekannte
g^aphisclie Azimutdiagriunm. Im Rahmen unserer Darstellung erscheint auch
dieses Diagramm, ebenso wie das stereographische von Littlehales als ein be-

aonderor Fall der Darstellungen, in denen das Netz der Meridiane und De-
klinationskreise nur der Lage, nicht aber der Form naeh von -den Netzen der

Azimut- und Höhenkreise idler Punkte eines bestimmten Meridians abweicht.

In den zuerst behandelten Diagrammen auf Grund eigentlicher ebener Azi-

muta^röjektionen treten die jetzt besprochenen mit Hilfe von Zyiinderpro-
jektionen entworfenen insofern in einen ergänzenden (iegensatz, als der 90*^

von Pol und Zenit entfernte Punkt M in den Halbkugclkartcn der Azimutal-

Projektionen, als Kartenmitte, die geringste, in den Zylinderprojektionen die

jrröRte Verzerrung im Netz])ild zeigt, wahrend es mit Pol und Zenit selbst

umgekehrt liegt. Die stereographische Projektion allerdings ist winkeltreu,

SO daß sich bei ihr die Zunahme! der Verzerrungen nach dem Bildrand hin auf
eine höhere Ungleichförmigkeit der LängenmaH.'^täbe und t-ine zunehmende
Flächenvergrößerui^ beschränkt. Der in den ebenen Aziiiiutalprojektioneu

beaondars bevorzugte Punkt kann sich mit Pol und Zenit an Bedeutung für
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die verschiedenen zu lösenden Aufgaben nicht vergleichen. Schon aus diesem
Grunde, vor allem aber wegen der größeren Einfachheit der Ablesemethode
verdienen die Azimutdiagramme nach Art der Plattkarte den Vorzug. Die

meiBten Anl^ben .sind ohne jedes Hilfsmittel einfiioh dadurdi zu lösen, daB
man an einem durch die frojjebonoii (Irößon mittelhnr gegebenen Punkte ilcsson

Koordinaten (x y) abliest und dann in dem Punkte (x -f- c, y), wo c ebeufuUs

gegeben ist, die gesuchten Größen angesofarichen findet. Da hierbei ein Aus*

mexson niclif stattfindet, so ist man vom Verkrümmen oder Verziehen dos

Diagramms unuz unabhängig und kann dies, in beliebig viele Blätter zer-

sebnitten, in einem passenden Maßstab für jede geforderte Genntiigkeit her-

stellen. Wollte man z. T?. einr- Pop-enminute '|^ mm irroß haben, so würde
das darzustellende Achtel der Kugel ein Quadrat von 4.Uä m Seitenlange werden,

das als Atlas von 816 Seiten » 100 BUUtem in Reebteoken von 6° x 1J6^ ndk

Rand ein Format 2fi X '-^^ cm haben würde. Als orientierendes Platt würde
ihm das hier gegebene Diagramm in doppelter Gröhu 1^= 2 mm voranzu-

stellen Sein, auf dem Aufgaben, bei denen geringere Genauigkeit verlangt

wird, iiiimitti«l!)ar gelöst wmlcn können. Die untere Hälfte dos beigefügten

Diagranmis gibt ein Bild des Atlas, in dem nur ein Achtel der Kugel dar-

gestellt ZU sein braucht, da die übrigen Achtel nur symmetrische Wieder-
liolun<,u'H dieser Fiiriir bihlen würden. .Mlcrdings müssen die Stundenkrei.<e

bzw. Meridiane (punktierte Kurven), weil Az und t von 0-" bis 180" laufen,

doppelte Bezeichnung tragen, nämlich t und (180— t); die letzteren Zahlen

sind eingeklammert (Skale unten).

Welcher von beiden Werten gilt, ist stets leicht zu entscheiden. Ebenso
muß die Koordinate x aufwärts von 0-' bis 90 ' und dann wieder abwärts von
90° bis 180*^ laufen; y ist dagegen immer <C90'', im Atlas sowohl wie im
Diagramm. Im Diagramm, das ein Viertel der Kugel darstellt, läuft x von 0

bis 180'-' von unten nach oben (Skale rechts), y von O'' bis 90 von links nach

reehts (Skale unten); h und 6 liegen stets zwischen 0 und 90 (Skale links),

Az und t gehen von 0 bis 180 (Skale unten 0 bis 90 ; Skale ohvn MO bis

180°). Die eingeklaninierten Znlilen ^'elteii nur füi- den Atlas. Die i-^intiulung

des Atlas in Plätter ist durch die Abschnitte I bis XII, joder zu 7.5^), auf der
Abszisse durch die Abschnitte 6 bis 90 (jeder zu 5^), auf der Ordinate redits

gekennzeichnet.

Auch Fav<^ und Rollet de l'lsle schlagen bereits ein Zerschneiden ihres

Diagramms, allerdinirs m\r in zwei PHitfer, vor, und Littlehales plant die Au.<-

führung eines entsprechenden Atlas unter Zugrundelegung der stereogra-

piilsehen Projeiction. IMeser Atlas muffte also neben dem Netz der stereogra«

pliis''h''n Äquatorialproji'ktiriii ein System koii/i'nlrisrlicr Kreise iind ihrer

Kadien enthalten, als Bild der ilöhen und Azimutkreise des Uätpunkts M. Da
dies letztere System in unserem Atlas einfach ein gewShnliehes Millimeter»

papiernetz sein kann, ist die .Vusführune 'lieses Atlas und insbesondere auch

seine Blatteinteilung und damit das Aufsuchen der jeweils zu brauchenden Seite

in unserem Atlas merklich einfacher.

VZ. AofldBiing der einzelnen Poldreieoks-An^pbban mit dmn
Plattkartendiagramm.

Im folgenden sollen die einzelnen Aufgaben des Poldreioeks und ihre

liSsungsmethoden mit dem I'lattkartendiagramm kurz zusammengestellt werden
unter T5erü( ksielititrnnLr, ob sie aueli mit i^roPn-r (lenaui^'keit im .\tlas oder

nur auf einem ujizerschnittenen Diagramm auflösbar sind. Die Aufgaben

1, 3, 7 und 10 findet man auch bei Fave und Rollet de l'lsle, 10 in anderer,

etwas uinstiindliclierer .Vuflösune:. Dei- Umstaiid, daß das Diagramm bei uii?

statt eines Achtels ein Viertel des Himmels umfalU, erleichtert die Ausführung
nuincher Aufgaben.

Anfgnbe I. (jlegeben: tp ö t; gesucht: Az und h. (Atlas.)

gelte immer als positiv, ff als positiv, wenn es gleichnamig mit 6 ist, al^

negativ, wenn es ungleichnamig mit ö ist. Man suche den Punkt S (d, t) — t punk-
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tierte, S auigezo^'pne Kui-vc auf (ilas zu benutzende Blatt des Atlas ergibt

ein Blick auf das Diagramm) und lese die rechtwinkligen Koordinaten des
Punktes S: x und y ab, und zwar x 90 , wenn t - 90 , x >-90^, wenn t - 90 ^

Man bildet X| st= X 4- 90 - f/ und Host am Punkts, (y.x,), wo statt x, evon-
tueli x,' = X, — 180 zu setzen ist, Az und h ab — Az als punktierte, h als

ausgezogene Kurve —. h ist immer <:^90° und negativ, wenn x, > 180 aus-
fiel. Az it^t 90 , wenn X, 90

' ist. Das Azimut ist von S&d BUSgereohnetf
wenn «5 Nord ist, vdn Xord ausirpreflinet, wenn 6 Süd ist.

Der ill)ergang von dem Atlashlatt, auf dem S liegt, zu demjenigen, auf
dem 8| liegt, gelingt oline Benutzung des Diagranuns; die römische Nummer
des neuen Blattes ist dieselbe wie vorbei- und die arabische ist füe auf x^ oder
(180— X,) bzw. x^' folgende durch 5 teilbare Zahl.

BrlNpii>l I: ^ = flrtON, d = 200X. t =ä HO', ip |H»iiiiv, da mit <l (rlHehnionipr.

(S) li . t ".u an! r.latt l'i L'üit y tl'.. X _"t,'i: \. - .".».."i : IM r*i v.l.'.'

(Sj y — 4ti, X, t= jy.ö auf KlaU \ ll iKi gilit h - :Hi..i , .\7, = M-, von gcrwhiK-i, weil 6

Nord iat.

MafM II: (f
— ;i" N, 2n S, t = iiO . q. n. i;:itiv. lii« mit A unieleirhiiami^^.

(8) 6 = 2tt , t = ÜO^ auf HIaU VJII 40 gibt y= M..'» . x = Mt
; x, = iUP 4- Wi-}-:ttJ = 130«

(8,) y = iVI.5. X, — 156 auf Bhtt VIII 2» gjbt h= 13.5«, Ajt= 123^ too Xard gcaihlt, wdl 4

Ur!»|iiel lU: = 4(i s?, 6 = ;to- »S, t = VMP, y> |)witiv.

(8) 4 = 30», t = laoo anf Blatt VII 45 gibt t = 4US x >- 138^; x. > 138^ -]- OO — 40« 188^ X ' =s H-*

(8,) jr 41.5»,' X,' = 80 auf Blatt \11 10 gibt h <= — A«^, Ax 138», mil X, > 90. und zwar
TOO Nord gcziühlt, da i 8A«i ixt.

Befavicl IT: y = 40° X, d 40° N, t ^ 1 iw. f pwiiiv.

(S> 4=Aty>,t= 1100 auf OattVIiro fcibl v = 40«, x 112»; x. 112<^ 4. 00 — 4U
Kl.»

(S,) y =^ 40 . X. = ItBo auf Blatt VII 20 gibt h = \2^P, Az ^ 132.5«", wm Süd gczfibll,

mil «I Nord at.

Nautiseli bc<U'Utet die hier gelöste Aufgabe; (jcgeben .\usgangspunkt
Z (y) und Ziel S {6, t), gesucht Kurs im Ausgangspunkt (Az) und Distauz
(90 Wird h< 0, wie im Befspiel.IH, so wird die Dietans > 90. Denkt
man sich Ausgangspunkt und Ziel vertauseht, 19flt alBO im Y<trausgegangenen

(f-
und d die Kolleu wechseln (Fig. 3), so wird Statt Az der Winkel <r ei'halten,

d. L der Kurs im Endpunkt inler, astronomisch gesprochen, das Suppienient
de.-! inirallaktischen Winkels. Soll der größte Kreis von Z (Hreile 7) nach
einem i'unkt B gesegelt werden, so gibt die geradlinige Verbindung der
beiden Punirte in einer gnomonischen Karte das Bild des grölUen Kreises, aus
dem die geogi-aphlschen Koordinaten ö (Breite) und t (Längenuntersohied
gegen Z) für jeden Punkt S der Bahn entnommen werden können. Den Kurs
in jedem Bahopunkt gibt die gnomunischtt Sjirto aber nicht. Ihn liefert aber
die hier angegebene ^lethode der Bestimmung von a für jedes Wertepaar
(<J, t) und die AusgangKbreite y. Jedes der vorstehenden 4 Beispiele kann
auch als .Muster für diese Aufgabe gelten; tnan lu-aueht nur die Bezeioh-
nungen fiir </ und »5 zu vertausclien und a für Az zu setzen.

AafKabe 2. Je einen Zwischenpunkt des größten Kreises ZS findet man,
indem man an einem Punkte der nach Aufgabe 1 gefundenen punktierten
.\ziniutkurve die Koordinaten y„ x» abliest und xi, x,, - (90 1/) berechnet;
dann laufen durch den Punkt mit den Koordinaten x\, zwei Kurven 6 und t,

deren Werte die geographischen Koordinaten eines Zwischenpunktes sind
(.\tlas). Will man dabei zu einem vorgegebenen Wei t t l»z\v. (i das ziigeliöriue

ö bzw. t finden, so muü man (auf dem Diagramm) mit dem Endpunkt B einer
geradlinigen Streeice BC von der Lftnge (90 <;), die der x-Aehse stets

parallel Ideibt, auf der Kurve des gegebenen Wertes t l)zw. 1) entlang faliren,

bis der andere Endpunkt C au{ die nach Aufgabe 1 gefundene Az-Kurve
triirt. Dann läuft bei dieser Lage der Streclte BC durch den Punkt B die
gasnehte Kurve ^ l»Wi t. Im Atlas Icann das Resultat nachgeprüft werden.
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Aufgabe B. Gegeben ^, Az, h; gesucht 6 und t (Atlaä).

Man rMhn« Ac stets Ton dem SqustorwlHs gerichteten Teil des
M<'ri<!i:ms al), also von Süd, wenn ^ Nord, von Nord, wenn 7^ Süd i?!t, und f
imnifi' positiv. Man lie^t am Punkt S| (Az, h) — Azimut als punktierte, h au
ausgezogene Kurve abgelesen — (das zu benutzende Blatt des Atlas ergibt

ein Blick auf das Dia^'ranun) die rechtwinkligen Koordinaten y und x, ab,

9ü
,

X, -r^OÜ, wenn Az ; 90 , x, > 90^, wenn Az>'90-'; man bildet

X ^ X, - 90 + und lie»t, oiine RückHioht auf das Vorteiehen Ton x am
Punkte S (y, x) t und f5 ab, t als punktierte, ö als ausjrczo^rene Kurve, und
zwar t '> 90 , wenn x 90 , t •< 90-", wenn x <C90'^, d immer 90 , und zwar
gleichnamig mit ^ wenn z positiv ausfiel, d ungleioluMinig mit 9-, wenn x
negativ ausfiel.

BeMrl I: y = -JO^N, h^fit»-', Az=^40^ (von Süd pieShlt).

lt*,> h= ÜU-^, Az= 40- auf Blatt III TU gibt y — IbJi-', x,= ti6-^; x = 66^ — «04-30= 0^

(8) 7»llMto, s«6o auf Blatt III 10 pbt t»l9°, <>«6°N, da z>0 ud f Novd.

Bflnphd II: 7 ^ :5'i S, h— lö . Az — .'Ki (von Nord p-jsählt). «

(8,) h — 40 \ Az= 30" auf Blatt Ul 45 nbt v = 22J> , x. = 44^; x = 44 — IK)+ 3Ü= — 16*

(8). 7^220, xs::— 16« auf Natt Ul 20 t»235o, I»>I5°N. da x<0 und y Süd.

BdHpM ni: f>
^ 40 S, h o\

, Az ^ 170° (von Nonl pwihh 1.

(B.) k— 6O0, Az=17U'> auf BlattlOa nbt 7>b5«, x, = llS)Ji^; x= liy^ä" — tfO-p 40= Ga;i'>

(8) 7«5» x»a9.5« auf Blatt I 70^ tsl4° «=000 8, da z>0 vni f mi.

Ikiapkl IT: 9) =-40= X. 1** . A/ i.yp (too BOd eecOilt).

(&) 100, Az-n 130» anf Blatt IV lö gibt 88^0. z,=>lfl8.l»0: z«ie&5°—90+40»ll&5^
(8) 7»29Jio, z»ll&5o auf Blatt IV65 fdbt t»»l29o, 4=»S0oN, da z>0 and f> Noid.

Astronomisch bedeutet diese Aufgabe : Welchen Stern S (djt) sieht man
zu einer gewissen Zeit von einem gegebenen Orte {<p) in gegebenem Azimut
und gegebener Hölie? Nautisch liefert sie die geographischen Koordinaten

{6, t) des Zieles bei gegebenem Ausgangspunkt Z {f), Ausgangskurs (Az) und
gegebener Distanz (90 - h). Wie man wcitci c Punkte des größten Kreises

findet, der den Auagangsort {f) unter dem Azimut (Az) verläKtf insbesondere
andi die Anf^ben ISst: t aus q>, Az, 6 und d aus

(f ,
Az, t, ist am Ende der

Aufgabe 2 betreits geseigt worden.

Aaliiabe 4. Gegeben t, d, h ; gesucht % d. h. Breitenbestimmung ans der
gemessenen Höhe eines bekannten Sterns zu bekannter Zeit. (Atlas.)

Man liest am Punkt S (t;d) — t als punktierte, ö als ausgezogene Kurve 1

genommen — dleKoor^aton (y/x) ab^ x<CW, wenn t<:90'^, x>^90*', wenn
|

t 90". Dann liest man im Schnittpunkt S, (y h) — h als ausgezogene
Kurve — die beiden für diesen Punkt geltenden Werte der x-Koordinate
und X,' ab. Dann ist (90 — (jp) entweder = x, — x oder — x/— x, wobei y,
wenn es positiv ausfällt, fliiidinamig mit d ist, wenn es negativ ausfällt,

ungleifdinainig mit d ist. Welciier der beiden Werte von y der riclitige ist,

wird stets bekannt sein; aus den Daten t, d und h ergibt sich 9 nicht eftldeutig.

Sollte .sieh y > 90 ergeben, so ist dafür (180' — y) zusetzen, wobei zugleich

an Stelle von t (t — 180) tritt. Sehr nahe aneinander können die beiden
Werte von (p, zwischen denen zu wühlen ist, nur fallen, wenn der Stern nahe
am ersten Vertikal steht, ein Fall, der nie xur Breitenbestimmung benutzt wird.

Behfilel I: t :5n
, S m \. h - :in'.

PchnittiMliikl (I rl| auf lüatt III l'> ^Mltt y •_>•.'.">
, x II

hiiittjumkl dl VI auf Itlalt III jriht x. -— :V.\-'. x,' - 117-

.\, gibt f ^ iH) ; 44 - XI ^ 101 -', d. h. ^ :0-> oder Iii- Soai, da i Nonl; l = — ITHt^

X,' gibt ^ » iiU''-f 44— I47.=s — IH», d. b. IS'^Sfld, da ^Noid; t — :m

BelMplel n: t = 130-, .1 :m s, h .

Schnittpunkt (t,il) auf Blatt II ::> gibt v 10 , x lOr.'r^

Schnlttnunkt (byi auf Blau Ilur» pbt x, -= r.i.:.
,

x,- = iis..^^

z, ^ • » 90O4-lO7J>— 01.5 ^ im->, d. h. = 44^ Süd, da 4 8tkd bt; t —Xfi
X,' gibt

f»'
g0»+ 107J»— lia5 ~ 79^SM, da 4 8Bd ist; t = 190».

Digitized by Google



Maurer, U.: Über AuflüMing voo Poldreiecks-Anfigaben durdi Diagrunnie uaw. 3^5

Bchplel niJ t = riO=', 6 = .f » N. h = 40^

gchnittpankt 8 {üS) Mif fiktt VI 4:> gibt v = 4].r>°, x 42°

gchnittpunkt (h/v) auf BkttVltiO gibt X|'= m^'. x,' = l2lo

9> = 90 + 42 -1- SO ~ 780 N, da 4 Nont; t 1- A0<=>= 90^+ 42— 121 — 11« N, da I Xoid; t S0«>.

Nachdem so ftus* <d, t, h) 9 beetimmt ist, kann auch Az im Punkte S, ab-
gelesen werden und nach den Angaben unter Auffjabe 1 a bestimmt werden,

so daß auch die Aufgabe a aus t d h genau auf dem Atlas gelöst werden kann.
Oberhaupt sind im Atlas alle Aufgaben Idsbar, wo unter den S Be*

«timnuingsstüoken des Poldreiecks entweder das Paar (t'V5) oder das Paar
(Azyh) gegeben ist; da so entweder der Punkt S oder der Punkt S| im Atlas

als Ausgangspunkt bekannt ist. (Vgl. das Entsprechende bei den ebenen
Asimutalprojektionen auf Seite 357.) Handelt es sich um Bestimmung des

Winkels a, so bat man, den Symmetrieverliältni8.sen der Fig. 3 entsprechend,

in unseren Bezeichnungen a und Az und gleichzeitig d und (f die Rollen

tauseben zu laaieii; a kann also unmittelbar mit Benutzung des Atlas ^'efunden

werden, wenn unter den :i ^^ej/ebenen Hestimmun<?sstüeken sich an Stelle des
Paares (t f5) das Paar (t f/) befindet. So löst sich mit Hilfe des Atlas die

Aufgiibe 5. Gegeben tff h; gesucht ö. (Atlas.)

Man liest im Schnittpunkt t) - «/ als ausgezogene, t als punktierte

Kurve genommen - den Wert y ab. Die punktierte Kurve, die durch den
Schnittpunkt der Vertikalgerade y mit der ausgezogenen Kurve h geht, ergibt
<len Wert von n. Welcher von den beiden sieh zu 180 ergänzenden Werten
von a der richtige ist, muß anderweit entschieden werden; aus den Werten
t^h allein ergibt sich a zweideutig.

Eine weitere Aufgabe, bei der sieh untrr den 3 gegebenen Stücken ein

Wertepaar findet, das die Lage des Punktes im Atlas bestimmt, ist die

folgende Bestimmung der Ortsbreite und der Zeit, wenn Höhe und Azimut
eines bekannten Sternes ;j^eniessen sind.

Aufgabe 6. Gegeben hAzd; gesucht t und op. (Atlas.)

h ist der Natur des astronomisehen Problans mtoj^rediend iihmer
positiv. Das Azimut werde von Süd gezählt, falls 6 Nord ist, von Ncurd, falls

d Süd ist.

Man liest im Atlas am Punkt (h, Az) — h auf den ausgezogenen,

Az auf den punktierten Kurven — die rechtwink Hj^^mi Koordinaten y und x,

ab^ Xi;>90^, wenn Az^M^, Xi<90% wenn Az<90-. Im Schnittpunkt S
der Vertikalgerade y mit der ausgezogenen Kurve d werde dann die Koordinate
X und die durchgehende punktierte Kurve t abgel esen ; x muß kleiner als X]

sein; t ist gleichzeitig mit x entweder > 90 oder •< 90 ; Dann ist

^ = 90 -|- X — X,. Wird y >>0, so ist es mit d gleichnamig; wird ^-«cllO, SO
ist es mit ö ungleichnamig. Ist h-Cd (wobei ^> '.M) sein muß), so sind
beide dein Punkt S entsprechende x-Werte x, und liefern beide richtige

Lösungen für f; zu dem Werte x -< 90"" gehört aucli der Wert t<;9ü-, zu
dem Wert x > 90 auch der Wert t > Welches Wertepaar f t tat-

sächlich zutrifft, wird nie zweifelhaft sein.

BdBiiiel I: h = m->, Ax = 110" von Öüd, 6 = .W Xord.

Poskt 8, (h, Ax) «af ««tt V7.'5 gibt y = BT«», x, = \(XP
Punkt S (y Vi) auf Blatt V in gibt x => 3»» oder 1410; t — 440 oder 136°. .

Da X < X. sein miili, gilt

t=44°x = 39<'«borB= 900^.39 ...106 s 7SP, und xww Novd, da tf>0 nnd t Nord.

Bf-Ki»!.'! IT: h = 2ü-, A — in Sn«l, Az ^ l«»» von Nord,

l'iuiki S, ih, Azi Hilf «latt III 2:> gibt r = 19", x, ^ I.V.»
'

Punkt S (y ,i[ :iuf Blatt III 1". jjibt x 43, x' =- '

VV. und t 3 25", f = 155«.

Beide X »ind < x,. man erhält alt» möpli<-h«' I.»ieiuntren:

l — 25° 91 rrr: 90:^4- -2*»-. d. h. 2t;-' XonI, da 6 i.-^t und 71 <o
l' = i:..')"-'. tf' -. i:!7 l.V.» r,s

, ,1. h. lis- Süd. da Sinl i^t un«l tf > »i.

Ist unter den 3 gegebenen Stücken keinWertepaar, das die Lage des Punktes
8 oder im Atlas bestimmt, so gelingt die unmittelbare Lösung der Aufgaben
im allgemeinen nur auf dem Diagramm, wie bei den Sp<'zi:i1auf<,'aben unter 2:

6 aus f^Azt und t aus fkzd; die Auflösungen sind aber auch hier viel ein-
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mit demselben Kurvensystem ein geradliniger MaOstab Eur Lösung hiureidit,

den man der x^Aehae stets parallel mit dem einen Endpunkt auf der Kurve
eines jrei^eliencn Wertes t miei- Az, »I oder Ii verschiebt. Resondi-rs einfarh

wird dies, wemi die genannte' Kurve die y-Aclise oder eine Parallele zu ihr

ist, also S^O oder hasO oder aueh Azs90^ ge^foben ist, da dann auch
der /u vt-rscliiehende Mal'stah uniu'Wi;: wiiil. weil ja die x-Koordinaten im

ganzen Atlas, in dem so wieder die genuue Lösung möglich w^ird, den ver-

langten MaRatab daratellon. So lUei steh sehr einfaeh die
Atir?ai)p 7. In welchem Azimnt und wann geht ein bestimmter Stau

auf oder unter V (Atlas.)

(le^H'hen h = II, c und S; gesucht As und t.

Man nehme (5 immer positiv, 0 j)ositiv, wenn os «.'leiehnamit,' mit «1,

c nofrativ, wenn es un^leiehnami^ mit 6 ist. Durch den Schnittpunkt S der

aus^'e/.o<ienen Kurve d und der Horizonialireraden x — BO-* — f (die Atlasseite

erf^ibt ein Wiek auf das Piaj^'ramm) läuft die punktierte Kurve t und die

Vertikalgerade y — Az, wobei .\z und t • 90 , wenn c und ö gleichnunüg, Az

undt<9<)% wenn ^ und ungleichnamig' sind; das Azimut ist hier Stets von
dem Squatorwürts gerichteten Meridianstück aus gezählt.

BrNpirl I: q = Ki N. .} = 2o- X, x — 'Ml- y IT.
<S> >i X ^ 11 imf Bkitt IX I.') gibt 1 — 112 ; Az ^ 119.50, von Süd gedOiU, da f Xori.

BrbiBki II: w = 4<py, 4 = 30» B, x = 00« - » » 136».

tß) j ^ a^, z « 136» md Blatt VI 45 «ibt t « Aa »44o, nm SOd gaOilt, da f NflnL

Die entsprechende, ebenso auf dem Atlas au Utorade Au^abe, l)ei der

d = 0 gegeben ist, ist die

Anf|calH^ S: In welcher Län*rendifferenz t und in welcher Distanz

(90 — Ii) schneidet ein im größten Kreis se<;elndes Schiff den Äquator, das

die Breite f unter dem gegebenen Azimut Az verläUt?

Az ist von dem Squatorwärts gerichteten Meridianatück aus gezählt,

f immer >'0.
Gegeben: g>, Az, d = 0. Gesucht t und h. (Atlas.)

Durch den Schnittpunkt S} der punktierten Kurve Az und der Horizontal-

gerade X — 00
<f

läuft die ausgezo^rene Kurve h und die Vertikalgerade t.

Wenn Az-<90^ ist, so ist auch t<r.^9ü und wenn Az>-90 ' ist, ist

auch t> 90° und h < 0°

BHiqiii-l I: - :t"
, A/ - X, . Punkt .< : Az - X,

, \ . <MP— if=> eUP auf Bhtt III fß

liefert t l'.H iiml h - V)-, alwi Dixtaii/. »0 h Xt-.

Bebpicl II: 7
42.r,i, A/. - 110 . l*imklS,: Az--I l<t , v 90» - y » 47.5«» auf BhttTVflO

licf.-rt t — l."^i,:> und h ~ — 40^ ab«o Dii^taii/ '.Mt — h - I'Hij.

Entsprechend löst sich im Atlas die Aufjzabe, bei der Az — 90*

gegeben ist:

Aufgabe 9. Wann und in welcher Höhe passiert ein gegebener Stern

den ersten Vertikal?
(Je-jeben: 7, ^5. Az = 00 . Ciesuclit t und h. (Atla.s.)

h wird nur dann positiv, wenn y und ö gleichnamig sind und absolut

^>-d ist. Durch den Schnittponlct S der ausgezogemm Kurve i und der

Horizontalgeraden xs y ifiuft die punktierte Kurve t und die Yertilcalgerade

y = m \\.

Beinpiel: 9 — (50», 4 =^ 1.» . ikx Ss-hniupujikt tr; i — 45-', x = Wj^ auf Blatt VÜU ei^bl:

Au^ben, die nur mit dem Dingnuan UWiMr ited.

Als Ililfsmittid ist ein geradliniger MaMstab erfordwlioh, der diCBelba

Teilung wie die x-Achse (der Ortsuieridian) trägt.

Aufgabe 10. Oegeben tf 6 h. Gesucht Az und t.

d gilt immer positiv, y positiv, wenn gleichnamig mit 4 V negativ,

wenn ungieichnnmig mit d.

1. h 0: Mit der zur x-.\chse stets parallelen Strecke von der Länge

(90— 9) fährt man so entlang, daß der untere Endpunkt S auf der aus-
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g'ezogenen Kurve 6 läuft, bis der obere Endpunkt die aus^^ezogene Kurve h
trifft; dann läuft dnrrh S die punktierte Kurve t, durch S, die punktierte
Kurve Az. Reelle Losungen gibt es nur, solange d h <. 90 + 9.

2. h <; 0: Man lasse den Punkt S a^ oberen Endpunkt der zur x^Achse
Iiarallelen Strecke von der T.:in<_'e (90 ^-

(f)
[also '90 ', wenn y ne'rativ] auf

der Kurve 6 laufen, bi» der untere Endpunkt die ausgezogene Kurve h
trifft; dann Ifinft In dieser tage durch S die punktierte Kurve t, dureb Sj

<li(' punktierte Kurve Az, wobei nlx'i- statt dor Altlesung Az (180 - Az) j^Mlt.

Das Azimut ist stets von der 6 entgegengesetzten Himntelsriclitung aus gezählt.

Reelle Lösungen gibt es nur, solange S— fa <; 90^ 4-

BelNpid I: <i 2<i- s, ^ = :jo- \, )i rin .
lui

,f
^ 12« 1.

Die Strecke von l.'O^ Liiwe trifft die Kur>-e 6 — 20 in I = M- (runkt Ö unten) und die

Karre h 3(h in Az = US^ (PonktS, olini>, und nriir bt dies Aztmut von Kord aua
L'fTwhnet, da «5 Siiil i-t.

Bfi>|»i»"l II: <J — .V) N,
<f
— 10- X. h - 2i>

,
{at-i-

tf>
^ UN»'.

THe Strt^-ke von HKi- Liingi- triftt die Kurve li
~

't>>- in l — l'IK- (l'unki S cUiii uml die

Kurve h s= in Az =s Ibti— 27 ^ 17*3-' (Piiokt S, unten), und «w«r ist üiex Azimut von
KOd aus gereefajiet, da i Nord ist.

Aufgabe II. Oegeben f <5 h, gesucht Winkel a,

Figur 3 zeigt, daß uian in Aufgabe 7 nur fP tind ö ihre Rollen ver-

tauaehen zu lassen braucht, um an Stelle von Az den Winkel a zu erhalten.

Die gelösten Aufgaben seien in der folgenden Tabelle kurz zusammen-
gestellt, wobei zugleich angegeben wird, ob die Lösung auch im Atlas oder
nur mit dem Diagramm iiiötrlirh ist, und unter welflicn Nunimern man ge-

gebenenfalls dieselben Aufgaben in der Arbeit von Fave und Rollet de l'Isle

behandelt findet. Es bedeutet dabei:
I. Astronomisch: c (li«> Breite tles Beobachtungsortes Z, S die

Deklination, t den Stundenwinkel und b die Höhe des Sterns S, Az sein Azimut
und <r den parallaktiselieii Winkel.

II. Nautisch: ^ die Breite des Aus^rangspunktH Z, A die l:i< itr und t

die Langendifferenz des Zieles S gegen den Ausgangspunkt, (dU — h) die

I>i8tanz, Az den Kurs im Ausgangspunkt, a den Ktu*8 am Ziel.

Gegeben Gesucht Xr. der An^g^abe
Nr. bei Fave

luid RoUct de rille

t fit h.\z 1 (AÜaa)

mit a 1 (Ali«)

fit Pnokte im Kim ZU 2 (Alka)

«Ast 4 2 iIMa^nwun)
fAzi t 2 (Diaptiroin)

9 Az h %S A (Atbw) 2
t 6 h 9' 4 (AIIhx)

t tf h a ü (Atla-i)

h A/rf 1 6 (Atlas)

h <\ 6 (p t Az 7 (Atlas) :t

<5 "1 ip Az th 8 (Adas)

tk 9 (Adas)
h 6 fi tAs 10 (Diagnuniuj 4

0 11 (Diagnunni)

Die folgenden Kurvonschniiti>uiikte auf Tafel 10 liegen nicht genau an

der richtigen Stelle, wodurch kleine Verschiebungen im Bogenzuge bedingt sind.

_v i y i

40» 28' r- :v.)' 40 l'Ki- i:.' 580 32» 30
41 40 15 11 40 107 .1 74 12 15

44 6 8i 31 40 120 39 54 88 30
4B 47 63 1 20 183 13 63. 1 20
ßl 45 12 42 60 138 14 15 11 40
61 31 y 51 60 1.V_> it r.7 44 10
71 .-)7 74 12 15 1.j3 l(i 7S 50 5
72 :«» 9 51 7ii 165 39 60 24 5

10« 0 37 10 50
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Die Anwendung von Sterndistanzen in der nautischen Astronomie.

Von JL WfdnMjw.

(Hienni 1 IkbeUe, UM 11, 12 and 1 voiifiagtar Mafltteb ml IVaaqMrenififtpiflr.)

Definition und Arten d«r Anwendanx der Stemdktnnzen. Unter »Stern-

distanz« soll im folgenden, analog der Definition von > Monddistanz <, dw
sphärische Abstand zweier Sternörter zu einer gegebenen Zeit T verstaaden

werden. Die Anwendung der Stemdistanzen kann, fihnlieh wie die der Uond-
distanzen, eine zweifaclic sein, und zwar kann man sie hei der nautischen

Ortsbestimmung und zur Bestimmung der Instrumentalfehler des Sextanten

verwenden. Die Monddistanzen sind ihrer sehneilen Änderung halber nr
Liingrnlx'stiintnuiig geeignet uml l;i hm auf linlu r See das einzige brauchbare

Mittel, den Stand des Chronometers zu betstinunen. Zur Bestimmung der

Fehler des Sextanten sind sie jedoch nur wenig geeignet, da die Beobachtong
derselben iiifnlL'e der raschen Änderung dei* Mondortes einerseits und wegen

der verschiedenen Helligkeit der Objekte anderseits schwierig und unsicher

ist. Bei der Bestimmung der Breite werden die Monddistanswi nur ab
rechnerisches Hilfsmittel l)enutzt. Die Stern<iistanz(>n dagegen finden wegen

ihrer geringen Veränderlii-likeit, die för ein Tabulieren sehr günstig ist, bei

der Ortshestinunung nur als rechnerisches Hilfsmittel Verwendung, während
sie wegen der <Uirch die gleichniäliige llelliL'ktif der Objekte bedingten

leichteren und sicheren Beobachtung zur Knnittlung der Sextantenfehler «ehr

gut geeignet sind.

I. Breitenbaatimmnng. Die üblichen Methoden fassen das Problem

der Ortsbestimmung aus zwei Höhen ganz allgemein auf, d. h. die Höhen
zweier beliebiger Gestirne können tu verschiedenen Zeiten, oder auch eis

Gestirn kann zweimal lu-nhaclif^'f sein. Infolgedessen ist das Dreieck zwischen

dem Pol und den Stcraörteru variabel, da nur die beiden Puldistanzen konstant

bleiben oder als konstant angesehen werden dürfen^ und mufi bei jeder Rechnung
von neuem aufgelöst werden, was zeitraubend ist; oder durch Einführung von

dem Problem fremden Hilfswinkeln werden die Bestandteile des Dreiecks teil-

weise eliminiert, was zu SuBerst komplizierten Formeln (fthrt und die Rechnung
kaum vereinfacht. In der Praxis hat dalier nur der Spezialfall Anwendung'

gefunden, daU ein (lestirn mit keiner oder geringer Ortsveränderung zwei-
mal beobaehtet wird. Aber aneh hier sind die Formeln f&r die direkte

I?eclinung noch zu kompliziert, so daO die indirekte Rechrning in neuerer Zeit

der direkten immer mehr vorgezogen wird und zum Ausbau der verschiedensten

Standlinienmethixlen geführt hat. Diesen Methoden haftet aber ein nicht zu

unterschätzender Mangel an, nämlich das Felden jegliclier Kontrolle der

Rechnung. Nautische Hechnungen sind ja im allgemeinen kurz und könneu
durch ttnabhingig» Doppelrechnung ohne groiw> S<hwi(rigkeit kontrolliert

werden. Angenommen werden darf ferner, daU die Rechnung immer von
zwei Personen ausgeführt wird, und zwar von beiden die vollständige Rechnung,
auch daß verschiedene Methoden zur Anwen<lung kommen, da in vielen Fällen

die Rechner verschiedene Schulen besucht haben« Hieraus erklärt es sich

wohl, daft in den meisten nantisehen Lehrbflehem auf jede Kontrollreehnvng
Verziclit geleistet wii-d. Auffällig ist die Tatsache immerhin, wenn man
bedenkt, daii Rechner, wie Encke, v. Oppolzer u. a., Kontrollreclmungen nicht

entbehren zu können glauben, obgleich Fehler in astronomischen Rechnungen
nicht so schwere Kolgen nach sieh ziehen können. Der Beweis dafür, daß ein

SchifCsunfall auf fehlerhafte Rechnungen zurückzuführen ist, dürfte allerdings

schwer zu erbringen sein. Ein weiterer Nachteil der Standlinimimethoden ist,

daß sie versagen, wenn die (Gestirne in demselben oder nahezu in demselb«!
Vertikal beol»a<'hlet sind. Die direkten Methoden sind von diesem Nachteil

firei und liefern tatsächlich das, was die Aufgabe verlangt und was in der

Natur der Sache begründet tet Selbstredend werden Beobachtungsfebler
nicht eliminiert.
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Wclelu'ti EinfluH Bt'ol)aclitun<,'s- und Rpchnuns.'sfehlpr auf den zu er-

mittelnden Schilfs$ort ausüben, ersieht man am einfachsten aus ilei* Figur (1).

S der der Rechnung zugrunde gelegte Sehiffaort, SO die Richtung des
Ge>;tirns ln'i der t-rsten Beobachtung
und S G der Unterschied zwischen der ^*

beobachteten und der berechneten Höhe,
so wiiil (r!i<>liafhtunir.sfelil(.'r au(<<,'e-

nouimen) der Schiffsurt auf der Stand-
Knie NON' liegen müssen. SchlSgt man
nun um S mit einoiii Radius «jlcicli der

Differenz der Höhen bei der zweiten
Beobai^tung einen Kreis und trlgt in

S an SO den Azinuitahinterschied der

beiden Gestirne an, etwa GSB, so muß
sich der Schiffsort auch auf BT', d. i.

der Tangente an den Kreis in E^, be-

finden. Der Durchschnittspunkt T der
beiden Standlinien wird daher dem
Schiffsorte entsprectien. Häitt> man Wcft-^

SCi durch Beobachtung' odev Rt'clinung

um den Betrag' (Hi' fehlerhaft ^^'efunden,

so würde «ler ertiiittelte Schiffsort nach
T fallen, TT' würde daher dt^ni Fehler
im Schiffsorte entsprechen. Zieiit man
nnn von T' an den Kreis die zweite
Tangente T'B', so würde diese die Stand-

linie für einen Azimutalunterschied
gleich OSB* darstellen^ entsprechend
würd.> T "T' den Fehler im Sehiffsorte

repräsentieren.

Legt man in dieser Weise an
alle Punkte der Peripherie Tanfrenton,

so findet man, datt für Azimutalunter-
scfaiede = 0'= oder 180° der Schiffsort

überhaupt nicht zu erinitteln ist ; ferner

daß der Fehler im Schiffsort mit
wachsendem Azimutalunterschied ab-

nimmt und bei einem Azimutalunter-
schiede von 90^ sein Minimum erreicht; weiter daJ5 er bei Azimutalunterschieden
gröfler als 90

' Aviedev zunimmt und schlielUich l)ei Unterschieden in der Nähe
von IHK IKK lijiKils unendlich wird. Audi ist crsichtlieli, dafi Fehler in dem
erreclineten oder Ijeobachteten Azinnitaluiiterschied keinen so fjroHen Einfluß

auf den Schiffsort iiaben als Fehler in den beobaehteten Höhen. Eine aus-

führliche Untersuchung über denselben Gegenstand haben H. E. Timer ding
in den Astronomischen Nachrichten" Bd. 168, Nr. 4010 und F. Tami in
-Annali Idrografici , vol. 3, S. 105 bis 117, tje<reben.

S|>ezia]faU. Betrachten wir im folgenden den anderen Spezialfall, daß
zwei Fixsterne gleichzeitig beoliachtet sind. Wir werden finden, daß man
die Breite und die Sternzeit der Beobachtung unabhängig vom Chronometer
erhält^ und zwar erhält man sowohl Breite als Stemzeit durch unabhängige
Rechnung zweimal, das Resultat kontrolliert sich also von selbst; ferner fimii t

man den Azimutalunterschied der Gestirne und kontrolliert auf diese Weise
die etwa TaMn entnommenen Azimute. Die direkte Rechnung ist so einfach
wie die naeh den Standlinienmethnden und liefert die Koordinaten des Scliiffs-

urtes direkt, wälirend sie sonst noch durch Zeichnung oder lieclinung aus den
zugrunde gelegten Koordinaten ermittelt werden mflssen. Die Breite kann
unal)hängig vom Chronometer norli durch Meridianiiöhen trefund<»n werden,
allein zu den Beobachtungen werden nicht inuncr die nötigen günstigen Vor-
bedingungen erfQUt sein. Erstens kulminieren Fixsterne nicht zu jeder Zeit,

ABO. d. Hrdr. etc^ iMSk Heft Vtll. 3
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man iinilUe also warten, bis dieser Zeitpunkt eintritt, ferner ist der Horizont

um den Süd- oder Nordhorizont herum vielleicht für die Beobachtung un-

günstig. Breitenbestimmungen aus Einzelhöhen außerhalb des Moridians
erfordern nacl» Lage des Beobachtungsortes eine mehr oder minder genau«
Kenntnis der Zeit. Günstiger liegen die Bedingungen für die gleichzeitige

Beobachtung zweier Sternh5hen. JSur Beatfanmung der Breite oad Stnnueit
bnuiclit nuin in den für die Se<>fa!irt in Betracht kommenden Fällen nur das

Tagesdatum zu kennen. Die hauptsächlichsten Seewege li^en so, daB tot

allem genaue Kenntnis der Breite notwendig ist, z. B. sur Anateuerung des

Kanals, der Straße von Oihraltiir, des Kaps der traten Hoffnung'. Die Vorteile

der hier vorgeschlagenen Methode sind augenfällig.') Ihre Nachteile sind

nicht so groB wie die der Standlinienmethoden, da die Walil'der Stempaare
hczü<rlich des Azinmtalunterseliiedes keinen oder docli nur gerinfien Be-

schränkungen unterliegt. Ein Beobachter kann schwerlich beide Gestirne

gleiebzaitig beobadhten, ee wfirden mithin, genau genommen, zwei Beobadrter
erfordn^lieh sein. Für die Praxis wird aber ein lieohachter genügen, da man
die Beobachtungen schnell genug hintereinander anstellen und so wählen kann,

daß das dem Meridian entferntere Gestirn zwischen zwei Beobachtungen des

demselboi näheren beobachtet wird, man also mittels der Höhenänderung
ohne wesontlieiie Rechnung und genaue Kenntnis der Zwischenzeit auf die

Höhe des zweimal beobachteten (lestirns zur Zeit der Heobaclitung des nur

einmal beobachteten Gestirns scldieiten kann.
Möge (Fig. '2) 1» den Pol, Z das Zenit und A, D

^•2« zwei Sternörter zur Zeit T darstellen, dann sind im

Dreieck der Poldistanzen A P B alle Gröfien bekannt,

d. h. sie können den Kphenieriden entnommen werden,

wie später gezeigt werden soll. Im Di-eieck der Zenit-

diatanzen kennt man jetzt die drei Seiten und kann mit

Hilfe der Stundenwinkelformel (am bequemsten Tangenten-

fBformel) die Winkel finden. ^AZB ist der Azimutal-

nntersehied der Gestirner und wird in der Rechnung selbst

niidit benutzt. Von lii-ii hciflen anderi-n Winkeln bi-auclit

man nur einen zu berechnen, wenn man auf eine Kontrulle

verzichten zu kfinnen glaubt. In den Dreiecken ZAP
und Z B P sind nun je zwei Seiten, d. i. eine Poldistanz

und eine Zenitdistanz desselben Gestirns, und der von ihnen eingeschlossene

Winkel, d. i. der parallalctische Winkel p oder q, bekannt, da p s= Z A B
P A B und q = P B A ZBA ist. Man kann mithin das Breitenkomidenient

nach der Höhenformel finden und daraus mittels des Sinussatzes oder der

Stundenwinkelformel die Winkel Z P A und Z P B, d. i. die Stondenwinkel

ti U, und die Winkel P Z A und P Z B, d. i. die Azimute A, A^ ermittefai.

Welche Formeln man wählen will, liegt ganz im Ermessen des Rechners. Zur
Kontrolle hat man Z P = Z P = 90 (p, U — ti— a. - o, , B Z A = A, — A*
In der Rechnung können alle Größen als i»ositiy betrachtet werden, wenn man,
wie in der Nautik üblich, Seiten und Winkel vom erhöhten Pole aus zählt.

Eine Zweideutigkeit kann nur entstehen, wenn man von vornherein nicht

weill, ob man sich nördlich odei Ii \ (i!n Äquator befindet. Aber diese

Zweideutigkeil schwindet im Endresultat, da das eidialtene Breitenkomplement

und .\zimul natürlich von dem angenommenen Pole zu zählen sind. Anders

ist es jedoch, wenn der die beiden Sternörte!- verhindoide größte Kreis den

Meridian zwischen Pol und Zenit schneidet. Dann hat man in die Pi-ohnoni.'

statt der Differenz der Winkel itu'e Sunmieu einzuführen, um die parallaktischen

Winkel zu erhalten; ebenso erhilt man, wenn die Sterne auf Tersohiedenen

>} ob diese Mcthnde nüt der de« Adnünils ^badwcU ideiiüi<ch ist. rening ich nkbt «nzu-

(Kpfaen. Nucb dem Auwprocbe den Lord« Hlmboroiifdi wird mm «nt rine AlmHdilrait dar )[edioiI(B

inindcstenH Hchliefk*» niflKscii. Wie I^ord Kllcnboroufdi aiiHführt. wini ilit- Methode nirlit mdir »»-

|;ew'andt. Ihrer Vorteile ballier venlietito sie wohl wimier iu Kriinierung gi bmcfat zu werden. Neu
]«sl jii an der i^xcn i^ehc nk-hb«.
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Seiten des Meridians beobachtet sind, statt der Differenz der Aziiuute

Suiimie. Die Entscheidung ist vom Beobachter l^eht zu trelfen.

Die noch möglichen Lagen zeigen die Flgaren 8, 4, 6 und 6.

Fig. 3. Rg. 4. Fig. 5.

ihre

Fi«. «.

Wie ersichtlich, ffilt stets das Kriterium: Wenn der größte Kreis durch
A lind B den Meridian zwisciicn I*m1 uml Zenit sehneidet, hat man dio Winkel-

sunnue zu bilden, in allen anderen Fällen die Winkeldifferenz. Sollte die Hnl-

seheidnng Schwierigkeiten machen, so wird man unter Benutzung des Abakua
auf Tafel 11, desstni Ooln aucli weiter unten an^'f')^'e]>en

wii'd, die zum parallakti.schen Winkel q geiiurige

Brette
<f

ermitteln und aus der VerKleichung der so

gefundenen Breite mit der genähert bekannten Breite

sofort die richtige Entscheidung treffen können.
An.iwahl der Formeln für die Hcehiiung. Wenn

die beiden Gestirne nahezu in deinsellien Vertikal

stehen, al.so fast gleiches uder entgegengesetztes Azimut
haben, wird 7air Berechnung eines der Winkel im
Dreieck der Zenitdistanzen die Semiversusformel nicht

ausreichen. Die Semiversusformel ist auch nur bequen»,
«enn man bloß einen Winkel zu bestimmen hat. Zur
Bestimmung aller drei Winkel ist die Tangentenformel
am dntaehsten und sichersten. Ihre Resultate ktonen
leicht mit Benutzunj,' des Moduls iles Di-eieck* klMtrolliert werden. Etwaiire

Fehler wird inau gleich au der rechten Stelle suchen. Für die genaue
Berechnung der geographischen Breite ist es im vorliegenden Falle i^nstig,
daß r( nur selten ;:röRcr als wird. Nach der Methode Marrq St. Hilaii-e

wird man auf allen Breiten Höhen über 60 zu berecluien haben; die Auswahl
einer Hdhenformel ist daher schwieriger als hier. Solche strenge Anforderungen
an das Endresultat wird man überhaupt nielit zu Stellen brauchen, wie

meinen Aufsätzen .\nn. d. Hydr. etc.c 1902 zugrunde lagen. Die doii aul

S. 221 gegebene Semiversusformel wird auf alle Fälle genügen. Di-r durch
die Ungenaui<:keit der Ii t/tcn Stelle er7eu<rte Feblei- ließe sii Ii leicht auf die

Hälfte herabniindern, wenn man statt des Semiversus den Sinusversus labulierte.

Statt fünfziffriger Zahlen würde man jedoch für die Argumente von 90 bis

180^ sechsziffrige Zahlen erhalten, also ebensoviel wie die fünfstelligen

logarithmischen Tafeln. Die Tabelle am Schlüsse dieses Auf.satzes i.st rüe k ü r z est e

und einfachste H«iiientafel, da die Interpolationen bei dem ^luülilten Intervall

Ton 5' äußerst einfach sind und w^en der geringen Änderung der Funktion die

Proportionslteile hinter- feder Zeile eingefügt werden kßnnen, während man
bei dt ii In kannten Iirdientafeln Wfsentli(di .schwierigere Interpolationen zu

bewältigen hat und sich Tafeln mit doppeltem £ingang nicht vermeiden lassen.

Derartige Tafein werden auch in der rechnenden Astronomie soweit als

ilgend möglich vermieden.

Untersuchen wir kurz, welche Fehler im Endresultat durch Benutzung
der Tafel entstehen können. Die Formel lautet:

Zimt SS mai^~-t\ -r — ty — <) — \ \
xanty — 4 ti — mn if — A^u

— >«MlHy — < -~ tl — nein >y 6 lij I.
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j

Keliiiien wir den ungünstigsten Fall an, dail jeder Fuuktiunswert um
1 Einheit der letzten Stelle fehlerhaft ist, Ro wird gern z um 3 Binheiten der
letzten Stellt» fdilcilKift Wir haben nun zu unlersuehen, welchen Einfluß

diese beiden Einheiten auf den Winkel bzw. Seite ausüben. Dazu verwenden
wir am bequemsten die Differenzen der siebenstelligen Tafeln, die von
Hannyntrton unter «len» Titel 'Haversines natural and logarithmic used in

Computing Lunar Distancus for the Nautical Älmanac, London 1876« er-

schienen sind. Für das V Intervall des Arguments finden wir die Differenz-

werte A der Funktion in Einheiten der siebenten Stelle

för z— <i' :> l'i' i:. 2iy 25« n<r :!.-,- in i" -,u

J =- 2.1 128.8 2:^1.7 :i7K.Ö 499.4 616.6 72<J.O Klui) <J3i>.ä Kc^'J.'J Hlj.0 imJS
c «I 60^ ftV 70» 7.">» »fi «5» W>
A « ime 1319A» l»67Ji 14a'i.4 14S2.7 1449.1 14.14.4

200 Einheiten der siebenten Stelle ratsprechen daher im Mittel einem
Fehler dz

für 2 = 0» 5^ 10^ 15=' 20° 25^ 05» 40° 45^ SO-- fth-^ 60» 65»

dz = 92»* 0.79' 0Ü>3' 0.40' 0.12' OJ27' 0^' 022» 0.19* 0.18» 0.17' ai6' 0tl3'

für z — 7o 7.'> si sr» 9«»'

.!/ — H.r,' (1.1 { (1.1 j- u.i r i>.! 1'

Für Vernachläs.sigung der Zehntel bei Kntnahnie von z und bei den Grund-
lagen der Rechnung tf, 6, t kann hierzu noch ein Fehler in i ss 1.6' hinsn>

|

treten. Bei Höhen bis zu 80 bleibt der Maxinialfehler daher unter 2.4'.')

Epheiuoritleii für die Hilfs^rößen. Unter:<uehen wir nun, ob es nu")<:lich

ist, in den Ephemeriden die erforderlichen HilfsgröHen aufzunehmen. Der
scheinbare Ort eines Gestirns unter.scheitlet sich vom mittleren um den Betrag
der Hrfizession, Nutation uml .Vberration. Dif bekannten Formeln in der

ül>lichen Form und Bczeiciinung zur Verwandlung der mittleren polaren

Koordinaten in scheinbare sind:

.41 i»|>p. - jft (19 ..,0) — f -f Im -f gsin (Ct -f Ä -T- h 8in(H — o) »w«! <a)

I>et"l. iipii. I UmI. i III . . , Ol — i (5 t- t in' - L' "I Iiciwdf - ai -iiii <5 [h]

Wir haben für unseren Zweck zu untersuchen, um weiche Beträge sich

die Rektaszensionsdifferenzen zweier Sterne innerhalb eines Jahres voneinander
unterseheiflen können. Zunächst ist klar, daß die Differenzen der mittleren

(Vter für das ganze Jahr konstant sind; weiter daß die (IröKe f aus der

Differenz ausscheidet, da sie für beide Sterne an demselben Tage gleich ist.

') Bei ilieaer Cidei^enheil müHe erwähnt wcnleii, «laß Herr l>r. Tec^e in Meinem .\uhiatic

Zur H<iliei)bererluiiiog< «AoD. d. Hydr. elc.« ISOß, 'dl ff., bei Ableitung de« Masiiualfehlcrx iii
j

der Hübe nach der von ihm voignchligenen Fonnel den bei £ntnalune aus den Tafeln voo dh
roilitlidKO Fehler Tcrnapfaliaingt hat. Die Fonnd lautete:

«mh, »dh =s= 2000^-*—^-'—i •«»"—^ —^•emt— 2aui ' '

^
«n - — «».,-,

wo h, und z, die dnr^ Boobachtnnfr ii^ewonnenen Xäliemnf>cn für die zu snehende Hlhe dar-

Kidlen. Benutzt man ffinfstellipc .\ntilo{rarithnipntal>tll»Mi, tiic .nlso fünfstollifrf Numeri ^rflx-n, z. II.

Schubert, »FünfutcUipc Tafeln uiul ( ii-trrntnfeln , Tattl II, mi kniin man ohne Inter|Hilntion dh
auf O.I' iiiiH iltMi Titfcin entnrlinK'ii. Ihirt li i im- T.iti'l ilrr Siihtraklinn-Hlutrsirirlnni'u. «ii- Herr

J)r. Tei'fre vorM-hliint, i^t (lir< ;iln-r iiiiiii<>i:li< li. lit nii in ilcn liier in I'ni^'f knninn'nili'ii l'siili'ti ist

•Iii' r)il'fi'rrii/. «Irr Ijdnarilhincii -. lir Ilci 11. inil/iiii^ i\ri 1 it:ir illinicn :irrii--. ilii i>>ilr iinntix-he

Tafi-I znr AiKwertnii^ der MuiuldtHtaii/cii IuiIr'M inud, win) man inMui rliin auf eiiirii I-Vliler in lih

bis /II r ri'xliiKn iiiiwscii. Der Maximalfehlor in der H<i)i. ua -h «ler Teegesehen Formel wird

uImi l.S.}' i)i.s :;.s' iM triijfen. wie m\s den TaK'llen i^. 'ßn't ihkI .)ii7 bervoiveht, uml zwar wini «li«'*er

Fehler \m ll<ihuii bis zu ito mii;:lirh mIu. Herr l>r. Fulst mid ich bdien «lulier mit l{c<-ht be-

hauptet, daß di« direkte ItechnuiiK der indirekten fiberiqeen iat, weaii «nr der Maiimalfehler als

Kfileriiun beiratzt wird und aar «ue bekannten IWfelwcrfce benutzt weiden «ollen. Efai wcacmtMtbff
Xaditdl der indirekten Itorhnung dieser Art ßvgenüher der direkten ifit, wie ich «dion frOber

hen'orpchoben habe, dnl^ in den einzelnen (51ieilem /«'irbenweeh-n-l auflreten, wenn z, <y~*
i.ilcr 7 ft - z > i-(. Im all^/rniiiuiii liefert dii- Tt i j^eselie Formel IxNsne Kcvuliati .lU

dir iiliri^riMi l'iiniielii. [i h wiirili' aiit diesen < Ji-fretiviaiid iiii hl /iiriiekp'kiHniiii n -ein wi tin

riieln l'rof H amnu-r i releriii. Min. 1'.'' Lit Her. Nr. 21^1 ) helianpin liiiiie, daß Dr. | i ,
-

, >n der > r-

wiihulen AbhandlnuK seine Formel mit l->folK gqa'ii l->r. FuIhI und mieh vvrlviili^i bütte. bineii

Ben'dfl fQr dioie Bmnnptung hat ]*rof. Hammer nidit gebracht.
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I>as vou der Eigeubewegung abhängige Glied 1 111, worin t iu Einheiten de« Jahres
attnndrOeken ist, kann wegen seiner Kleinheit TemaelilSssigt werden. Wir
brauphen daher mir iiopIi die lieiden letzten Termeii zu herüeksielitiiren. Dioso

Glieder hängen wesentlich von der Deklination des (iestirns ab. Die nautischen
Tafeln pflegen Deklinationen fiber nicht in berücksichtigen, es mag daher
aach hier davon Ahstaixl ^enntiunen werden. Da die alliremeine AI)leituns

der Bedingungen für das Eintreten des Maxintunis der Differenz wegen der
Verschiedenheit der Fnktoren in den einzelnen Jahren zu kompliziert ist,

so nn'iiren zwei Beispiele für das .T;ilir l!)0(i «renügen, di*' zu den äußersten
Fällen zu zahlen sind. £ä ist anzunehmen, daß sich das Maximum ergibt
für Sterne gleicher und gl^chnamiger Delclination, aber um 12^ versoliiedener
Rektaszension.

Der Nautioal Alinanao liefert:

a Eridani ,i C'ciitauri d- CcnUuri «1 - «a 0, — «,

= 13k 57"l« llt36i«i> llhOmla

1. Jiiiiiiar I2.2rt»«k \0.i)7*^k Il.S2«^k r.2.1H»?k Q043Hk

1. Kebnior 11.23 U.7« 13.54 r>u.45 57.60

1. iUn 1043 13.10 14.94 5733 !».49

1. April '.).iH, 1 1 IIS um .'.r».s<; 53.88

« 1. Miii 1U.U7 14.4S 16.QU .-!.>..'»« 53.47

« 1. Juni lOM 14.33 16.5» &0i» 5457
a 1. JuU \:\.::\ lti.4)4 58.3» 5C.05

m 1. Aufcwst i:i.:y.i i2.ro 15.07 00.77 58.40

« 1. .S |»iciiil)er 14.84 11.77 13J»» 63.07 •».«.'»

1. okteljer !:..<><; 11.

u

(U.,'2 «2.40

1. November i:,.s-> 11.1.':. 13.08 Ii4..'>7 02.74

1. l>< nwiber 12.1:. 13.87 «3.24 (11. .-.2

m:. 1. .iuiuiiir 1 1.'

i

I 1.711 i:..2!i ."i'.i

Die Differenz der Rolctaszendionsunterscliiede beträgt ini Maximum
8.98*^ und 9.27*1*'. Als Haximal-Dektinationsdifferenz fOr einen Stern finde
ii'h ().!)'. Di,> Sferndistnnz kann im Jahre für unsere Zwecke als konstant
Ix'traehtet werden. Nur bei Stwnen mit geringem Kektaszensionsunterschied
aber großem Deklinationsuntorsehied kann, wie aus da* e&tspreehenden
Differentialformel liervortrelit, die jj'ihrliclie .\nderun«,' der StemdiStanz irröHere

Werte erreiehen. Solche Fälle wird man in der Praxis überhaupt .schon aus
anderen Gründen meiden. Anders die Winkel an den Gestirnen. Nach den
Differentialformeln der sphärischen Trigonometrie werden die Unterschiede
am grolUen, je kleiner die Winkel sind. Die beiden obigen Sternpaare werden
daher einen uiiL iin^i igen Fall darstellen; ich habe deshalb dafOr Ephemeriden
gerechnet und gefunden:

1. aEridaal— ilCratiiiiri.

Winkel

J Dintaiiz //(jentauri a l-Lridwii

v.m. i. Jatiinr ü2 Iii' 43.1» " 14' 51" 3^ 27' r»"

« 1. Februar 39.3" 1,V 14" 28* 0"

I. Mar/ 30.7" 1.".' M" 28' 2Ö"

1. April 35,8" 1j' 43 " 2S' :M"

1. Mai 37.2" 1.V 44" 2S' n7"

I. Juni 41.3" I.-' :!V' 2s' 2tr

• I. Juli 4.'».r." 1.'.' 19" 2s' 14"

1. Anpist 49.ri" 14' ."«9" 27' :c>

'

1. September .'ÄJi" 14' r«V' 27' 31"

« 1. Oktober .^3.4" 14' 2s " 27' 17"

• 1. N<nfiiil)er r.2.o" li'.N" 27' 16"

1. D«gemb«r 48.5" 14' 40 " 27' 27"

1907. 1. Jnnnar 43.7" W 0" 27' -19"

Miii. l 02» IC 41.r," 30 15» «" 8- 27' .">5"

OfOBte Abweiehnng vom Mittel K.H" .18" 30"
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i. aErtdani- o-lViifaiuL
WüdKl M

19(M». Ul- ir.'27,!»"

19..')"

18.4"

204"
24.4"

29.0"

84.0"

.•{7.7"

:«).h"

34^"
34.0"

29.3"

610 i6r2aS"

10.3"

a- (.'«ntaiui alSndMÜ
K^5.V 7.1" 8° 14' 3.0"

55' 32.2" 14' 25:3"

."»' 14' 42.2"

W 10.<I" 14' 33Ji

'

56» Ift2" 14'54J£r

.'.<;' 11.4" 1 r 4.'..:"

."..".'.»7.1" 14' 2*J.4
'

3.5.9" 14' 8.8"

1.3.8" i:5' 49..'>"

.>l'ü7.:" 13' 37.6"

.•W' 5S.4" 13' 36.9"

55* 2^ 13' 49.0"

.W21^' 14' aö"
8^ 55» 32.5" 80 U' 14.9"

39.1" 39.fi"

1. Jtuiuur

« 1. Fdanir
1. März

1. April

1. Mai
1. Juui

« 1. Juli

1. Aagmt
* I. St-ptfllllRT

« 1. Oktober

< 1. l^ovcnbcT

1. IVz<'iul)er

WM. 1. JanuMT

Mittd

GffOSte Abweidiung vom IGttd

Es dürft«' daher ni"i;.'lif!i .sein, die erforderlichen Hilf^;^TÖ^?en mit einer

für die Praxis ausreicbunden Genauigkeit für eine einzige Epoche im Jahre
zu fabulieren.

.Alifjekürzto Tie«'hinin>r. Da.s vorstehend erläuterte strenge Verfahren wird

man in der Praxis selten anwenden, da man auf so durchgreifende KontroUan
im Interesse einer schnellen Rechnung Vefrzicht leisten wird, andersdts die

den Ephemeriden entnommenen HilfsgröHen nur Näherungswerte darstellen.

Auch ist es nicht nötig, die Azimute durch Doppelrechnmig zu kontrollieren,

da man sie gar nicht gebraucht. Es wird daher genügen, die parallaktischen

Winkel zu berechnen, dann unter Benutzung der Höhe des dem Meridian
näheren Gestirnes die Breite zu bestimmen und mit der so gefundenen Breite,

der Poldistanz und der Zenitdistanz des anderen Gestirnes, in diesem Dreieck

den Stundenwinkri und den parallaktisc-hen Winkel tu bereelmraL Die beiden

Werte für diesen parallaktisciien Winkel müssen übereinstimmen innerhalb

der Unsicherheit der liechnung, was eine genügende Kontrolle bildet. Zum
SchloB mögen die erfordwUdien FOTmeln und ein Reolmangsbeispiel ge>

geben werden.
Zusauiiuensteliuu^ der Formeln. Abkürzungen siehe Fig. 2. 6 ist positiv

oder negativ anzusehen, je nachdem die Deklination mit der Breite gleich-

namig oder ungleichnamig ist; h ist stets positiv, da negative Höhen in der
Schiffahrt nicht gebraucht werden.

28 = Äj-fZ, -|-

J

2«k)gN = l(>^"-<»'i'<' s
; l(ifridn(B — Z2)+ logidn(8— z,)4-k)|!;>hi(s— 4) 41)

lop lanp \ r. - Ilv X — lo>; sin (•< — p = f, qp y,. (2>

log tjuig i f ,
— log N - kjg Kill — z,) q = ?i »- yi

2Mnib = •em(hi-ii)+«iT(h,+di)+ i {flflmdi,— d,+ p)-h0em(h,-4, - p)

4.8ein(h,+ <,H-p)+«ai(h,+ a,-p))-lOüOOO (IMd 10) 0>
.? <i - / ,

^ h <K

2 k)f(M = lug coM-x- o log siu (a tl^)
;
leg sin — bj log «iu — d.J (I)

kvtaogit, = IorM— k«8iii(«-3C3) 46>

log fang
J q =- logM — lop sin {<i — b) (?)

Spczinlfnll. B^-idf (Ic.'^tirn«' in demscllKMi Vertikal, Formeln 1, '2 imd
fallen fort. Haben die Gestirne gleiches Azinmt, so ist für das dem Zenit

nähere Gestirn p 180^— ^ andere Oeetim q s y, zu setzen.

Haben die (lostirne entgogi'n;.n'S("tztes Azimut, so i.st p = y> und q y,.

Bemerkung. In Formel (2) und (3) ist das untere Zeichen zu wählen,

wenn der die beiden Stemörter Yerbind<Hide groBte Kreis den Meridian zwischen
Zenit und Pol solincidct. Dieser Fall kann nur eintreten, wenn eine («iltr

beide Deklinationen gröUer als die Breite sind und die Hektaszensionsdifferenz

zugleich Icleiner als 12^ ist.

Digitized by Google



Wedemeyer, A.t Die Aawtndiwg ?od StcndHiwiieB in der luntÜMiiai 876

Reehnungsbeispiel. Am 34. HBn 1906 beobaehtat
.-iwii ;u und lU W um 10»48Hn36Hk iii.Grw.Zt. «* Centanri h,

und a Eridani ^ 20'' 15' &
AuB den Ephemeriden entnimmt man

in

«* Omtanri — 14'.' .i.iniin 15.82^*
= ÜÜ-' 2Ü' 34.5" ö

« Eridani a>
= 43' 3Ä" S

= «!)-

.'".1

— f,i

r.'

iti..'

Ym 6^ 37»fl''

'.Kl

10

z, = ar»' 18.75'

)<1}J f<jm.'<- r- II.IKllMI

lufrfiiii ^ <Ui412fi

lofisin — 9.7Ü19.')

lo^gin = 9.7468«

2kg N — 9.15187

kgX s 0.S7904

1(1^' taug

log lang'1=

h d,
h, -

h, Iii' f,'

#, = 30° 2aJV

p
p
p
p

72' 2B3'
«y» 82.6'

42^

ih:!-'

18^

h.7'

1.U'

was

HUT = 49S26
II

1:
II
Ii

ilif

01104
121>2S

07K>;{

24C.2

f»^ 174317

?»
=

»7108
56378

8. + *&,= 143530
ICWKXIO

28em b ^
Mün b =-

4:{ri:{()

21768

^

9.813«.«)

81» 24 JR'

8^55^'

& » WO
B = 56° 37^4»

d, = 320 ifl.9>

2« = 1560 OT^*

ff == 780 »4.6y
CT ^ 93 19.05'

(7 fi — 22'^ 57.2.V

<T — d, — 46^ 17.75'

29^=80011116 = 157'^ 9.30'

40=' 42.4'

Sri' 5.3'

06° 10.0'

8° 14.2*

530 6.33»

28« 5855'

logcoeoc = 0.00809
lopsin - 9.20973
Ingsin 9.59105

. loKfin - 9.S5i.H.19

21ogM — S.0IW.50

logM = 9.33428

logtMMt = 0.12455

bgtaBB mz 9.74323

llHi

XaEniaoi

12.00'

linjii ."ilB^k

Ortszeit

b =:.55^37.4'S

y =34^22.6'

Mitil.

Mittl. (irw. Zl

W-Lg. in Zeit ^ 2*t II»?''

WUnschte man noch die Azimute, »o hätte man zu rechnen:

Hl?33Hn24«^

570 5fty

» 34032^8
= 330 47^ W.

kfUatf \ (.\, + .\ .) - 9.82908
lop »anjr i A, - 9.47519

log iwig i iA| ^ A.) = log N — log«n (8 — dj

lagtaÖBii^ « iQgM— la^Biii(«— dg)

4(A,=fA,) « 340 OS'
4 A, == I60 »7.7'

U; - 17 22."V

A, = 8330 lyW
A; 83 «^ 45' O.

Die lugai-ittinüsche Kucliiiung kann vierstellig geführt werden. Sämtliche Rechnungen
klmm aaf graphieehem Wege ftiitteis der Tafeln 11 und 12 angefahrt werden« wie spfiter

g«ltigt wird.

Zum Vergleich möge dasselbe Beitipiel nach der Mcttiude Marcq St. Hilaire
IWKduiet f<rigttn.

Linn
MiMLOrtomt

a'Centauri
KnL ({fw. 7jL ^ 10t» 48N* dSi»^

2^ 16m|n (>fkW
81^ 32i»|B 3.'i««fc

(flt r,ii4n 37»?k

:i8«»ln ri»?i«

-.7« .3.3«n|n 10»?k

^ t 51» .5,%«n|n 4»?k (>

^ U' 30'S

f~4 « 2.>^ sa»

f-4
=z 593 .')3.9'

'.9 -4'

-0.1'

Inf; ( IIS,

lot: sfiii

imigix =
AlMTCofr. =

log will

',».r>s1<52

'.i.'.UMi'.l

9.(><Kti>l

1.297««}

lagiaii^x = tKim\2l

a Eridani

^ o ' Ihlilmi" lll»','k

^l 7'.« 4in!n 2»?1'W log sein 9.S0474

y :!l :i<t's Kijrt'dK '.i.'.H599

i 57^ 43.1' S logcoü y.727<a

y— 4 = 230 13.1' cotegiwo = 1.39259

0.09809
— S.7<i231

logHeni 9.39WH /-.' — 09'

»•i9

3.4'

loirtaaa*x — o.Moy.')

Add. Lo%. = «».awö
. . log »an 1^ S.60741

logaem s= i).:<oi\hs

— Zj = — ll.H'
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Nach T«f. 24 A«) - 17.6 ^»'^ T*'«' ^4 A r i

. 24B - 0.1 ' » 24 J!—
~1T^ -t- Aö.4

- L' . «uhn> A/imut f;;i4.b «) ' ' 2r» wdm» Anmut S 83.1-

W

a-cvmm.ri N U S w X:iV-W 0.1 O.IX «ilW
«Eriduii Nxi.l <) Sm-O 12-» 7:2 X 1"..'0

w =^ t>s.2 Tafel 4;{A - 12J* 7.3' X UM o 1-2.2'

O

. 4SB — <m fi,«v34«»KX -i., U «fW
-r 12JJ r = 34« 22.7' N i = a3- 47Jf W.

Das Ri -iihiif stiiiinit mit »Jfin vorlicr },'<'fun(l«'nrii l)is auf nirlii /'.t Mt-

l)ürj,'»'n(k' (Jrollt'ii übereiii. Die Rechnung ist an sich kürzer, doch kann man
für ihre Richtigkeit nicht einstehen. Man müßte noch, um eine zuverlSssig«

Kdiilrollt' zu li:i}>fii, dfii iri"«"»ßeren Stundenwinkcl luicli der Tanirentcnfonnel

rückwärts rechnen. Die Seniiversusfonnel wäre betjuenier, da zwei Logarithiueu

bereits auf};eschlagdn sind, docb würde sich dadurch k^ne unabhängige
Kontrolle er;:«'bt*n.

H. Daa Pothenotache Problem auf der Bph&re. Da Ilühen über dem
Nachthorizont s<'liwer zu beobachten aükd, bat man in Frankreich neuerdings

Instrumente konstruiert, mit denen man die Azimutalunterscbiede zweier

Gestirne beobachten kann. Über die mit diesen Inntrumenten zu erreichende

Oenauifikeit ist ni. W. Vdsher nielits veröffentlicht worden. Daß bei der

Berechnung des SchiUsortes die oben vorgeschlagenen UiUsgrölkn ver-

. wendet werden, ist nach den obiiren AusfOhrongeB
anzunelunen. Ein .Xziimilaluntcrscliird liefert al)er

nur eine Standlinie; zur Bestimmung des Schiff«-

ortea ist daher noeh eine zweite Beobachtung not-

wendi^r. Man wird dalit-i- cntwedtT dieselben

Gestirne zu einer späteren Zeit noch einmal beob-

achten oder noch ein dritte« Gestirn zu Hilfe

nehmen müssen. Dczi'ii-hncn in Fiu'. 7 S,, S ,

die Örter der drei Sterne, P den liinnnelspol und

Z das Zenit des Beobachtungaortes, so hat man
aus den beiden Dreiecken S^ZSi und SfZS) die

beiden Gleichungen:

(2) sinZS, .cot S,S. <N,*ZS,. ai.iS,.s"p-f ZfiCr» s'zs, • -in iS, s'p ZSTi

Durch die Auflösung derselben ergibt sich ZS^ und ZS^P, d, i. die

Zenitdistanz und der parallaktischo Winkel des mittleren Gestirns. 8^,S, und

S,8, sind Sterndistanzen, S,S J* undSiSjP die Winkel l)ei S, in den Dreiecken

der Poldistanzen. Diese vier GröUen würde man den vorgeschlagenen
Ephemeriden entnehmen kennen. S^ZS, und S.ZS., sind die beobachteten
Alimutalunters<diied<'. Dii- diickte Auflösung der (Jh irlnuigen (1) un«! (21

fährt auf eine Gleichuug vierten Grades, kann also für die Schiffahrt uicbi

in Frage kommen. Man wird daher die Gleichungen durch Näherangen auf-

lösen müssen. Die Kcelinuni; ist niidit schwierig, al)er langwierig, da man für

die mittlere Zenitdistanz und den entspreclicnden parallaktischen Winkel erst

Näherungswerte berechnen oder aus einem Dlaiirramm Mitnehmen muH Die

Koordinaten des Sehiffsortes findet man <lann dun-li .Vnflnsting <les Dreiecks

PZS]. Die Entwicklung der entsprecdienden Fornudn würde hier zu weit führeii,

auch überflüssig sein, da die Instrumente in Deutschland noeh nicht hi

Gebrauch sind. )

III. Ermittlung des Exzentriaitätsfehlei-s des Etoxtanteu. Wie schon

eingangs gesagt wurde, sind Sierndistanzen zur Krniittluiig des Exzentrizitäts-

fehlers des Sextanten auf See besser geeignet als Uouddistanxent die in den

') Naiiti- lii- Taii l-;iiiiiiiliiii>r vnii I)r. F. llultr.

» Inii n--a!.ir Aiiil..Miiit^. II tiiiil. r luiiii in il. ni Ihuiiilmch der N-hiffahrtskun«le vnii

('. Itihiiki-r. ll.iiniHir^ s. \:.\. in,.i in ,|,.|, Mi/iiiiu^UTiehtwi dw Aludciuie der WiiMB-
HchafIfU in .Miiiu'lu'ii

,
.Miiii<iu'ii ]'.»>[

i \'crt:i.>^ser .S (iüiilher;.
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LebrbQchern und neuerdings von Pinar, Rivista General do Marina, Bd. LIV,
8.635 bis 660 und S. 697 bis 713, zu dio»om Zwe<>k empfohlen werden. Erstens
stehen Stfi-mlistanzen 1km klarem WVtter jede Nacht zur Verfü|yrunfr, zweitens sind

sie der gleichmäUigen Helligkeit der Objekte wegen genauer zu beobachten.
Es Irngt sich nur, mit welcher Genauigkeit der Seemann den ExzentrizitSts-
fclilcr kcnni'ii inuli. Man wir^l w<tlil annclmicn dürfen, dall 1' etwa ^cnfitrt,

da man den Schi(fi»ort auch nur auf ganze Minuten haben will und Fehler
in der Kimmtiefe weit RTÖfler sein können. In der NSbe der Observatorien
wir»! der Soeniaiin die HestiniiiiniiL: de- K\7rnf rizirfitsfciilers fllxTlinui)! mifcr-

lassen, da ihn die Ubüervaturien mit Fulilerlubellen verstehen. Auf See jedoch
und in HSfen, die zu fem von Observatorien liegm, kann der Fall eintreten,

j

daß er diesen Fehler sellist lu stiinim'n muH. Ob der Fehler jemals an Bor«!
|

bestinunt wurde, ist mir nichi bekannt. Lord EUenborou^^h macht darauf
,

aufmerksam, »daß zur Bestimmung der Deviation des Kompasses keine Mflhe
1,'esclieut würde, dall aber unter 1000 Sextanten kaum einer sei, auf ilossen

Iii.^tandhaltung vom Seemann ^e;wheu würde, und doch könne dies Instrument
ebenso wie Kom]>a{( und Chronometer beseliädi^'t sein, olM'iidrein leite nuin

,

noch mit einem fi hln ltiifien Sextanten aus Eiii/.»din"dien den Stand des Chrono-
meters ab. Sterndistanzen, un<l zwar Distanzen zweier Sterne in deniiwlben
Vertikal, werden dann zur Auffindung des ExzentHzitfitsfehlerB empfohlen.
Früher habe, so führt Lord Ellenborough weiter aus, ein Seemann mit seinem
beschädigten Sextanten Reisen von China und Australien nach England '

niaclien müssen und sei infolge mangelnder Kennt tos der Fehler des Sextanten 1

Unfällen ausgeseift gewesen. In äbniicber Lage befinde sich der Eigentümer
«ines Sextanten, der sieh nicht mehr darauf verlassen zu können glaube. Die
Aasteoerung des Liiiid<'s wiM-de erscliwert und uiisii liei-, dadurt'li ^iii^'e wert-

volle Zeit verloren, auch würden uietir Kohlen verbraucht werden, als sonst
nötig gewesen wXre«. Wenn man auch nicht annehmen kann, daß nur ein
•S'Xiant an I'ord ltoHit Schiffe ist, vielmelir meistens mehr als zwei zur Ver-
fügung sieheii, dieäü sich also gegenseitig kontrollieren, so wird doch ge-

te^tlich eine unabhängige Kontrolle erw&nseht sein und auch ausgeführt
werden, wenn sie so einfach ist wie in dem Falle, wo die wahren Distanzen
bereits in den Ephemeriden gegeben sind. Eine solche Ephemeride ist von
3p'IS(?e, Doak, Hudson und Cox in einem kleinen Buche, das den Titel

•Stars and Sextants« trägt und hei Potter in London ersfhiinen ist. mit-
|

geteilt worden. Anweisungen über die Auswahl der Sternj)aare, über die
j

Wahl <ier Heobachtungszeit, über die Beobaehtnng selbst, sowie über den Ge-
brauch rlcr Kjdiemeride und die Auswertuni.' der iremessenen Distanz und
Beispiele sind in englischer, französischer und deut>( her Sprache beigefügt.

Ebenso wie bei den Monddistanzen beschränkt sich die Beschickung der ,

beobachteten Sterndistanz auf die wahre, wenn die Gestirne in demselben
Vertikal stehen, auf eine einfache Addition (xler Subtraktion. Um die Zeit
zu finden, wann die (iestirne in di niselhen Vet iikal sind» haben die Verfasser
die Rektaszension und Deklination des Pols, der dieeem Vwtikal entspricht,
in die Ephemeride mit aufgenommen, und man kann damit aus der ebenfalls

L'ej^ebenen Tafel für den halben Tagbogen eines (lestirns die .\uf^'an<_'szeit

dieses Poles bestimmen. Zum Schluß ist dem Werke eine Refraktionstafel
beigefügt worden. Im ganzen sind die Distanzen von 40 Stempaaren erster
lind zweiter ("ii-ö[!e auf 1) Seiten labulierl, und zwar für diejiMii<:i' I'|iorhe des
Jahi-eä, wo der EinflulS der Aberration auf die Distanz gleich U angenommen
werden kann. Die gegebenen Distanzen können für nautische Zwecke das
gaose 'Jahr hindurch als konstant aniii -^ihi M wi-rden, da sie sich innerliaIV»

eines Jahres nur um + 35" ändern. grOltere Genauigkeit erforderlich, »o
muß man aus einer 23 Seiten starken Tafel fttr den betreffenden Tag die

jrünsti^rsten Distanzen auswählen. Für Distanzen vom Polsterne dient eine V)e-

sondere i) Seiten starke Kphemeride, die von 10 zu 10 TaL'cu die Distanzen
desselben vt>n IH Sternen an;,Mltt.

Die Einschränkun),' hezü<rli<'h der ÜtolKxlinumszfit wäre kaum nötitr

Wesen, denn die Bescliickung der Distanz in anderen Lagen erfordert kaum
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mehr Z«it als die Berechnung der geforderten Beobftefatuug»zeit Höhen unter

10° wird man in ]iraxi nur bi iihaclitt-n, wenn ee durohwu nötig ist. In» Vor-

liegenden Falle tritt diee«s Bedürfnis nicht ein.
^

Bezeichne in Figm 8 Z das Zenit, H und h die aobeinbaren StermSrter,

ir und Ii' die wahren Stornörter, so «T^Mht sich die'BeWShickung dtt schein- i

baren Distanz D zur wahren D' nach der Formel: '

dD B dH^co« ZHh 4- dh'«M ZhH, i

flg. 8. worin dll und dh die Refraktionsbeträge darstellen. Es !

2 ist also die Kenntnis der Winkel ZUh und ZhH erforder-

y\ Keh. Diese venehafft man sieh sehneller, als es eine

X \ drcistclli^'e Rechnung ermöglicht, mittel» der Diagraniinc

/ \ auf den Tafein 11 oder 12. Unter den gefundeneu Winkeln

/ \ geht man in die Oradtafel ein nnd entnimmt dam der

/ \ Refraktion entsprechenden Werte in der D-Spalte den lU«

/ * \ gehörigen Breitenunterscbied, oder benutzt die von

U- Jjf Dr. Heidire in den »Ann. d. Hydr. ete.« 1»08, 8. lU gegebene
T sehr praktische Koppeltafel. Wie später noch gezei^rt

^ H' werden soll, ist dies Verfahren auch genau genug zur

Ermitklmig dw Besehioknng einer Utmddistanz.
|

(Schlufl folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

1. Zu dem AnÜMtM des Bemi Dr. Otfeo Btellbns^) flber den
MMslagMiMB pamauMmbMk TMmmmt ^Btodmetpsgsl) möehte ich mir
erlauben eine kleine Bemerkung zu nnu-hen.

Die dort geäußerte Ansicht, daß die Luftdruckänderungen die Auf-

zeichnungen des Apparats beeinflussen müßten, ist nicht richtig, dieselben sind

im Gegenteil von diesen Änderungen unabhängig, wie folgende Betrachtang
zeigen wird.

Der Einfluß \<m Änderungen de.« Luftdrucks auf den Mensingschen
Hochseepegel ist ein doppelter: ein direkter und ein indirekter. Der direkte

Einfluß beruht darauf, daß der Druck, mit welchem die Atmosphäre auf dem
Wasser lastet, sich ilurch dessen Vermittlung der in dem Kessel eingeschlossenen

|

Luft mitteilt und daher eine Steigerung des Drucks der freien Atmosphäre
eine gleich große Steigerung des Drucks der eingeschlossenen Luft zur Folge

haben muß, während in den Bourdon-Federn, deren Luftinhalt ja von der

flbrigen Luft im Kessel abgeschlossen ist» der beim Auslegen des Apparates
stattfindende Druck verbleibt. Wenn diese Wirkung des Luftdrucks die

«'inzige wäre, so müßte infulgi' der Steigerung des Drucks der freien Atmo-

sphäre die Schreibfeder des Apparats sich nach der Richtung des höheren
|

Waseeratandes bewegen, der Apparat wttrde also einen höheren Wasserstand
:iiiz<'igcn, als er tun würdi«, wenn der Druck der Luft si it dem Auslegen un-

verändert geblieben wäre, und zwar würde die Erhöliung des von der Kurve
abgelesenen Wasserstandes — -|- <b—bo) 0,013 m betragen, wenn b den augeo-
lilicklichen, bo den beim Aual^en des Apparats vorhan«len gewesenen Lnftdradc
bezeichnet.

Außer diesem direkten Einfluß der Druokinderung der luBeren Atmo-
sphäre findet aber aucli ein indirekter Einfluß statt, indem ein höherer Luft-

druck das Wasser verhindert, so hoch anzusteigen, wie es bei unverändertem
Druck geschehen würde. Die Wassersäule über dem Ap|>arRt wird theftretisch

um — (b -b.) 0.018 m niedriger sein, als dem heim Ausl.'ir< n des Ai>i)arata

vorhanden gewesenen Luftdruck entsprechen würde, und die Schreibfeder des

Apparats wird einen entsprecliend niedrigeren Wasserstand anzeige
Der direkte und der indirekte Kiufluß der Luftdruckänderungen wirken

daher in gMchw Größe, aber in entgegengesetztem Sinne auf die Schreib-
feder ein und heben aich gegenseitig au^ d. h. die Aufzeichnungen des

1} täAe »Ann. d. Hjdr. dr.« 1905, 8. 32».
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Mensingtüchen Hochseepegels sind von den Luftdruokinderungen
anabhän^i^.

Dies ist auch vollkommen durch einen im Juni 1902 in der Jade an-
gMteUten Versuch bestätigt worden. Da nämlich ein gewöhnlicher Flut»
RMSBer, welcher direkt die Wasserstandsiindeningai aufteiehnet, naturgemäß
in seinen Kurven am h den Einfluß der LufTdruckänderunf,'on enthalten muß,
80 Itaim ein Vergleich zwischen diesen und den Kurven des Uoohseepegels
dtiQ dienen, den Einflufi der Luftdruokinderungen zu beetimmen. Dies ist

Iwi <k'ni erwähnten Versuch (31. Mai bis 20. Juni 1902) ausjureführt worden.
Zuvor sei benierlct, daü der gewöhnliche Fiutmesser auf dem Süd-Molunicupf
dersweiten Hafenelnfalirt aui^^tellt ist, während der Mensingsehe Hoehsee-
pegel in einiger Entfernung bei der Voßla[)p-PIate au.x^eleirt war. Um die

immerhin mögliche Versdliedenlieit des Flutverlauf» an beiden Orten mSgliohi^t

auszaschlieBen, wurde beiderseits das Mittel swiscben den auf^anderfolgenden
Hocli- lind Niedrigwasserhöhen genommen und ihre Differenz mit dem Verhiuf
fies Luftdrucks verglichen. Es ütellte sich eine fast vollkommene Parallelität

zwischen beiden heraus, welche es auBw Zweifel setzte, daß hier tatsächlich

der Einfluß iler Luftdruckanderun.LM'n niif den Wasserstand, wie er <lurcli den
Flutniesser auf <ler Mole angegeben wurde, in die Erscheinung trat. Das
numerische Resultat war, daB einer Luftdruckinderung von 13 mm eine
Änderung des Mittelwasserstandes von 0.20 m oder von 1 mm eine solche von
0.015 m entsprach, während die Theorie 0.013 m vwlangt und durch eine
direkte Untersuchung der Aufieiehnnngen des Flutmeaaers frfiher schon
0.0093 m gefunden worden war.

Der SehloB ist also der, daß die Aufieidhnui^en des Mensingsehen
Hodiseepegels tataiehlieh von den Änderungen des Luftdrucks unablinngig sind.

Dr. C. Bürgen.
i. über «Jn fwiantot— Mttegaealatfw Ktaaltomtff im santraton

Indischen Ozean berichtet Prof. C. Chun etwa folgendes'): Am 28, F.-lininr 1H!»9,

zwei Tage nach dem Verlassen von Diego Garcia, lotete die •Valdivia'^ der
Oeutaehen TiefBee>Bxpedition auf der Reise nach den Seychellen in etwa
2 57' S-Pr. und 67^ 59' O-Lg. eine Tiefe von 274:t m. Tags vorher war die

Tiefe mit 4129 m, tags darauf mit 3460 m und später mit 4599 m erbeblich
^Tüßer, so daß dne an rieh aehon bemerkenswerte Tiefniverringerattg fDr die
Position am 28. vorlag. Auffälliger noch war der bei dem Fi.-ichen mit dem
Grundnetz (Trawl) am 28. beobachtete Umstand, daß das Netz trotz dvv großen
Tiefe für längere Z<'it festkam und nur nach mühsamen Schiffsmanövern frei

wurde, im allgemeinen kann man nämlicli in tropischen Meeren l>ei Tiefen
von nahezu 3000 ni auf einem von Globigerinenschlanim gebildeten (irunde
darauf rechnen, keinen Hindernissen an b^fegnen. Aber auch der Inhalt des
Schleppnetzes war auffällig: er war ungemein kärglich, indem außer einer
Ophiure, 2 Brachiopoden, einem Stück einer Antipathide nur noch die ab-
gerissenen Äste einer Koralle sich fanden. Das Korallenbrui li.-^tück wich in

seinem Habitus ganz ab von dem der Tiefseekorallen, welche die >Valdivia«
außerdem auch nur bis 2278 m Tiefe festgestellt hat. Die nfihere Unter-
sueliung des konservierten Stückes durch Prof. v. Marenzeller hat in der
Tat ergeben, daß es sich um die Gattung äeriatopora handelt, die Riff-
korallen sind.

Ks ist nun bei der surgsainen Art des Arbeitsbetriebes, der an Bord
der >Valdivia« durchgeführt wurde, ganz ausgeschlossen, daß das Korallen-
bmchatäck aus rinem Mheren Fang im Netz geblieben war. Somit ergibt
sicli der SchbiR und damit stimmt das Festhaken di - Netzes während de»
DreUgfn» überein — , daß auf der eingangs genannten Stution am 28. Februar
die »Valdivia« den Rand eines aus großer Tiefe höchstwahrscheinlich bis nahe
xur Oberfläche heraufragenden lebenden Korallenriffes gestreift liat. Findet
sich das Kiff wirklich, so wäre damit ein Gegenstück zu der großen Chagos-
bank und der Saya de Malba-Bank gegeben. Jedenfalls soUte die Position in

'j Bcririite der m«di.-|jli}'s. KIimc der Küuigl. Siclw, ( Ses. di-r WituieiHchaftc-u zu Li-ipzig. lÜOTi. I.
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2*^ 67' S-Br. und 67 59' O-L^. auch in iiavi^ratorlschein Iiiterettöc* vorläufig

•Is >v«rd§ohtif[f* besefohnet werden, und es wäre wün^elienswert, die ganie

(lefjend sor>xfäItijir nbzulotc». Dif närlisti' < 'K'lftrenlieit thizu lisit vi<>llt»ioht

die von l'rof. J. St. Gardinor auf dem 'tJealark ^ geplante Exin*<liii(>n, die

jetzt um diose Zeit von Ceylon aus nach dem sentriüen Indisehen Ozean aof-

brechen will. (i. Soh.

a. Auffallende Feuerkug^ei. bampftr Marbiii-^' des Xurddeutschen
Lloyd, Kapt. II. Stern, hatte auf der Reise von Bremerhaven nach dem
La Plata am 14. November 1904 alwnd^i um 9U 0™'" Kap Finisterre in rw.

S66^ 0 12Sni .\hstan<l passiert und von da bei leichtem Ostwinde und hohem
Barometerstande rw. S 24 W weiter geeteuert mit 10' Knoten Fahrt. Am
nftohsten Morgen, den 15. November, befand sich der Dampfer etwa auf der

H^e der (irenze von Spanien und Portugal 60 Sm yon der Küste entfernt.

Der IJerielit im meteurolo^risclien Tauebucll lautet, wie foljjt

:

»Ungefähr 5»» O"»'" V wahre Ortzeit, auf 41 44' K-Br, K» 10' W-Lg,
beobachteten der 1. nnd 4. Offizier eine glinzend helle Feuerkugel, die, aus

dem Sternbild de» Löwen kommend, ungefähr in der Mitte der Verbindunjrs-

linie Mars-Alpliard (a Hydrae) zerplatzte, jedoch ohne daß ein Knall gehört

wurde. Bis 5>> 19"*» wahre Ortszeit blieb ein leuchtender Schweif (oder Rttok*

stand) am Himmel bemerkbar, der zuerst eine recht korkenzielierniinliclie

Form hatte und sich erst ganz allmählich zu einer leuchtenden Wolke ver-

breiterte und auf den Mars zu wanderte. Die Erscheinung war ganz aufler-

gewAhnlloh.«

Neuere Veröffentlichungen.

A. üeqpraaiiiingwi und WMfHhrHrtM» InliaMMUigalMB.

Rein, !. I Japan nach Beiseu und Studien im Auftrage der Königlich
FreuBiachen Regierung dargestellt. 1. Band, Natur und Volk des

Mikadoreiches. 2., neu bearbeitete Auflage. Gr. 9^. 750 8., 2 Abbildungen
im Text, 26 Tafeln und 4 Karten. Leipzi-;, lOO."). Wilh. En^relmann.

Dif I. Aiifliiffi- «iu-tMi* Itiimirs erHchioii issi, um fiuif Jithre t^iMier «liin h «Ion 2. Baad:
Iauu[- iiiiil I''i>r!'t\virts4'huft. biihiitiri«- iiiiil Hiuuli^l* njEBiizl zu wcrdci). lK>r \'iffa.-«4-r Jitttte Ödi

lu'i <li<-^-iii Werk «-in wlir holu-^ Zii-I jrf«i<'<-kt uimI. Miwiit liw einem fin/.oltini (K-lr-hrton von nel>

H«iiip'iu W'isM'ii und nixlnM-in H<jil iii<>|r|i('h war, :nifh wirkBch wn-ii'ht. Kiiiiij)frT, +1727, tob

Si)>l>ül(l, i 18(iU. und Kein bilili n ein l>ni^<>tini. <I;ik mit unMeivn gninillirhen Kenntiüti<«n «on
Jitiwii unauxlüHrhlirb veriNiii<l<'ii i^t iiud <ti-n-ti iiinftutM-iKJcn Werken k(4u aiulenro Volk ciwm Ümi-

Jiclua «B die ütitv zu wtam hat, unbeHcludct aller Anerkennung bm>-ornignider anderer LÖKtnaigm
aal einxelnen Oekietra.

Die Itd!H>n Ki-ins hl Japan und (Ue crale BearbeitnQK de« 1. Bande«, 1874 bia 1881, fielen im

dne Zrit, «o Ja|Mn, «>)ien erat tm mmm wdtfenifli A^gödiicdeiibeit in tmUebaamcr Wtim nf*
gerüttelt, unter disr Leilung kluger, ileBwwuflter äfaatnuiHBer das Vcnnumte mit KeiieiMchrrtt«n in

nahezu unhcimlicber Hanl luirhzubdicn «nchtc. Mit dam fremden iStronie tu^hw-inmien, um uk-ht

darin unterzugehen, war die Lnstin^, un<l <lalt Regierung und Volk ilic» schciiiliur riinnVUrhr in

rillen» MonH<'lMimlter nifijrlich p'maeht halwn. sticht in »lor Of»M'hiohte ohne Ut ispicl <la. Wew
iiiii'ihiirt schiK'll«" Knt\virkhin>r .ln|>ans auf all' 'i < •( lirtcti iiirns<-liIi( liiT Tiiti^-kcii Imt iiiiii a» h

ihrri-««its in (Irr kiir/cn S|ia!ini' rinc?» X'ii-ilcljalirliiiii .i tl-^ uiifrrr Kl•lllltlli^-^• iiIkt N.iliir iiinl N "il"

Mikni|rir<'ii'h«s ilinirliL' rrwiiicrt iiinl mtIh Ii, ilicK ilii- N('ulK»;«il>iiniim «Iis 1. I>;iinli^ i-iji ilriii-

^rciiili-^ lU-iliirdiih «nnir. AI- li.^iiiiili ii'- K< iiii/< i' lu ii ilii-^i-r i'. Aiillii;ri' -^ i nur lii ii niil»r-

Miili-iirlii lii'n Aiilcil hinj:('wi(si'ii, drn ilrr \"iTf.i--i'r ijhimi:' lir nrlM'ii drii An-IrnniiTii .lü' !i «Irii .in-

l

aiii rii -< 11x1 vcnhitikl. « >lnii' ihn» MitjiiUc it nrnl MiiNwrkiiri;:. dir im \'un»ori daiikmd aiii rkaiiii'

wird. r~ M'i mir an die liu ii'riuki'ii der l'H nnl/nii^' iMtii-< lirr Wi rki' i-riniu-ri. Iiait« di--»' Aul-

lai;i' ni( hl da- «.-idi n kinincn. wa- nun i-l. aiit der Hohe di r Z<'il im Milli n .»miic di'- W i>rti>.

All jitli in Ali^rliiiui mcrkl niiiii. dali der \'i rt:.-s(-r niil di r ]H'jiilii li>li n I x w i--i'nhattii:ki'it juli'ii

/iiwiirh.s Von iii'iii ii K>'iintni-«i n viTwcrlel hat; ^anzi' 'IVile ile^. linrln^i (/. K Korniosa n. a.i iinilli'ii

iilH'rh»)i|»i niMi hnclM-ri wrrdi n. l-j* iniift hier p-nüffiüi. eine kurze l'l>ersifht des inhjüt- '«

P'lK-n. Ik-r <«r-iii' IVil. die Natur .Ia|ian-. i-iiic |ihysi»i-he Uctigniphic de» Liuidt-s, onlliiUl whi Aih
M-hiiitir: Zur » •ritiiiiL-ruiin : Kii-ti a-.-iaiiuii;;, .'M< i M--iiilc, »<inimungen; (JcolopjiK'he Vi-ihältiiiw*;

rii)xi<i>ni»i>hi«-: llvdriv-^raiiliii' dis Ijuidi^i; Klima; Kit- Flora der jftiianischen Insiln: Pii- Ksiii'ti.

1><T zweite Teil: lh\< jaiiani>. hc Volk, ktirze Dantlollini|r wiiier (icwhichte, ZiviliNitioii und A^inalen

Ziutfinde von Jiniinu-IVntio i)is zur (M-geiiwart. enthält drei AlMchtiitte: Ucacfaichte des ja|MnMMn
Volkes; Anthn>|M^ivi<' und Kthiiotrnijiiüf; ToiMvruphii-.

l<«-i dem Ki'olh'» liitt-n-Mte für die auKeiibii<>klH'hen Vocgiinge in Ontaaiea wiid ea luanrbi-ui

i-iii l(tiiiirfni>^ r^in, sirli ait der Hand eiticx zHvcrIiststKm FTducn aogdiender mit den Land nod
Volk XU boM-häftigen, die jetzt m aller MniMle «ind. Will und kam er «ich nk>hl dnivh Dataende
Too einzelnen Werken und Hehrificn in veiwliiedenen Sprachen unlerriiAten, madem «leht er du
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».wnlncti- <i;»ii/L> in einem Werk, (laiui kunn ihm nur Jiviiis 'Ja|>aii ei«)>fohlrii wcnicri. iloiin

«in /\\.>it< - 'I. r;irii<.ics Wok Ober JafMui gibt et nicht, weder in dentorlier ii<»'li m ir-<'ii>i einer
anderen f^jiraibc. K Kuippiug.

B. KmiMfee Btwdieinimgen im Bereich der Seefohrts- und dMT Wowwflninfl»
•owio auf verwandten Gebieten.

a. Wfi ko.

Vl^ttemngsknnde.
Marchi. L. <le: Meteorologia generale. Ki Ji^. X\' e 2:J.') u. Miiiluti«! U»*i.'i. X, Iloepli.

Möller, M.: Flut und Wittening. Eine neue Thoorie atmospiiär. Hut- und KlilH-lH WLviniji, ab-
gdeitet für nönlL fcno^r. Brviton, und deren Anwendung auf die Gestaltung der Wittening.
(VT. 24 8. n. 6 AbbUdg.) gr. 8«. Bratuwcfaweig 1906. A. limbnsb.

Broum's mitd» and eurrent*. 8". 100 8. Qlas^ 1905. J. Brown & 8on.

Xeere^onde.
Ur 8ven9kA bTdrofrrftfiflk-bjologiska Kominiiftioiien: SkriAerll. Göteborg 1905i. Wald.

Zsfhri"! Kikfri-vkfri A—B.

Ifacherei und Faiiaa.
Brandt. K., nnd Apstein, C: Nordiacka Flankion. 3. UeL S". Kiel 1905. LitiaiiiB &

Ti-M-her.

Reisen und Expeditioneii.
Nansen. F. A.: 7%e Norveffian North Polar E/mediUoH 189S bit 1896. Scientific Besults,

Vol. VI. MeteondMgiciI observadona. XIV, OSO 8. London 19(T5, Longmans, Green A Co.

Physik.
Black, F. A.: Temttrial miii/nrtigm and its emae». Conoibutkm to the ducidatkm of tbe

prf>blpni. '2:iS S. bmiion llt<ri. Call i<: Son.

Terrestriitclie und BMtronouiische Xiivifcatioo.

Arenbold, L.: Äu»ir«ickere^cln für Jioofe. 8*. 6 S. KieJ lÖtO. Lipsiu>i & Tischer.

KünigL aatrononi. li' rii.-ninatitut: Berlinrr <iMrnnoii>i^che» Jahrbuch für 1907 mit An-
gaben für die < ijipintitUm der Ptaneieu (1)— (.'>l'2) für 1906. Heranspeg. unter Latnng
von .T. IkuschinpT. \rr. S". X. .%JS S. Ikrliii r.ii' i. I". Diinuidens N'erla«:.

Vogel. H.: Newcomb-Engelmann » populäre Aatronumic. 3. Aufl. 748 .r?. Lei[izig 1005.

W. Eogobnann.

Küsten- lind Ifafenliesclurelbiugea.
r<cbntuii k, l'b. D.: Th» Bt^ma Itlaatd». (i3Up., U3 i>l., 7 fig. Xew-Yurk r.Mjj. .MacuiUlan.

ZmnamgidM voor dm Oott-Inditehen ÄreMpO. Deel IL 'e^iravenhage 1905. Mouton & Oo.

Sdliffbati und -F.inrichtnn^on.

Dabbcl. H.: Entircrfrii iiikI BiTfcli nrn der Du mjifiiKiscIiium. {jr- X- IVi-rliri

VMC>. .\. S|>riiij;cr.

Catalogue of charts, plana, aailiuy directioius und uther publicationa of the U. S. Hydro-
grapMe Offtee. i'. waahingtoo 1905. (Unreminent Printjng Ofik«.

Haadelsfceofcraphic und Statistik.

Rnsnii r. H.: Le Farlage de l'Ocäanie.
Jura rli. k: Oeogrtmkie^-ttalietUeke Tttbdien. AnMEabelflOS. 8». 102 8. Frankfurt a. M.

IL Keller.

SaniteUeberieht über die Kaieerl. deutsehe Marine fSr den Zeitraum vom 1. X. 19(Xt bi»
SO. IX. 1909. gr- 80. UI. m 8. Berlui 1905. £. H. Mitder A Solu.

Kai)serl. Statist. Amt: Die deutnehe Flagge in den atißerdeuUtdien, Hdfym. t. TeO:
An(l<rfumf>iii«-he Häfen. lEipinzuapiht tt'

"/
.! i !• Ijahrshi ficii d. Statirtik d. Deutadien

lU'iclii-s l'.iH.'i. 1". r.;i ri. IVrlin r.*i>:>. l'iutkaiiiiiii i \ Miihlhrcilit.

Seidel. A.: Dir (hntsrhrn Si-/nif:i/i'l)ii'fr und ihr irirtsvhdftlichrr Werf. Abrill der ileut-

i«eben Kolon ialgi^'liichte. ikix-hreibnug der dcut«i-bcii Kulunien tuui l'ntcrsuebung ihrer wirt-

aebaftlicben Bedentiuig. 8«. VI. 107 8^ BerUa 1905. A. Dankec

tJ^cetzjCPbunc.
Deutuche SrenuDiiisordnunu vom 2. Juni 1002 unter Berücksichtigung der gesetzlichen

Abänderungen vom 28. Märe 1903 und 12. Mai 1904. 8«. 83 8. Hambnig 1905.
I.. Frinli-rich-äCn & Co.

Vepuchi«*d«'nes.

Strobel, F.: Adreßbuch der lebenden Phyniker, Mathematiker nnd Antrononu-n des In-
und Auslandes und da- technischen Ililfykräfle, 8». 258 .S. Lci|i7ijj inic». .1. A. Ikirth.

IHtHomtaire technique et ntaUique de marine. Fran^ais, angbü«, alleniaud et italion. Publi<5

par la des >MitteiL ans d. tiebiete des Seeweaena«. ficanc., amd., allem, el ital. Angl.,
fmu;., allem, et ital. V«L VL \*r part. p*. 8* Xm. 9. Päa 1905. F. H. Sclum^f-
Triwt und (lerold it t'o.-Wl«.

Uevcntlüw, E.: Die deuiseHi» Flotte und ihre Aufgaben, diillgerü Illuiilr. Volk»»b.> kl. 8*.

88 8. Berlin 1905. H. Hi%er.



3S2 Anoalen der HydsognpUe und lAritiiaen Ifeteoralogte, Aogint 1906.

Kaiscrl. Marine, Deutsch« Öeewarte: Katalog der BiblioUiek der Deutseken
MU Hamburg, e.Naeiarag 1904. gr. 8». VI, 6S8. HunhiiiK 19Q5. L. Ftiedericbn

Oo.
Kretz, Frz.: Hebung der infolge von SchweUungen periodisch tpiederkehrendeti Schiff-

faMatterungm injdam g«$ekiebe/ükre»den Flütsen. Lex.»». 6& mit 2 TaL iLuk-

mhe 1901. Müll«- A fMff.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Yeröffeat»
Uohnngen und Sammelwerken.

Witloninpskundp.
Ärctic ineteorological observations. Naliin-

,
lynri. 2<i">.

Westindische Orkane. Hansa . 19<J5. 8. :{4.j.

The first observaliotis wilh bnllom sonde in America, A. S. Uoioh. The Aemnauti'-ai

Jüunial , HK ifj, Ö. .'»l.

Weiterer Berieht de» geeehänef&krenden Vieegmtvemewr» in Fonape über den Orkan
am 90. April 1906. >Deatadiet ]&)k»klblatt<, ItKCi, S. 457.

Über die Energie der Stürme. H. Kfargules. »JahrlMidi d^ k. k. ZentralaiMtalt L Hetcom-
l(>pt' u. Erdinn^nclismuK. T Wien 19(15.

Die hciKoi Winde in Melbourne. K. v. L, inlnifclii. l't tcniiaiiiis Mittciluntn-n . UhT). S. ll's.

Le$ grndienfs vertieatu de la temperature dam les minima et lex maxima bttromeirique».
ii. Creniarxlcr. »AridT f. MatlMni. A«tr. Och Fbjs.« K. Sroisk« Vetmak. akad. Stoekbofan.

l!«i.->. IW. -2, Xr. :.

Brdbeben im ilvittxrhen Ostseei/elni t und ihre Beziehung ZU den Witterungtverkäitnimn.
W. Krcb». »Ulübiws m:>, Kd. LXXXVII, Nr. 24.

fite exploration of ik« atmoepkere above tke AtianHe. A. L. Rotch. »Science«, 1905.

ä. 244.

Der tdgUeke Otntg der Temperatur tn der inneren TVopenaone. J. Hann. »Metamiog;.

Zritdchrifts 1905, S. 27*).

Über die Temperatur einer Sehneeoherfläche bei Tauwetter. (Russisch.) SoluptsrhinskT.
Mctforolo)^. WjfÄliiik il. kaix rl. ni-- . irciK^T. < ii-^cll-rliati .Iiiiii l'.HK".

Methode der liuuhfrost-UcnlKK-litiiniicn. l'iiliiiiinn. M«»natl. Hnllciin <{(s l'hv-,

t 'ciiir. ()l>s. in Si. I'i'ti-r^lmrM
, Miir/ l'tu:,.

La nit'trorologie des erlijise.-t /ot<t/e.i de S<deil. W. ii«> Fntivicllo et 1*. Korde. >Com|>l<e>

R'liilus ile raciuli'inic do- rMiciirf?- .
l'.Mlf), !*. 10*5"'.

Die Aufgaben der heutigen Meteorologie, »tiias liHXi, S. 392.
Draehenaufstiege Über aem MiiteUnmiieehm Meer und dem AOanHe^en Otean. ^XSto'.

i<»i»r,, s. :t'.ij.

Meeres- und 4iewaHH«rkande.
Ober guantitatife Bestimmung von Stickstoffverbindungen im Meerieasser, nebst einem

Atükang über die quanüHiHve BeeUmmm^ der im MeeneaaeergMeten Kieteltämv.
E. Raben. «Wnseiuch. Moemnntcn.«. N«u« PnljKip. 8. Bd. Abtig. KkL

Oh the influence of ice-melting npon nernnie cirrufnfion. O. l'ettertaoB. »ür 8«aii«
Hydrografink Hiolii^jiska Koiiimisj^iotn its Skrificr . V.

Windshirme im Gallmarfiord. i >, l'i 1 1 1 1;1m ii.I:i.

Über die Wahrscheinliehhil i'on /leriudischen und unperittdi.iehen Schwankungen in

dem iit/antisehen Strom und ihren Betiehungen tu meteoTologieehen und biologi-

schrn Phänomenen. Hlieiidu.

Svenska Jli/drografisk Jiiolugiska Komnii.Hnionens tteräftelse /Sr orbeledrei t, Me($ 1909
— l.Maj l<Ht4 und for arbetudret imt4— ism. KU-nda.

Der Etnßuß der JCissc/imeUe auf die Meeresströmungen. Giar, 1905.
Oeean vovee. W. U. Fry. »Xautical Magaiin««, lSiO&, 592.
Nuvene de tareta no mar. >Bevwta niaiitiina BraaUcifa<-, 190ü, 8. 22K

Fiisrherei und Faiina.

Bericht über den iniemoHoHaien Fischereikongreß in Wim vom 4. bU 10. Juni iSOS.

(Schluß.) »Allgemeine FiM!hereizcitung>, 19(t5, ^. 2O0.
De zeeviseeherij en de v(»»^erhaven te Ymuden in Juni 1906. >-lfededdiugni onr

Vissoherij.. II«':.. S. 99.

Au» den lieiselferiehten der Fi»eherei»ekul»ehSffe. »Mitteilungen des deutaciwn ScefiiciMra-
vt ri'in- .

1.'). Nr. <>.

(tothi iihitrijs und Hohns Lüns Seefischereien int Jahre t'JOU tt4. \. II. Malm. Ebenda.
Jiachrichten eon den Fischereien vor der afrikanischen Küste. Ebenda.
Auegug aus den Vorschriften für den Walfisch^ng in dm Oewiütem der Ineeln dt»

grünen Vorgebirges (Kap Verden). Ebenda.
Junge Butt in der Oat»ee. C. Aputein. «WiBsemch. Mrerminteni.« . Neue Fcdge, 8. Di

AbOg. Kid.
Über da» Vorkommen und die Verbreitung stiekstoffhindender Bakterien im Meert.

.1. Kt ritner. Klxnda.
Märknlnif af rödspättor clil Seeriijes vestlrust tO(ß och llHiH. f. Tryboiu- I r ^'vl'n^k»

1 1 \ (Ir.'Ljrari-k I!iiilo-l~k;\ Kniniiii--i..iifii> Skrificr , II.

Almurkningar i Östersjon Iimkj och liM/4. F. TrTboni. Ebenda.
Hummerunder»ökni$tgar vid Sverige» ve»tku»f aren 1901 bi» 1009. F. Trybom. Ebeada.
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Neuen VerBffentltrhunKpn. 388

On thf ptfiiikfnn front the swediah eoast-ntatiofu Mdaetkär and Väderöbod eolleeisd
dtirimi Auijmt iwKl — Juli imt and on teatonal varifUions of the plankton on
tili' Ufillic currenl. P. T. Cleve. Elx-ndn.

R^ort 'III Ihr j>lankton of (he Baitic eurrent, eoUeeUd frnm Augmt UM» to July 1904
ut the airtdish coast-atationa Müsenkär and Väderöbod. 1". T. Cleve. Kben«fa.

La prelendue ditpariHott de la baieine. P. de Mi'Ticl. Nature^", lltof), S. (U>.

Tke floaUtui iaboratorj/ ofmarin» bMogie t^Triaity College. C. L. Edwardi. >Bcience<'.

180S, S. 999.

Reisen iinil Kxppditioiipn.
In tili: Lipiiri !slitnil><. <i. \'cl(i. Hie S'<)ltisli ( in>^ni|ilii('Hl .Ma>:u/.iuc l'.'i>ri, S. '.U7.

Tl" Aiitnrctir l'nililoil. Th'- ( i.-(!t;l;ililii<':il Miljiil/illc l'.'ll.'i, S. :U.'.

Ainttiiilsen s hlipedUiun tu the Mayuetic Pole. Tlie ^x-oltihh (.ntugntphiiol .MaKiuiiie« 1905,
£tpeditinti to th« HvtUon Bof tmd Nortkward. »Amerina Oeognplilaü eodetj* ItfÜS,

S. tiiS.

La apedizione oceanografica eMT »AUtainiM' n«l Ptieifho orieiUttU. »Sodttti Oflognfka
llaliaiia liXifj, No. VII.

Dia Studienfa/irl den Imtituta für Meereaktinde nach Ste^tn^ ßtpinenninde, Rügen und
Bornholm. V. Diiisc. >Zeitechrift der lieeelbdiaft für Eidkinde ta licrlin< 1903, S. 427.

Physik.

Rendtadoa da» obterva^sm maonetieas eorretpondetUe» da aegtmda e tereeirapart^ da
Oommitteo. »RevHta H«ri6m* Bmnleii»« 1905, 8. 1330.

Über dU Bestimmuna der Höhe der NordUekt-Strahleu. Kusnetsow. (Bu«i8cb.) Ebcndn.
Ä Melhod of obtaintng the deriation of the eompaaa in a fog. iXautlnil Muwdne' 1905,

8. »04.
Die abeotute Measung der »pezifinchen Leitungsfähigkeit und der Dichte dea vertikalen

Leitungsstroifii's der Atwnsphäre. Trrn-slrinl Ma^'n. S. si i.

Menirea ntagnrtii^nr.s en Chine. .1. ile Mnulrey. Tcrrcsirial Magiielieiu iisw.^ HK>.'>, fc». HK
Beeonh of'Sns,„oi/raphn in XoHhanierica and the UamUian leland». H. F. Beid.

Trrreslriiil .Mapietisiu- IftiCi. S. Sl.

Work of the depnrtntent of Terreslrin! Magnelisnt of the Carnegie ImHtuHon for J906.
l.. A. HuiHT. Tomstriiil Mii^rni-iiMn. nwi.'i. S.

Betinfliinsung der Mniinftiiiir'iphen-.Aufxeichniingen dureh EnUiehen und ilini/r andere
terreslrisrhe Ersrheiuuui/en. ,1. Ii. M^'^'l'r^^•hnlidt. Kizuii^beriehte der iimib.-phvs.

Klii."( ili-r Kjjl. rrix licn Akailciuii- lirr Wissiiiwli.-iftfii-, 1905, S. ISR.
Siiliir iitiil l'i rnstriiil rhnnges. Scieinv lyo;.. S. Jl'.t.

Vher Welli n in tirfiin Wiiixer. II. I.kiiiI». l*rii<\ Math. .Sc. L'.'>. IO<i.'.

Beitrug -nr Kenntnis den Einfluttses der SonnrnftnatOTtia auf den ErdmagneiiatHUa.
NatiirwisH iischaHlichc Rmids4'liuii lHO.'i, S. Xü.

Die unterseeische Te/rphonie. ilelkw^ 1905, ». 812.
Bin Kimm'Dtagntniui. K. Kiiss. MittcOunfpen mw dciu Gebiete den Seewew« 1905, 700.

lutruiwMMi'' und Apparatenkunde.
Btffiatrierbatlona über <iem freien Meere, .\rehiv für Post uihI TeU-uraphie^ \905, S. 471.
On eeaporation paugee. Thv HnrohYunl .hmriml vmc, s. i.'iT.

On the uae of tnauiated water-bottles und rerersing thernionietern. V. W. Ekiiiaii.

«Putilii'utiuiiN <!>• finiiristniK'f
,

Untveraal-Me/tin.strumente für oeodätisehe Milit'ir- miil Murinezweeke. Mitt. (ieb. d.

S-ew. l'.tii.-,. Nr.

Der Bifilnr-Str>iniuieit.ier. i). I'i t ii rsMoii. l'r. ."^veiiMka HydrugrafUk iw». , t*krifter II.

Verbesserter Hegenme»ger für Platzregen. Berg. (Bmaiicli.) iMonmtL Bolkrin dee Pbjiik. i'entr.
Ol*, in Sl. I'. li t-shuffr . Mär/ .

Xme Seesignahipporiite. .Sitahrl llNt.'i. L'<il.

Terrentrixclip und a!«trott<iniiH«be Navii^ntioii.
Vereenroudiging ran nautineh-aetronomieehe taMn en berekentngen, door. E. Knipping.

l)e Ztf. 11K6, 8. 270.
De eireum-meridiaan tafelen ran P. Boaaen en D. Mare. D. U«re en 1*. Bossen. .Marine-

Uad«, 20» iaarg. 19O5.0Ü. Tweede Aflov.
Oenaadgkett der LängeHuntereeMedebeetimmungen dureh Uhrtraneport auf der Eieen-

bahm und dem Sehiff. •PMermannR Mittcaamwnc 1905, S. 1 lu.

Submm^ narigation. Williim H. WhUo. Nitare , 20. jiine

Kiatm. nnd llafenboHcliroihunK-
The Talautl of tjueljxirt. H. 11. Hiillxri. .\iii>rii an < ;i->i;.Tii|iliii:il -.n^irrv l'.Ki.'j. S. :!'.<»;.

Dip ^f(Irinnen . t t .-n nlilr. (ildni- r>':>, Ni. 1.

Jleeent ('hanges in tlie l'rnter of .^tninilninli. V. .XimIi imui. Tin- Smiti-ih ( ieogra|)hi(-al

M.ii:;i/iii.- r.l'M. S. WVk
Ih 'Intrteit roekx in irell-iiseil trade riiiite>i. Niuilical .\lni;a/iiH' i'.Ni'i. S. IUI.

Kiiriil iHin i iisil n ()/ini ii/iil I.iniiutrik. <ill^lnl^ \'M<i. Nr. 1.

iiet disiriri Tntn-to njj de Oiisknst etiu lliihnahern, door A. Hueting, zendeling-leeraar
der l'inihtHrhe zendinjeereeniging iiiioi kaari». -lydscllrift nui het koninkfqk Xeder-
luidHc-h aArdhjkakundig gfiiao(iM-hap itHC«, >S. (iOK

Riffln« ud »BiBrichtiuigeB.
A Correetion to be tmpUed to the Couree a TwinSere^r-Veaael tehen Veing but One

aeret». R. Henderson. ProrrcdiniDü of tlie V. H. Xaval Insiitnte^ I9ivr>. a 4.V.
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884 Aimakn dar Hjrdragnphie und Maridmen Meteonilogie, Augnst IfNXi.

Äntwoord op het sluk van den heer X. in htt Marinehlad van 35. Haart i9U6 getiMd:
ßtitigem tmn «m ae/i^ en nog Jett. H. J. Ootting. »3iarineblwl'<, äu« jßug. IWI^V^
Tn-Bcne Aflev.

Die Entiriekluiii/ <h r iini/sr/ini h'rin/nwarhii- in i/ircr Bedeutung fSr den daUtekat
Schlffhdii. il'.irt-.' HiiL-k.-l. ^-. hifllinn l'.»".'». Nr. IS.

/,<'.' .iDUS-iiiu ri »( II /li/hiis. Will l>iii\ill'. L:i Naliirf , Ji. juill 1005.
Wikinijersi-hiflf. K. Kutlun/. l'Rinietlu'«!*- l'>'.'», S. (>4li.

Handelsicoofrrnphi» und Statistik.

Über
Trirxt Znitraluiiterihii. V.. S. Fi»<-lii'r. Mittfiliinj;f ti iln k. k. t'f«^. ( iesc'lWliaft

Wim 11" 'i. S. INI.

Die deuUche Seeschiffahrt. Anhiv für VmX luiil Tel»'>rii»|ihie llHifj, 4<i2.

Die Großmächte und der Oroßverkekr. Eckert. »Clktbtn« 1905. Kr. 1.

Hat fiiT Rcfilrr lUm Kniiitün wälirvinl dvn Aitfcni/taUs in einer Kraiikenarutalt dit

Jft'iicr zu zn/i/rit timl im Falte de$ Ibde» dee Kapitäne die Beerdigung^MeUn m
trauen? -Sx-tuhrit VJtj:>, t^. 2ul.

Freibordregeln dee Board of Trade. >^SeeCdui- lUOr», Nr. 309.

Vf'rschiiMlcru's.

iieu'iiniiiufi i'tni Uli. An hiv Im I'ost mul 1 1 |< j^nijihi'

,

ClaU(i'>i.s C/iiMSi'iii Sii'iir/, der tilte.tfr Kartixjrfij»/! »/cv Xurileiig, der ernte P<tl<irfor»rher

und iin'iiilniiiU'ihrcr. K\. ScIi.mm r. Min. k. k. (iin-r. Wie:) l'.i"'. I'mI. XI.VIII.

Nr. I 11.

Ken }innr iijniirrki ni/eu iKiur iimili iil i in/ eati hei ^fnlcrii inet lichte lirn iiil<fi>ffrii .

Al-ii. Mailli' hliLiI . l'.i"". iM',. TvM-r,|r Allrv,

Die Jlume und Eiu/liiitd. Ein hausüich-enylischer Seekrieg int 15. Jahrhundert.
Diiiikrr .V lliimblot. 1. fUma W. .FfiiHEHtbliller dw haiMtcrbn (karhid)tsw:eiiis-.

jcr. Ixnpziir (VI. .'ilSj.

Küstenfieber in Südafrika. Wroffi nilii huuj;< n «li-s Kiii*. (icsuiKlhcitsaiiiis IIMO, Si. 7iA.

Zur Ajuagleiehun(/ mn Uhn/ängen, K. .ViiiliiiK. - AstrooonuMrlic Xacbrirluen- 190.% 8. 3(iä

Die Oberquenniif dest Attiintteeken Ozeans im Ballon. •lUuntiierte A^romutitcli» Mii-

loiliiriFn-ri S. 22].

Dax deutnehe .Seekartetiirerk. Allfrcimiiu- .Marini- iiml t&Bdcb-KwrnwiHJiitU'nz M>7i, Nr. '.'i'.

Eine Ballon-Expedition nach dem XordpoL >lilustiiertD AfrooMitiache MitteiliuigeD« IWi.

.S. 223.

Der deuteehe Oeogrtmkmäag in Danrig, la. hie 16. Juni 1906. A. Supan. -»FetanMim«
Uittcilun(ri>iu 19(0. S. 18&

Die Wirkung der Welten attfIngenieurbauten. - Zentralblatt der RanvcrwAltiini!« igO.*»,f^3.'i(i.

Tke Flaati'na Laboratorg of Marine Biologg of T(inilu College^ C. L. Kdwardi.
^Scicnre. 19a\ S. 995.

Die Witterung an der deiilseiieii Kilste im Juni 1905.

Mittel, Snniiiiai lud Extreme

aus den metetu^o^Msehen Aufzeiflinun^'en (I«>r Norinal-HeolMiehtiuigaBttitioiMn

der SiH'warte an «l<'r (li'iitschcn Küäte.

Btationa-Name

d«4 üaromotiT»

L u i I il r II ( k, 74ionini-r-

Mittd Monat»>Extiviuf

mi auf Ab^, mlatifMy n.4.V-Br.

i5»Br.|MltM|MMt.!Drt.j Min. [!)».

II I

<lilO.(]lH-
<ir> <y>

liorkiim 'j . . lo.tm
Wilhelmahavea 8.5

Keittun ... 11.3

Hnmbiirg . . 2<iO

Ki.i \::2

Wustrow . . 7.11

Swiru'tnütule, 1" ».('.">

Ru);rii\valtlcrin.4 U
Neiifnhrwnsner -l..')

Miiih I .... 4 u

I

l)2.U

i"il.7

i;i.;t

•w.t

r.i..-,

<'>i.<)

C.l.s

tiJ.l

-0.3' 09.0

1

+ 0X
<i.l

l.L'

70.2

)ilM>

HS.«
IW.7

i"i!t."»

ri!(.l

li'.'.i

24.

24.

21.

IM.

21.

21.

21.

21.

21.

'.1.7

.M.l

1

.'.:t.^

:>i.2

.'».')."»

18.

2s.

In.

is.

Ü.

IN.

16.7

ii;,2

lf,.7

n;.2

1.-.7

I7.*>

l.\7

1S.S

I

19,7]

20. li

L'i t.f.

1<K2

IN.7

Ift.l

17.n

2t 1.7

17.2,

I7.2i

I.S.2

r..!t

lii.s

ii;.i

1.-1.4

ii;.7

1S.4

17.0 -f 2.1

l«.ll -1- 2..-.

n;.:t i.'.i

If,.:'

I7.<t

l.VS

17.1

ls.:i

r
'•'

f 2.1

- 2.;(

— .i.i

0
(t

l>

I*

(I

(t

o

0
0
0

i>

I'

0

0
<l

'j Die IkobuL-liiuiigeii von üorknm konnten nicht nt«hr «'crwerlet werden, da das er-

fbrderifebe Alatmü ni tfSt von dort eingcmndt wonlen »t.
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Die WiUeniiig an der cieutsoheD Küste im Jmii 1UU6. 385

Stat

Twuperutiii-
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Die Honatswerte der Beobachtungen der Normalbeobachtungsstationen
an der deutschen Küste für den Monat Juni zeigen an der deutschon Küste
durchweg zu hohen Luftdruclc, zu hohe Temperatur, an <ior Westküste za
große, an der Ostküste zu <r«'rin<;e Bewölkung und mit Ausnahme Ton Rügen-
waldermünde und Neufahrwasäcr zu geringen Niederschlag.

Steife und «türmlficlie Winde traten nur vereinzelt auf.

Die Moiffenteinperaturen la^a'n meist über dem vieljährigen Mitlel, nur
vom 7. bis 16. und am 23. etwas unter dem Normal wert, .so daH der Monats-
mittelwert über dem Durchschnitt liegt. Die Temperatur schwankte zwischen

') l)i<' rc^nstriiTti ii WindgoHchwindigkcit^'n iukI Siunitnonnen crsi lK iiii ii siit .TMimar d. J.

bCoigc aiMlen'f iiertvhiiiiitgNweiMC kldiicr »b iriihcr (vgL die KrISutaimguii dc-r JuiiuurUilx-lle ti. 143.)
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(Ut linch.sicii von Nt'iiral)r\v;i.-.<i'r, und 4..', dif ni(>ilriL'-^'<'ii von IJü;.'»'!!-

wuldertnünde, aUo um 2U.2 , wührund am gleidivii Ort diu kluiui>le äcliwatikuiig

18.3^ in Kiel und die größte 24^^ in Neufahrwasser betrug.

Di«- iii*)iiiitli«'lipn Xiodoi-jichlafCMineiijrpii scliwanktt ii zwisclit-ii 84 un<l H) mm
an d<'r «li iiix lu n Küste. Die LTVöliteii Werte erreicliten lli la. Aarüsiiml und

Wvek a. Fölir mit 84, 82 iiml 82 nnu, die niecJri^'.sleii Darsserurl und Friedrifli.*-

ort mit je 20 mm. — Selir erlieliliehe, in 24 Stunden 20.0 nun ül)er.stei;.'en(lo

Niederselilä^re traten auf in Norddi-ieh (21.1! am 5.), Bfixum (27.0 an» Ji; ).

Ilanjlnuf: (20.9 am 24.), Siiderhöft (:{7.'.) am 2().), Wyek a. Fr)lir (26.0 am
21.it ;ini 4.), Aai iL-iund (22.4 am 4.), < !reif.-i\valder Oie (25.2 am 2(1.), NeufalirwasstT

(21.2 am 16.), ilela (38.2 am IG.). Den höchsten Betrag innerhalb 24 Stunden
erreichte somit Heia mit 38 mm.

Als heitere Tage, an denen die Bewöllcung im arithmetischen Mittel ins

den dreimal tä^Iielien ]>i'ii))a('litun<.'eii nacit der Skala 0 bis in kli'iner als 2

waren, sind über gröHcrem Ucbieto der 10., 11., 12. an der ganzen dentschea

KQste, der 9. vnd 20. an der Ostseeküate zu verzeichnen.

Nebel trat nur vereinzelt auf.

<;e\\itiei- wurden in j,'roßer Ausdehnung beobaolitet am ä., 6., 25, S6,

27., 28. an der ganzen deutschen Küäte, am 4., 15., 16., 20. an der Nordsockfistc

und um 17. und 18. an der Ostscekäste, auiierdem vereinzelt noch an mehreren
Tagen.

Wetterlage. Tn den ersten T;ii:> n des Juni li^t ein 1 locli druckgebiet

im Südwesten, Tiefdruck im Nurden Eunipas. Die Witterung ist bei ächwaeben
westliehen Winden meist trübe und warm. Am 4. weicht das Hochdruckgebiet
einem vim dt r Uiskayn-See kommenden Tii-f, wäliretid ülter Kn^land ein neue.«

Hochdruckgebiet heranrückt. Vom 7. an tritt die Küüte in den Bereich dieses

Hoeiidraekgebiets, wodurch bei mehr ostliehen Winden das Wetter aufklart

und die T<'nipei"at iir sinkt. Am 1."). ersclieint ijn Westen ein neues Tief,

wälirentl das lIt>elMlruek^'ei)ie( nun den ganzen Norden Kurupus überlagert
( ileieli/eitig bildet sich über Spanien ein zweites Hochdruckgebiet, unter dessen

EinfluH vom 10. ah die Winde an der Kü.ste naoli Südwesten drehen nn<\ mit

gröBerer Wärme melir Trühun^' und Feuchti^'keit brinfjen. Vom 22. an rückt

das bislier im Südwesten ^elejrt.ne Hoelidruek<,a»biet nach Norden vor, wodurch
am 2S. und 24. an der Küste hei nördlichen Winden ilie Temperatur sinkt, um
jedoch sofort wieder zu slei^-eii hei weiterer Drehunji der Winde nach i >^teu,

(hl das Iloebdruekfiebiet jetzt wieder den Norden bedeckt gegenüh« r einem

Tief über dem Mittehneer. Gegen S«hluh de» Monats erscheint im Nordwesten
wieder ein neues Minimum, unter dessen Einfluß die Küste bei südwestlichen

Winden Trühun<r un<I hohe Temperaturen hat, bis sie am :10. in den Bereidi

eines von Südwest iierankommenden zweiten Minimums tritt, das bei nord*

ostlichen Winden .wieder aufklarendes Wetter bringt.

Ufdnicfct uud in Vertrieb bd K. K Mittler A Sohn
KOnlglii-h<> liwlburhliaiulluiig und HttfbucliAmrk^rat

Berlin !4W, KwbistnUSe es 71
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Die Eisverhältnisse in schwedischen und russischen Gewässern
vom Frühling 1903 bis zum Aufbruch des Eises 1905.

Nach Zi-ituiigsnielUiinKCii und aniUichcii M;hvvtili>t-lu-ii und ru^^lM'htn Ih-riclitcn

bcartwitet von läqpt. f>. BHnlrkef Anistent der DeutadicD Senriurte.

Bot AaftarBdi dM Wimm Im VrUdlnc 1908.

Um (Iii- Zeit der Tilf.'- lind Xnohtjrlpichp ÜIOH Iiis Kiidc Alärz zi>f,' eine

Reihe von Gebiettiu uiedrigen Luftdruckes an der >tordwestküste von Nur-
«sgeii entlang naeh Lappland, «o daB ftber dem Osteeegebiete sddwestliche,

teilweise »ehr stürmische "Windo licn-sohtcn, unttM- dci-fn Fiiifliissc riic Iso-

tborme von 0 fast <lauern(l vom Bottnischfii und Finnischi'ii Mccrbust'n ver-

dringt worden war vnd di<> Isotherme^) von + ö nahezu bpHtändi^' an diese
Meeresteile hinan, an manehfii Ta<ren so«rar woit hinein riM<'ht('. iMir-i Ii di<'st>8

milde Wetter wird das Wintereis betriiehtiieli mürl)er ^ewordi ii und an der
lianiRchen Seite des Bottniselien sowie im Finnischen Meer])usen sclion teil-

weise aufgebrochen sein, denn schon ein am 3. April bis llelsinfifors vor-

gedrungener Dampfer meldete dort, daß das Eis im Golf von Finnhuid in

Bewegung und das Feuerschiff »Äransgrund« vertrieben sei. Die Eisbrecher
traten nun in Tätigkeit, und es gelang ihnen, das Feuerschiff am 9. April
wieder auf seine Station zu bringen. Damit begannen im Oolf von Finnland
die ersten Versuche die Schiffahrt zu eröffnen, bei denen aber die Schiffe

nicht selten auf große Schwierigkeiten treffen. Denn wahrend die Flüsse
wenige Tage nach ihrem Aufbruche mit dem Abtreiben des Eises vollstindlf?
eisfrei werden, beginnt mit dem Aufbruche des F'ise» auf jenen Meeresteilen
eine Zeit, in der sich die Schiffe zwischen den treibenden Eismassen durch-
winden müssen, nieht selten tagelang darin festgeraten und nur mit Hilfe
v"n Eisbrechern befreit werden können. Aus den weiter unten ^ej^elienen

wietitigeren Eismeldungen, die zunächst geographisch und dann chronologisch
geordnet sind, sehen wir, daB die oben erwähnten Versuche die Schiffahrt zu
eröffnen noch um 14 Tage bis 3 Wochen verfrüht waren. Es zog niimlich

nun im April zunächst eine Reihe von (!ebieten niedrigen Druckes quer über
die mittlere Ostsee oder noch südlicher ostwärts und damit herrschten Ober
dem Bottnischen «ind dem Finnischen Meerbusen nordöstlicht- untl nüi-<lliche

Winde, die die Isothermen vun (I l>is zum 7. .\jtril wieder weit nii< li Süden,
am 3. April sogar bis in die südliche Ostsee, vorschoben. Am 8. il ist

die Isotherme von 0 dann wieder von den Gewässern der Ostsee verschwunden,
sie erscheint aber nach dem 17., von dem an die Gebiete niedrigen Luftdruckes
wieder .südlich von 60- N-Br. ostwärts ziehen, noch mehrere Male wieder, bis

sie endlich am 24. April endgültig verschwindet. Allerdings liegt die Iso-

therme von 0*^ auch später um V noch einige Male auf den nördlichsten
Teilen des Bottnischen Meerbu.sens aber weniger in Verl)indun}; mit weiter

südlich ostwärts ziehenden Depressionen und kalten Nordwinden, als nun bei

Hochdruckgebieten, die über Lapjiland liegen. Zum letzten Male reicht die
0 Isntherme am 4. Mai bei Ihiparanda an die nördlidiste Spitze der Ostsee

heran, and nun schreitet die weitere Erwärmung so schnell vorwärts, daß wir
Mitte Mai die Morgentemperatnr von 10^ über dem Bottnischen und noch
höhere Temperaturen ülier dem Finnischen Meer]>usen finden.

Dieser in großen Zügen angedeutete Gang der Witterung, kann als ein

(6r die zeitige Eröffnung Schiffahrt im Finnischen CMf isRlnstiger ange-
Mhen Werden. Das milde Wetter in der letzten Dekade des März hatte, wie
wir gesehen haben, das Eis etwas mürbe gemacht, und die südwestlichen Winde
hatten teilwei.se gebroehen, SO daß es nun mit den Anfang .\pril einsetzenden
ÖÄlichen Winden nach Westen abtreil)en konnte, wobei no(di besonder^ der
Umstand zusiaiten kommt, daii, wenn die Minima eine Zeitlani: über Kurland ^

*) Eft Mild hier »i«t« die LMibemeD oder Linien Klcicher Loitwimie ura V gemeint.

An. € Bjir. rtc, l«QG, Bett IX. 1
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und Estland liegen oder doch wenigstens dort nur langsam fortschreiten,

die Richtung des Win<l< s im (Tolf von Finnland auf längere Zeit »»stlich, woit. r

westlichf über der uürdlichen Ostsee aber nordöstlich ist, so daii das Eis an
der finnischen Küste entlang nach Westen und, wenn es in der nördlichen
Ostsee anj^ekommen ist, nach Südwesten weiter jiret rieben winl. Noch al>er

waren in der ersten Apriiwoelie die starreu Fessehi, die der Winter den Häfen
am finnischen Ctolf umlegt, nieiit gebrochen, die Dampfer, die im Vertrauen
auf die ersten Meldungen von offenem Wasser an der Südseite des Golfes den
Versuch gemacht hatten, ostwärts vorzudrinfjen, gerieten im Eise fest, und um
die HSfen am filmischen Golf zugänglich zu machen, bedurfte es erst einer

zweiten Westwindjjerinde, vom 7. bis 18. April, und der darauf folgenden
Ostwinde. Uni ein Uild zu peben, wie sich der Aiifln-iudi des Eises im ein-

zelnen vollzojx, seien hier die wichti<4sfen Meldungen aus jenen Gewüs;>i-rii

kurs angeführt.

Helsinjffors: Am .\pril meldet ein anirekommener Dami)fer, das Eis

ist in Bewegung und Aransgrund-F-Seh. ist wrlrielMMi, am t*. .Vpril gelingt es

den Eisbrechern Äransgrund-F-Seh. wieder nach seiner Station zu l)ringen,

am 14. April versuchte ein Eisbrecher das Eis nach Valkomhamm durchzu-
brechen, am 21. April setzen große I^ismassen von Osten her an der Kü^te
entlang, am 1. 11^ ist das Treibeis draußen noch 1 ^

^ bis 2 m stark.

WIborg: Am 15. April wird die Schiffahrt nach Stugsund eröffnet,

auf der Reede ist das Eis noch fest, am 27. April wird die Schiffahrt nach
Kotka, Wiborg und Frederikshamn für alle Schiffe erdffhet.

Kronstadt: Am 17. .\])ril ist viel Eis bei Hogland, zwei I)am])fer sind

etwa 20 Sni östlich davon im Eise fest, die beiden Dampfer sind mit Hilfe des

»Jermak« am 18. April hiw angek<»nmen, am 21. April ist nSrdlich von Hog-
land viel Treibeis, südlich davon ist offenes Wasser, am 27. April wird die

Schiffahrt für alle Schiffe eröffnet.

St Peterslrarg, den 11. April Die Newa ist eisfrei.

Einer frühzeitigen Eröffnung' der Scliiffiilirf im Bottnischen Meerbu.sen

waren die geschilderten meteorologischen Verhältnisse weniger günstig, be
sonders nicht im eigentlichen Nordbotten nördlich von den Nord-Kvarken.
Allerdings war es einzelnen Dampfern scIkmi Mitte April gelungen nach Her-

nösand und Sundsvail durchzubreclien, von einer eigentlichen Eröffnung der

Schiffahrt konnte aber nicht einmal an der finnischen Seite, v6n der die nord-

östlichen Wintle in den ersten sieben Tagen des April das Eis teilweise weg-

getrieben hub(>n müssen, die Rede sein, trotzdem die russischen Eisbrecher

dort so fleißig gearbeitet liatten, daß z. B. Rafsö schon am 9. April eisfrei war
und am 16. April die Schiffahrt nach Björneborg eröffnet wurde. Bei dem
warmen Wetter hatten um diese Zeit wohl die in den Bottnischen Meerbu.sen

mündenden Flüsse ihre Eisdecke gesprengt, und seihst von den nördlichen

Häfen aus war auf dem Nordbotten freies Wasser sicliti>ar, aber die nörd-

lichen und nordöstlichen Winde hatten «las Eis in den Nord-Kvarken und an

der Schwedischen Küste .so zusammengescholten, »lall die eigentUctie Eröff-

nung der Schiffahrt viel später fällt, nämlich am südlichen Bottnischen Meer-

busen an der Ostseite, von der die Ostwinde das Eis abgetrieben hatten, in

die letzten Tage des April, an der Westseite in die erste Maiwoche oder

später und am nördlichen Bottnischen Meerbusen erst in die letzten Tage des

Mai oder Anfang Juni. Die wichtigsten Eismeldungen aus jenen Gewässern
waren:

1. Von der Ostseite des südlichen NorObottens, am 9. April ist RifisS

eisfrei, am Ajir-il ist die Scliiffalii t nach Björneborg eröffnet, am IX. Ajiril'

ist Abo für Dampfer erreichbar, um 22. Api'il ist die Schiffahrt nach ICi'istine-

stad eröffnet, am 24. April nach Nikolaistad und am 27. April nach Wasa.
'2. Von der Westseite des südlichen Nordbottens, Sundsvull, dm S Aprü,

das Eis ist noch 25 bis 45 cm dick, den 11. April: es ist einem Dampfer ge-

lungen, hier binnen zu kommen, bei Hernö sitzen zwei Dampfer im Eise

fest, don 22. .\pril: ein Dampfer hat :] mal vergeblich versucht, sich nach

offenem Wasser durchzubrechen, den 4. Mai: der Hafen ist hei Ostwind voll
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Treibeis ^'eschoben, bei Bremö treibt das Eis mit Westwind ab, am ß. Mal
ist dort k«Mn Treibeis mehi- -lielitbar, in (b-ii rtiiolitm ist aber viel dicht zu-

sammfiificscliobeiU's Treibeis, und die Dampftr kruiiK'ii nicht nach Skonvik
gelangen, am 27. Mai ist das Feuerschiff Sydo.stbrutten« auf seine Station ge-
le«rt woviImii. Süderliamm : nni 15. April ist dort als erstes ein Schiff aus
Brantevik angekonuneii (lliU2 kam das erste Schiff erst am 29. Mai an).

HernSsand: am 15. April ist offenes Wasser sichtbar, am 4. Mai Icommt der
erste D.nmjift'r an. rmci» : am 15. .\pril ist offenes Was.-^er bis nacli den
AuHengrüJuleii sichtbar, am 5. Mai wird die Schiffahrt eröffnet (zugleich wird
gemeldet, daß in den Nord-Kvarken 5 Dampfer im Eise festsitzen, am 8. Mai
sind es H, am 12. Mai ist drauMen viel Treibeis, am 18. Mai wird die Scliiff-

falirt eröffnet. Gelle, der südlichste Hafen in der südwestlichen Ecke des
Bottnischen Meerbusens, meldet am 11. Mai schwere Treibeismasaen nJbrdlich

von Gefle.

3. Aus dein aürdliciiüu Teile des Nordbottens wurde gemeldet: Skdleftea,
den 14. April teilweise eisfrei, die Schiffahrt nach Ursviksfjord wird eröffnet,

am 20. Mai trifft der erste Dampfer ein. Pitea: das erste Schiff trifft am
25. Mai ein, am 26. Mai ist der Nordbotten westlich von Bonden eisfrei, östlich

davon voller Treibeis. Lulea meldete am 18. April, daß offenes Wasser
sichtbar ist, am 24. Mai trifft dort und 29. Mai in Salmö der erste

Dampfer ein, zugleich wird von einem der Dampfer gemeldet, datt sich bei

Dorddstlichem Winde das Eis in der NIhe der sobwedisehen Küste zu-

sammengeschoben habe. In Haparanda ist die Sciiiffahrt am 1. Juni und
in Kemi am 23. Mai eröffnet. Jakobstad, der südlichste Hafen an der
finnischen Seite des nördlichen Nordbottens meldete, daß am 16, April die

Schiffahrt durch Eisbrecher eröffnet, das Eis in der Einfahrt aber noch 40
bis 70 cm dick sei, am 29. April konnte Jakobstad aber wegen ungeheuerer
Eismassen in den Nord-Kvarken nicht erreicht werden, die Schiffe müssen
deshalb nach Wasa binnen gehen. Das Feuerschiff Snipan wurde am 11. Juni
auf seine Station gebracht, am 0. Juni meldeten noch Dampfer in St. Peters-

burg, dali sie im Nordbotten viel Eis getroffen hätten, ein am 2U. Juni in

Kenii angekommener Dampfer hat alier kein Eis mehr gesehen.

Sehr dürftig waren die Eismeldungen von jenein Frühjahr aus dem
Rigaschen Meerbu.sen. Vernmten lälU sich, daii Higa Ende März schon eisfrei

war und die südwestlichen Winde, die damals herrschten, das Eis in den
nördlichen Teilen der Bucht zusammen-rescliolten liatten, von wo es Mitte

April verschwand. Die Meldungen darüber sind: Pernau, den 27. März:
SSW-Wind, es ist viel Eis auf der Reede, den 15. April: die Schiffahrt ist fflr

Dampfer ei-üffnet, den 10. April: da^ Fahrwasser ist eisfrei.

Eine Meldung aus dem Frühjahr 1903 liegt noch aus Archangel vor,

der zufolge am 80. April Solombal, der Hafen von Archangel, berdts offen
war, und u\:\n hoffte das Weiße Meer schon etwa am •20. Mai befahren ZU
können; leider liegen darüber keine weitere Meldungen vor.

Der Winter 1903 bis 1904
war in mancher Beziehung auffallend. Er setzte sehr früh ein, war dann
auBerordentlieh milde, so milde, daß die Schiffahrt im Bottnischen und
Finnischen Meerbusen teilwei.se bis in das neue Jahr hinein aufrecht erhalten

werden konnte und umu sich Ende Januai' lloffiittog auf eine ganz außer-
gewöhnlich zeitige Eröffnung der Schiffahrt machte. Dann brachten jedoch
Februar und März 1904 noch hartes Frostwetter, infolge dessen die Schiffahrt

kaum irgendwo fr&her als an den Durchschnittstermine'n, stellenweise sogar
erst ziemlich spSt eröffnet werden konnte.

ScliMU zeiii;^ im Oktober trat unter dem Einflu.sse eines Hochdruck-,
gebietes über Skandinavien in der Nähe davon harter Frost ein. Die Flüsse
und Buchten l)ed»'ckten sich mit Eis, und in den Meldungen von der
Bchwedisehen Xordbottenküste kommt am 10. Oktober 190:3 die Befürchtung
zum Ausdruck, daM die Schiffalirt außergewöhnlich früh ^es( lilt>ssen werden
würde. Das traf aber nicht ein, sondern nach dem Verschwinden jenes lloch-

l*
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dmokgebietes am 18. Oktober folgt eine lange Reihe yon Depressionen, die
entweder an der Xoidwostküste von NofwcirfMi cntlan«.' ühi'v T,npi>lanil od«'!-

doch 80 nördlich entlang nach Osten zogen, daii das Uätscegebiet vorwiegend
anf der rechten Seite der ZngstraBen lag und bei sQdlichen oder weatlichen
Wiiuleii mildes warnifs Wetter lintte. Die Isotherme von 0 reichte bis zum
ächluäse des Jahres 19U3 nur gelegentlich über den nördlichen Teil des
Nordbottens herab nnd auch im Januar 1904 herrsehte im allgemeinen noch
mildes Wetter, wenn auch jetzt die Isotherme von 0 öfter bis auf don
mittleren Teil der Ostsee herab stieg. Erst der Februar brachte dort Kälte.
Die Depressionen erschienen jetzt nicht mehr im Nordwesten Manda oder
Schottlands, sondern meistens vor dem Kanal; sie zogen audUch von der
nördlichen Ostsee nach Osten, und damit gelangten dort polare Winde zur
Herrschaft, bei denen sich die Isotherme von 0° nach Südwesten vorschob
und bis in den März Iiinein unausgesetzt w. it >ürllirli v.m den Gewässern,
um die es sich Iiandelt, verlief. Erst nach <lem 13. Miirz l!t04 zojL' sie sieh

wieder nach Norden zurück und schwankte nun bis in den April etwa um
die Linie Stockholm—Riga herum. Am 7. Ai)ril verschwand sie zum ersten
Male wieder vom Ostseejrebief, sie erschien nun bis zu ihrem endLniltijren

Verschwinden im Mai nur noch gelegentlich über dem nördlichen Teile des
Bottnischen oder dem östlichen Teile des Finnischen Meerbusens. Da aber
nun, teils bei über die mittlere Ostsee hinwejjsclu-citcnden Depressionen, teil.*;

bei Hochdruckgebieten über Finnland im Bottnischen Meerbusen nordöstliche

Winde vorhemehten, so wurde, wie wir sehen werden, das Eis dort nach
der Westseite an die schwedische Küste rretrieben, wo es die Schiffahrt noch
im Mai erschwerte und erst unter den Strahlen der Junisonue verschwand.

Unter dem Einflüsse der eben geschilderten Wittemngsverhftitniase
vollzo^-^cn sicli Schluß und Eröffnung der Schiffahrt im Winter 1903 bis 1904

in den einzelnen Teilen der nördlichen Ostsee nach den Zeitungsberichten
etwa folgendermafien.

.\n der schwedischen Kü<te südlich vom Alandshaff blieb die Schiffahrt

bis Endo Dezember offen. Das . Feuerschiff ^Svenska Börn<^ wurde am
31. Dezember ein^'ezo^'en. Am schwierigsten waren die Eisverhfiltnisse etwa
Mitte März, um welciie Zeit, nämlich vom 11. bis 16. März, der I*ostdamj)fer-

verkehr über den Kahnarsiuul unterbrochen war. Anfang April 1904 wurden
die HIfen wieder zugan^dich, am 8. wurde das Feuerschiff »Kopparstename«
und am 14. »Svenska Börn«^ wieder ausgelegt.

Vom Rigasciiea Meerbusen kamen die ersten Eismeldungen Ende
November, doch blieb die Schiffahrt unbehindert und der Meerbu.sen bis in

den Februar hinein eisfrei. Am 10. Feln*uar kamen di(> er.sten Eismeldungen
von Domesnes, drei Ta^^e s])äter erschien das Eis in Streifen vor I?<dderaa,

und etwas später liäuftcii sieh die I'^ismassen bei Domesnes, aber die Dampfer
k<Minten nocii bis zum 27. Februar dureli. Von <l:i an ist der Rigasche Meer-

busen voller Eis, die Eismassen treiben so^ar in der Ostsee an der russisclier»

Otitküslü soweit nach Süden, dali das l'\'Uerschiff Libau« vom 15. bis zum
17. Marz eingezogen werden nudtte. Vor Bolderaa zeigte sich am 15. März
offenes Wasser, da.s sicli jedoch wieder schloß. l'ei Domesnes blieb die

Durchfahrt bis zum ü. April vollständig gesperrt, nachdem aber an diesem

Tage Bewegung in die Eismassen gekommen war, gelang es am 9. April einem
Dampfer, durchzukommen, doch hört das Eis erst am 22. April auf l>'>i

Domesnes ein Schiffahrtshindernis zu sein. Inzwischen war am 18. April der

Eisgang auf der DQna beendet, und am 26. April wurde die Sebiffalirt hi

Pernan wieder eröffnet. Schließlich wurde vom 28. April «.remeldet, daB jeglicbe

Eisgefahr auf dem Rigaschen Meerbusen verschwunden sei.

Im yinninchen Golf trat in der ersten Hfilfte des Oktober 1903 hartes

Frostwetter ein, das Jedoch in der zweiten Hälfte des Monats wieder milderem

Wetter Platz machte, infolgedessen, wie nmn am 24. Oktober von Petersburg

meldete^ die Eisbrecher wieder in Tätigkeit traten und die Schiffahrt bis

zum 12. Dezember in PetersburL', Iiis zum 24. Dezember in Kronstadt und

Loviaa auii'echt erlialten werden konnte. Helsingfors blieb sogar zugänglich,

Digitized by Go4gIe



Keiniekc, (i.: Die Ei^verhaltUMsc üi &cbn'etli»cheu ii. nutikiMiieu (icMiut^eni usw.

bis am 20. Februar 1904 schwere Pin k^Msiiiassi ii vor Tlaii;,^»") erschienen und
den Schiffen dm Weg nach oder von iielsingforü verlegten. — Die »Nowoje
Wremja« braehte Ende Januar Aber die Eiaverhiltnisae im ftnniediMi Ueer-
luisen die folf;ende Mitteihin-j. Der östliche Teil des Finnischen Meerbusens
ist mit einer ununterbruchenen Eisdecke bedeckt. In der Newamündung
haben sich {^roße Eisstauungen gebildet; im Seekannl ist das Eis teilweise

durcli die Strömung fort^'etra^'en. Zwischen St. Petersburg und Kronstadt
hat sich clie Eisdecke an zwei Stellen, die überbrückt werden imilSien, ge-

spalten. Bei Kronstadt sind an den verkehrsreichsten Stellen Rettungs-

stationen auf dem Eise errichtet. Bei Oranienbaum ist das Eis iiidil f« st,

vor einigen Tagen sind dort zwei Geschütze der Artillerie duidi das Eis

gebrochen. Westlich von Kronstadt und über dem ganzen östlichen Teile

des Golfes ist die Eisdecke ununterbrochen. ' Wiborg, Borkö, Narwa sind ge-

sehloesen und die Inseln SoskSr, Nerva und Somniars sind von Eis umgeben.
Der westliclie Teil des Finnischen Meerbusens ist noch eisfrei, die Schiffalirt

geht dort unbehindert vor sich und der Eisbrecher »Jermak«! der sich dort
aufhSlt, hat seine Tätigkeit noeh ntoht sn beginnen brauchen, weil keine
Si'liiffe durch du.s Eis zu brin<^en sind. In Reval henrsolit rege Tätigkeit und
gesteigerter Verkelir mit dem Auslande.

IMe Eröffnung der Schiffahrt im Finnischen Meerbusen fand, von West
nacli ( Ist fort.-^chreitend, ^'e^Tn Ende Ajiril und in den ersten Tagen des Mai
Statt, nämlich am 25. April in Helsingfors. Das Feuerschiff ^Xya Aransgrund«
konnte am 27. April wieder ausgelegt werden, und dann erfolgte die Erftftnung
der Schiffalirt in Kotka am 28. April, in Fi f ii( ri' k-fiMnm am 2. >fai, in Lovisa
am 3. Mai, in Wiborg an« 5. Mai. In Kronstadt kam der erste Dampfer, den
der »Jermak« durchgebrochen hatte, sogar schon am 26. April an, die eigent-
liche Eröffnung der Schiffahrt erfolgte jedoch erst am 2. Mai in Kronstadt
und ain T.Mai in Petersburg. Die auf den Aufbruch des Eises im Finnischen

'

Meerbusen betflglichen widitigsten .Meldungen waren die folgenden. Von
Helsingfors wurde am 15. Mai genieldei: Das Eis iiiniiiit immer mehr an
Stärke ab, bei der Messung gestern war es am Brobergskai 48 cm, im Nord-
hafen 50 cm, im Siidhafen 25 cm, im Sandvikhafen 35 cm und im Seehafen
29 cm stark. Daä feste Eis in der Einfahrt nach Helsingfors liegt etwa bis

1 Sm südlich von Svartbadan. — Hogland meldete am 18. April: Das Eis
treibt bei .schwachem südlichen Winde von der eslländischen Küste ab. Bei
Hogland, Tüters und Sommars ist Treibeis, hinter Rödskär ist freies Wasser.
Am 22. April meldete Hogland: Westen eisfrei, Osten Treibeis, am Südufer
i.st eine freie Durchfahrt. Von St. I'etirsbui-g wurde am 24. Ajjril gemeldet:
Das L.adogaeis trieb gestern Abend in großen Massen die Newa abwärts,
die finnlindiechen Paasagierdampfer hatten die größte MQhe, die Überfahrt
fiber die Newa y.u niaclieii.

Vom Buttoitichen Meerbusen kamen die ersten Eismuldungvn am 8. Ok-
tober. An diesem Tage mufite Norströmsgrund-Feuerschiff eingezogen werden,
und der harte Frost, der nun eintrnt, Sundsvall meldete am 10. Oktober — 14^,

lieli einen frühen Winter und zeitigen Schluß der Schiffahrt befürchten. Als
jedoch am 20. oder 21. Oktober das bis daliin fiber Skandinavien lagernde
Hoclhli urk jehiet verschwunden war, trat mit südwestliclien Winden auch hier
Wieder warnies Wetter ein, so daß der ganze Nord!»otten bis in den Dezember,
einzelne Häfen sogar bis in das neue Jahr hinein offen lilieben. An der
sehwedischen Nordlamlküste, also an der Westseite des iSottnisrhen Meer-
busens, waren im Januar große offene Stellen; z. B. wurde über Stockholm
am ai. Januar gemeldet: Die Eisverhält ni.sse in Nordland sind außer-
gewöhnlich günstig; bei Pitea reicht das offene Wasser bis zum Pitesundo.
Das am 1. Dezember ausgelöschte Feuer von Rödkallan ist wieder angezündet
Wurden; in den Lulea-Seheeren reicht das offene Wasser bis Brandöskär und
Esiersü, bei Skellettea ist bis Öhsviksland offenes Waaser und im Tjufholm-
sund kann man nieht mehr über das Eis hinweg verkehren.« Die Hoffnungen
auf zeitige Eröffnung fler Sdiiffahrt, ilie si<li an <liese günstigen Eis-
verhältnisse knüpften, syllicn sich aber nicht erfüllen. Im Februar zog, wie
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wir gesell««! haben, eine Depression nach der andern südlich vom Gebiete

d<^r nördlichen Ostsee entlang?; mit den dabei herrsehenden polaren Winden
ti iit überall starkes Frostwctici > Iti, tinil haM treiben nordöstliche Win'le dif

Jr^itsmassen nacli der schweULscheu Küste, wo sie sich so zusamiueiischieben,

daß sie noch weit in den Mai hinein, als alle PIfisse, Becken und Snnde
iänirst eisfrei oder di>cli offen sind, die Schiffahrt sehr erschweren un<l er<t

unter den £>trahlen der Junisonne verschwinden. Die wichtigsten Meldun|$en

fiber die Eisverhältnisse dort sind die folgmdMi. Wasa, den 2. Mai, der

Eisbrecher Mnrtaja , <Ier sich hierher durch<,'ebrochen hat, nieldefi-, d;il' anf

See kein Treibeis sei, wohl aber eine feste unbewe^'liche Eisiuasse, die vuu

Strömin^sbadan, südlich von Ronuskiir, l)is zur sehwedisoiieu Küste reiche.

Von Hernö wurde am 24. Mai «renuddet : Kin niächtifrer Eis-fürtcd lie;rt von

Ström südwärts und iieiiu iüsiuassen treilien noch immer von Norden heran.

Kur nnter Land ist offenes Wasser, das etwa V j S'» breit ist.- Ein Dampfer
meldete, daß er am 'M). Mai auf 64 N-Br. und 23 O-Ljr. mächti<;e unabsehbare
Eisniassen getroffen habe. Siunlsvall meldete am '\. Juni: '(lestern war vor

Bl'emö viel Treibeis siclitbar, das bei dem herrschenden Xordwestwinde see-

wärts getrieben ist. Der Eisgürtel, der längere Zeit unweit Hernösand
gelegen hat, und von dem noch Eisfelder von mehreren Seemeilen Umfang
und von ö oder 6 m Dicke zurückfjreblieben waren, ist jetzt verschwunden,
nur kleine Stücke davon sind noch bis Astholm hinunter anzutreffen.

Tldwllarische Dantelbini; der Kisverhrdtnisse des Winters 1908 bis 1904
im tieliiele der nördlieheu Ostsee.
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Der Winter 1904 Us 1906.

Obwohl Ix'i /it'iiilicli «^U'iclmiäßi',' nacli Xortlm Inn :iln)fliiiu'inl<>in Luft-

druck über dem Gebiete der nördlichen Ostsee .südwestliche Winde herrsciiten,

begann doeh die Isotherme yon 0*' sich Anfang Novmnber 1904 Ober dem nörd-
lichen Teilt' <l('s Bottniseheii 'Nft ri lnisi iis zu zcijren und allmählif^li weiter nach
Süden vorzurücken. Strenge Kulte trat aber erst am 12. November ein, als ein

Gebiet hohen Drucices fib^ Nordskandlnavien lag und dabei über dem Bott-
nischcn Meerbusen leielite nnrdliehe Wimle iHTi-seliteii. Tlei dieser "\Vetterht<,'e

rückte die Isotherme von U über Skandinavien bis nach Südnorw^en und
Schonen, und die von — lb° C. bis zum 63. Breitengrade herab, tfber der
noch warmen See l>ucliteten die Isothermen zun^renförniiir nneh Norden aus,

dennoch zeigte sicii die Isotherme von — 15- am 12. November auch über
dem Nordbotten. An diesem Tage Icamen denn auch die ersten Eismeldungcn
von den schwediselten Häfen ein, denen in den nächsten Tajjren, als sieh das
Hochdruckgebiet nach Osten verlagert hatte, Eismeldungen vom Finnischen
Meerbusen folgten, während am Bottnischen bei sfldwestliehen Winden, die zu
einer an der Nordwestküste von Norwegen nordöstlich liehenden Depression
gehörten, wieder milderes Wetter eingetreten war. Am 22. November war die
Luftdi*uckverteilung der eben beschriebenen am 12. November wieder ähnlich;

es lag wieder ein Hochdruckgebiet über Skandinavien und damit setzte der
Winter am Bottnischen Meerbusen v(»ll ein, wie aus den versoliiedenen Mel-

dungen, daß sich die flaelieren Gewässer mit einer dicken Eisdecke liezögen,

hervorging, Wohl zogen si)äter von Westen her De[)ressic)nen heran, sie

nahmen ihren Wo«; al>er über die südlielie Ostsee, so daß in der iiördliehen

Ostsee polare Winde wellten, die dort anhaltend strenges Fn>stwetter brachten.

.-Vin 5. und 6. Dezember zog dann wieder eine Depression an der XordwestkQste
NorweL'ons entlan«.', und <lie dazu L'ehörijien stfirinisi lii'M südwestlichen Winde
auf der rechten Seite der Bahn des Luftdruckminimums drängten die Iso-

therme von 0^ fSr kurze Zeit wieder nach Norden zurück; aber nun war die
Abkühlung' des ganzen Gebietes doch selion soweit vorgeschritten, daR, sobald

die Depression verschwand und wieder leichte, weim auch südliche Winde
eintraten, dennoch Froatwetter herrschte und die Schiffahrt nun selbst mit
der Lrrößten ^Mühc und mit Hilfe von Eisln'eiliei-n im Bottniselien und
Finnischen Meerbusen nicht länger aufreciit erhalten werden konnte. Das
strenge Froetwetter, das nun auf dem ganzen Oebiet der nördlichen Ostsee
herrschte, machte gelegentlich milderem Wetter Platz, 7..V>. als am IS. und 19. De-

zember eine Depression über das Gebiet zog, im allgemeinen herrschte aber
strenge Kalte bei hohem Luftdruck, und das Kalenderjahr 1904 sehlofi mit
einer Kälte, die zu T'irabofir _ :ii (\ betrug.

Im Jahre 19Uö trat zum ersten Male mildes Wetter ein, als am 9. und
10. Januar eine tiefe Depression (unter 720 mm) über den N<H*dbotten zog,

darauf folgte wieder strenge Killte, bis am 24. Januar bei von Süden naeii

Norden ganz gleichmäßig abnehmendem Luftdruck — die Isobare von 760 mm
verlief auf dem Breitenparallel von 60 N-Br. — mit westsüdwestlichen Winden
und gegen Ende des Monats wieder bei über den nördlichen Teil des (Jebietee

nach Osten ziehenden Depressionen mildes Wetter einsetzte. Äiinlielie Unter-

brechungen des strengen Frostwetters fanden auch im Februar statt, d. h.

die Isotherme von O wurde nach Norden zurück^'edräniit : entweder bei

gleieliinäßitr vr)n Süden nach Norden Iiin abnehmendem Luftdruck oder im
Bereiche von Depressi(men, die über dem nördlichsten Teile des Gebietes ost-

wärts zogen. Im allgemeinen herrschte aber im Februar Frostwetter, ebenso im
März und ))is in den April hinein, obwohl nun die Isotherme von 0 schon

immer häufiger nach Norden zurückgedrängt wurde. Zum ersten Male, in

Verbindung mit einem Gebiete hohen Luftdruckes, reichte die Isotherme von
0^ am 15. April nur noch über den ndrilüdien Teil dt s Nordbotteus In'i-ab,

und am 21. April war sie bei östlichem Winde und Itoltem Luftdruck nord-

westlich von Schottland ganz vom Gebiete der nördlichen Ostsee verschwunden,
das si<' nun auch im .Vjiril und bis Mitte Mai nicht wi(>der betrat, während
dagegen die Isotherme von 10 schon manchmal bis in den Bottnischen Meer-

iHiien hinaufrdlehte. Damit waren, besonders da inzwischen auch mit der
Tageslinge der Einfluß der direkten Sonnenstrahlung zugenommen hat, die Bo-
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din'^wu'^i-n ^pfrflH'ii, unter denen sich der Aufbnirli des Eisi-s und die Eröff-
nung der Schiffahrt vollziehen konnte. Daß das nicht so schnell ging, sondern
sieh bis weit in die zweite Hilfte des Mai hinzog, obschon der nSrdliehste
der in das Haitische Meer mündenden F'Iüsse, der Ti ii in afluß, schon am 10. Blai

seine Eisdecke sprengte und schnell in die See abfühi'te» sehen wir ans der
weit«* unten folg^enden Tabelle. Ein Blick auf diese, wie auch auf die rom
vorhergegangenen Winter . zeigt uns aucli den betrachtlichen Unterschied
zwischen Zu- und Aufgang der Gewässer in Beziehung zur Schiffahrt.

Beim Zugang, am Anfange des Winters* bedecken sich zuerst die

Flfisse, seichten (Tewässer und Buchten, aber die uii^^cluau re Wärmemengen
die in dem tiefen Wasser der offenen See noch aufgespeichert ist, liält diese

noch eine Zeitlang eisfrei und die Schiffe haben {gewöhnlich in der ganzen
ersten Hälfte des Winters kein aiiileies Eis zu fürchten als das in Buchten
und Häfen. (lelangen sie, viellciclit mit Hilfe der Kislufcher, deren Wichtig-

keit auch aus den Bemerkungen in den Tubelleu hervorgeht, aus den ver-

eisten Buchten heraus, so haben sie kein weiteres Hindernis vor sich. (Siebe

Meldung von Petersburg.)

Ganz uuders ist es aber beim Aufgang der Gewässer aiu Ende des Winters.

Dann sprengen die Flüsse ihre Eisdecke and führen sie oft schnell abwärts und
in ilas Meer hinein, dort aber treiben oft noch wochenlang ungeheure, nicht

selten zu Bergen und Eiswällen zusanuuen geschobene Eiswassen, die die

Schiffahrt ernstlich ge^hrden. Wenn nun hierbei auch der Zufall insofern
eine große Rolle spielt, als das auf See befiiirllii lie Schiff nicht wissen kann,

welche Wind- und Stroniverhältnisse in der Gegend, wo Treibeis ist, geherrscht
haben, bevor es dahin gelangt, so ist doch klar, dafi beim Aufsuchen eines

Weges duri li das Eis die richtige Erkenntnis der Wind- und Wetterverhält-

nisse wesentliche Dienste zu leisten imstande ist. Der Einfluß dos Windes
auf die Bewegung des treibenden Eises, besonders des zusammengeschobenen,
das dem Winde durch seine rauhe Oberfläche viel Angriffspunkte bietet, ist

SO außerordentlich groß, daß sich z. B. ziemlich breite offene Rinnen bei

einer Windlndernng in kurzer Zeit schließen können oder daß sich nach
einer geringen Windänderung offenes Wasser zeigt, wo vor wenigen Stimden
noch unbewegliche Eismassen jedes Eindringen unmöglich machten. Es kann
daher jedem Seemanne nur dringend empfohlen werden, sich beim Einfahren
in Gegenden, in denen noi'h Treibeis ist, über die Wetterlage, über die ver-

mutliche Dauer des herrschenden und über die Richtung und die Stärke des

zu erwartenden Windes möglichst klar zu werden. So findet sich /,. B. in dem
Bericht der Meteorologischen Zentralanstalt zu Ilelsingfors die Bemerkung:
Im allgemeinen sind die finnischen Häfen zwi.schen Wasa uiul Karl<i länger

zugefroi-en als die Häfen an der seliwedischen Seite des Bollnischen .Meer-

busens. Das wird richtig sein; für den Seemann kommt aber daneben in

Betracht, dal5 um die Zeit der Eisscluiielze im NoiMll)otten starke nnivlöstliclie

Winde zu überwiegen scheinen, die dajin wie in den beiden letzten Jahren das

Eis nach der schwedischen Seite treiben und es dort zu einem undurchdring-
lichen Schiffahrtshindernis zusammenschiebe wenn an der finnischen Sdte
schon /.ieiiiücii freies Wasser ist.

Tiil)elliii isclie Durslclliintr der Kis\ ei li;iltins«-o des AA'intcrs I'.HI4 Iiis i;>05

im ('eliiete der iiiiiMlIiclieii (t-.1~ee.

der Schiffahrt

Bemerkungen

BtoekholmerMcidgii. a. I. 1
10. n. ' 5.

1

0. wurde der Mälarsc« .nif^vbrochöl'

(ireiM'ii -F-Sb. lo. XII. «ngf-

zoeeii. ' s^veitüika Büni - u. 'GmiM-
kaUe. -F-tSchiffe 31JCIl.einfQe«i(^
10. IV. wieder »aafaekgu. «ri-

frnimlt n 1" Srh. IT.IU.lUChMilier
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Übersicht der Meeresströmungen und Dampferwege in einer Weltkarte. >

Von Dr. «•i'rlianl Scholl, HaIlll>ur^^ IMiimLc S.f«artc.

iHitr/ii Taf. I l.'l.t

Im Jahre 1898 erschien eine »Weltkarte zur Übersicht der Meeres-
strömungen', welche unter Benutzung der seinenseit von dem Reichs-Marine*
Amt für «'iiif Tiefenkart»* der Ozeane verwendeten Umrilikarte die GSrundzfige

der Oberflächenströmungen der Weltmeere nach dem damaligen Stande der
Kenntnisse abbildete und durch eine besondere Abhandlung des damaligen
Direktors der Deutschen Seewnrte Exrellenz v. Xeumayer auch in dieser

Zeitschrift näher eingeführt worden ist.-) Der Umstand, daß nach 7 Jahren
eine Neuauflage notwendig wurde, bot die erwünschte Gelegenlieit, den Inhalt

der Karte einer eingehenden Revision su untwziehen und sngleich wesentlich
zu erweitern.

Z. Sunpfarwege.
Um die Verwendung und praktische Benutzbariceit der Weltkarte in

(TO, ii^r;i]tlii.<clien Instituti'n, in Kontoren, in den Kartenziniinern der Scliiffo

und anderorts zu erhöhen, stimmte die Verlagsbuchhandlung der Am'egung
des Verfassers zu, als neuen Oegenstand der Darstellung noch die wichtigsten
Dampferwege aufzunt lmu n. Zahlreich sind zwar Karlen verscliiedener TiröBe

und Art vorhanden, auf welelien die Dampferrouten verzeichnet sind; aber
entweder sind die Verkehrswege einfach als größte Kreisbogen eingezeichnet^
— währeml sehr viele Danipferwege ganz und gar nicht auf diesen kürzesten

Verbindungslinien befahren werden — oder man verzichtete überhaupt auf

die genaue Einhaltung der geographischen Lage dieser Linien, indem man
von einem Ausgangspunkte aus strahlenförmig oft Ins zu zehn und mehr Linien
auslaufen Iiel5, bloH um all' die verschiedenen Hei.sezielo nebst Reisedauer an-

geben zu können.'*) Beschränkt man sieli aber tatsächlich auf die wichtigsten

Wege der transozeanischen Dampfschiffahrt, so ist es sehr wohl möglich, ein
eharakteristisches und lehrreiches und zugleich in na viiratnrischer
Hinsieht verwendbares, exaktes Bild von der La g e d i eser V er k dirs-
straHen zu geben, wie sie tatsäehlich infolge der u n v er niei d l>a ren
Rücksichtnahin(> auf manrlierlci na t ü r 1 i eh e Verhältnisse der Welt-
meere eingehalten werden sollen und werden müssen.

In der strengen Durchführung dieses.Gesichtspunkt es liegt die Eigenart
dieser Abbildung der Damj)ferwege. Dem Verfasser ist keine Weltkarte LTÖKcreii

Maßstabes bekannt, auf welcher die tatsächliche mittlere Lage der Daaipfer-

w^ bis in das Ebicelne exakt unter sorgflltlger Wahl nautiseh einwandfreier
AnsteueruiiL's- und Abfahrtspünktc für alle drei Ozeane cingezfielinet ist ; nur die

altberühmte Berghaus'sche Chart of tlie world erreicht auch in dieser Hinsicht

nahezu die wünschenswerte Genauigkeit, entbehrt freilich fast gftnzlich der Ent»
fernungsangalM ii. i^rlion ein oltcrflächliclier Blick auf unser»' Wcltkai tr '/< igt, dall

man irriger Meinung ist, wenn man annimmt, die heutige Dampfschiffahrt folge

Immer der kürzesten Verbindungslinie; man vergleiche nur z.B. dieWegezwischen
dem Englischen Kanal und Westindien odi r besonders die W« Lr»' im indisehwi

Monsungebiet. i:''ür den Atlantischen Ozean sind in dem soeben erschieneneu, von
der Deutschen Seewarte bearbeiteten »Dampferhandbueh« eine Reihe Wegekarten
enthalten, die aber viel kleineren Maßstab aufwei.sen, nur Stücke des Ozeans
jeweils umfassen und auch auf Entfernungsangaben aus technischen Gründen
meist verzichten mußten. Natürlich enthält das eben erahnte Dampferhand-
bueh wenigstens für den Atlantisehoi Ozean viele und sorgfältig berechnete

*) Beroerkungen zur 2. Anflage der »Weltkarte zur Obmicht der MecreeKtrfimoiqsen und
r>tuiipfenv(>ge . Verla;; von Dietrich Keimer (Ernst Vohscn) lieriin 8W, WUhelmstraße 2il.

IVoii»: auf Tx-inwaiul aiiffrf/.oL'f^ii, 12 Mk.
-) V-!. Ann. .1. Il>.lr. <-i.- IMN, S •,<''.iU.

'I lhi.> ^ilt iini li /. II \ou ilrm lu iu u iiiuluii^'it ii hi ii l lli iiurikr: I >r. .1 a ii naN<'h, die

Wqpe uihI EeilftTmiiipn /ur Sc im \\flt\<ikthr. i KxjH rt-N i i
1

II" !, lui' V'erkehnikartC.

*) Dieüe Art der I'unstelluiig i«! in vidva Hund»- luiU .Shulutluntcu zu tiaiicn.
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Eiif f<'riumf/s;inir!ilM'ii der wirklich hi'fahi'rucn n;imjift'rroutoM ; »'S hestoht ahcr

z\vi:?flit'n ilcn Distanzangaben auf uiisenT \V«'llkarte und denjeniffen im Dampfer-

handbuche ein kleiner, absichtlich herbeiffeführter Unterschied, der beachtet

s«'in will. In (li-m l):iinpf<'rli:in(ll»u<'ht', wclclu's fast aussclilieRüHi für dio B*.'-

nutzung an Bord durfii Kapitän und ScliiffsoffizitTe bestimntt ist, ^ind die

Entfemun^'en von bestimmten Köstenpunkten zu bustimmten Küstenpunktea
gerechnet, d. Ii. f.-* sind im iilli.'1'nieinen die Entf(»rnun>ren der eij/eiitlicheii

Ozeanreise, und nur dieser, zu;;runde },'elej.'t, weil der .Seemann mit »ler .\i>

sicui i iiug der Küste zur Benutzung von anderen Hilfsmitteln, wie Küsten-

handbüeiiern, Spezialkarten usw, übergeht. Auf der Weltkarte dagegen, die

vorzugsweise geographische Zwecke verfolgt, itmltten die niei»t kurzen Strecken

der Küsten- oder Flußfahrt ndt hinzugerechnet werden; hier gelten d\i'

Distanzen von Stadt xu Stadt. Betraohten wir s. B. die auch auf der

Weltkarte durch besonders kriftige LfnienfBhmngr heraungehobenen, Inter

national zwischen den groUtn nansutliintisehen PassiiLricrdampfscliiffalirtii«

Gesellschaften vereinbarten Dauipferwege ^wischen dem Englischen Kanal uad

New York, und t. 6. speziell diejenige Route, welche wegen der auf den Nm-
fundlanilliänken (Irnhendcii Kis^^'i fahr vdiii 15. «Januar bis 14. August bei Reisen

von Osten nach Westen streng innegehalten wird, so finden wir im »Daiupfd-

Handbuch«, unter Nr. 43, S. fS8, die Entfernung von dem anzusteueradeD
Schnittpunkte 42 X-Hr. in 47 W-Lg. bis Sandy Hook mit 1210) Sm verzoiclinct;

auf der Weltkurte steht aber an dieser Strecke 1231 Sm, weil die Entfernung

von dem Schnittpunkt 42-N-Br. in 47 ^W-Lg^ der durch einen Jdeinen Kreis ge-

kennzeiehnet ist, bis nach New York, also bis jsur Stadt selbst gilt und deshalb

»lit- ir> Siii bt ira^;ende Strecke Sand)' Hook - Kew York hinzugerechnet ist.

Siiriiit ist es sehr leieht, die Entfernungen auf größeren, aus einzelnen

Teilst recken si<'li zusammensetzenden Heisewegen anzntrcbeii. Fragen w
z. il, wekiie Entfi-rnung legt ein Tost- oder Seiineildampfer zvrisebeB

Cuxhaven oder Bremerhaven') und New York zurück, SO entnehmen wir d«r

Weltkarte ohne weiteres folgende Zusammenstellnni:
:

')

I. Wege in der eisarmen Zeit, Ober die Neufundlandbank hinweg:

a) Ausreise
: 338 -f- 313 -f 1703 + 1 UUi Sm = 3520 SniU„^-„e„vwYo-t

b) Heimreise: 1356 + 1639 + 813 + 338 8m= 3546 Smr"*"**^®"
aew lor^

n. Wege in der eisreichen Zeit, im Süden von der Neufundlandbank entlang:

a) Ausreise: 338 -f 313 + 1733 -4- 1231 Sm 3(;ir. Sm| ^ .

ky II • .HO I ».luw o, -.-^ CuxhaYMi—NewYork.
b) Heimreise: 1241 4- 1 < t)4 - 313 + 338Sin- 3b.)()Sm[

Will man die Km lernung wissen, die ein Dampfer auf der Reise von

Neapel nach Sansibar abzudampfen hat, >o . rhalt man je naeh ih-v .lahn-jizeit

zwei verseliiiMlene Angaben: der I>aiii]>f<'r fährt zur Zeit des indiselu-n XO-

Mon.suns naiie unter der Somaliküste entlang nach Süden; zur Zeit cl«»#

stürmiselien SW-Monsuns aber, welcher zugleich einen geradezu reißenilen

Nordoststrom an der Somaliküste verursacht, steuert er in weitem, nach Osten

gescliwungenctn Bogen von dies^or Küste ab und erreicht so das Ziel auf einem

Umwege doch schneller, als wenn er den direkten Weg einzuhalten versucheo

würde (siehe den Karton auf der Weltkarte, in der Mitte oben). Im erstes

Falle, also im nordhemisphSrischen Winter, setzt sich dann die Entfernung
über den Grund« auf der Ausr< i>e Neapi l Sansil)ar, wie folgt, zusamni<n

165-r 947 J-87 4-1318+ 174USm ^ 4257 Sm; im zweiten Falle, also im nord-

hemi^ihSriflchen Sommer, sind für die gleiche Reise 165 4-947 4- 87 4- 1918-
1940Sms^ 1407 Sm abzuilampfen.

Daß in diesen wie in sämtlichun übrigen Entfernungsaugaben iiuiiier

nur der Weg »über den Grund« und nicht etwa der dureh Wind und Strom

'» Die Entfenitiii): BmrtM-hawn— I>ovct ist «np tahr tliot ilK- wie »lieji-iiini-
( iixhaveii- I><n"«r.

-
' I'i ili iii xliiii S. :i'.<7 l'iiHiii'ir (•n>:iliiiii'ii Wcrki" vi.>n Jiuinas4'h winl (auf Taf<'l VIli für

( N. i\ York nur l ifir Knilcniuiig. Hir.'i .*iin. };egüben; dii<«i! Zkbl ist aber für diii kürxefU'ii

(liin h <!>'ii Kii;.Hi-. h. i Kiiii;il /.ii kloin. für (li<- kttngeütcn Wq^ nflnilich um SdMttbuli (liei

Fair-liu^cl uder dureh den l'tiiilaiid Filth) su grol4.
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bediiifjte Wej; durch das Wasser- sohSt>ung!^w<'is<> anf,'Ofxeben ist, bedarf

kaum der Erwähnung. — Bei der Auswahl der Wege selbst wurden nach
Mfiglichkeit die Interessen der jetzt bestehenden wichtigsten deutschen Post-
und Frachtdainpferlinien borürksirhtiLrt, doch sind auch sonst noch einige

wichtige Dampferwege, zumal im Stillen Ozean, eingetragen. — Dieser ganze
Teil der Neuarbeit an der Weltkarte wird der sachkundigen Bemflhung des
Herrn Kapt. Reinicke und der <nr_'~:Hni'n Fcch r des Herrn Zeichm r D en y

s

verdankt, wofür ihnen aticli an dieser btelle Dank ausgesprochen sein möge.

H. Meeresströmungen.

Was nun die Verbesserung der Darstellung der Meeresströmungen
betrifft, so sind alle In den letzten 7 Jahren veröffentlichten Untersuchungen
ühcr Oherfliichenbewegun^rii des Meeres verwertet worden, s<(\veit sie zur
Kenntnis des Verfassers gelangton. Auch ältere Arbeiten wurden wieder go-
prflft, zumal in den Fällen, in welchen die Kritik abweiehende Anschauungen
zu der ersten Ausgabe der Karte geiUiKert liatfe; in dieser TlinsicJit kommt
eigentlich nur O. Krümmels Referat (Peterni. Geogi*. Mitteil. 1899, Lit.-Ber.

Nr. 292) in Betracht, welches freilich in mehreren wesentlichen Punkten der
Kartt' nicht ganz gerecht wurde, so daß der Unterzeichnete seinerzeit eine Er-
u'änzung iiierzu in Peterni, Geogr. Mitteil. 1899, Heft VII, schrieb. Die An-
:.':ilien Über Stromstillen sind diesmal erheblich eingeschränkt worden; es
-ollen in der Hauptsache nur diejenigen Gegenden als Gegenden der Ptrom-
»tillen oder ganz schwachen unregehniiliigen Versetzungen gekennzeichnet
werden, In weh-hen die letzteren wenigstens etwa .">()"',, aller Versetzungen aus-

machen. Übrigens läßt sich eine soli-he Statistik nur erst für sehr wenig«',

speziell untersuciite Meeresgebiete, aufstellen. Bemerkt sei auch, daß die auf
der ersten Ausgalie im .Jalire lS!tM überhaupt zum ersten Male versuchte Dar-
stellung der Stromstillengebiete durch kleine Kreise inzwischen in der deutschen
Fachliteratur nahezu allgemeinen Eingang gefunden hat.

Neu hinzugefügt sind diesmal die Namen der wichtigsten Oberflächen-
strömungen, jedoch nur diejenigen, welche in wissenschaftlichen oder nautischen
Kreisen mehr oder weniger feststehende Form bereits angenommen habent
und auch diese nur nach subjditiver Auswahl. Im Einzelnen ist, wenn wir
mit dem Nordatlantischen Ozean beginnen, folgendes zu bemerken.

An der Wertküste 8pHd>ertfen9 zeichnen einifre Autoren, z. B. Hohn 1885
in Peterni. GeoLn-. Mitteil., Erunnzungsheft Nr. 7i), Taf. :1 und Krümmel 1S87
im Handbuch der Ozeanographie, Bd. II, auf dem Übersichtsblatt, einen kalten,
nach Norden gerichteten Strom ein, an welchen erst weiter westwirts die
bekannte warme, ebenfalls nach Norden geri<ditete Trift sich anscldießf ; soviel

zu ersehen, hat aber keiner der beiden Autoren eine Begründung für diese Kalt-

wasserströmung gegeben, wenigstens nicht in den bezeichneten Scliriften.

Mit der Darstellung Mohns könnte man sich viellefcht befreunden; denn nach
Mohn ist die Kaltwasserstnimung äußerst schmal, unmittelbar auf die Küsten-
gewisser beschränkt und reicht nur bis etwa 77^ N-Br. Nach Krümmel aber
soll der kalte Strom die immerhin beträchtliche Breite von etwa *20 Sm
besitzen und an fler gesamten Spitzbergen-Küste, also bis rund 8Ü N-Br.,

entlang ziehen. Eine .solche AuffassOBg .s< In iiii jedoch mit dem, was man
fiber die Warme- und Eisverhältnisse gerade dieser so l>egünstigten Westküste
Spitzbergens weiß, nicht wohl vereinbar zu sein. A. Petermann hat in seiner
Wülnnten Arbeit ilber den Golfstrom,') sovitd sich fest.stellen ließ, nirgends
einen Kaltwasserstrom an der Westküste Spitzbergens beschrieben, er sagt
riefanehr Sber die Verhiltnisse an der Westkfiste wörtlich folgendes: »Gleich
auf der Leeseite SjiitzherLM ns, as der gegen den INdarstroni geschützten West-
köiite. taucht der Golfstrom wieder an die Oberflücho mit 4 (R.) und mehr,
wihrend dicht dabei im Südosten die See weniger als if> zeigt. So setzt sich
dann der westliche Arm des (Jolfstrouu s weiter fort iti li r ^^anzen Westseite

Spitzbergens hinauf«. Somit dürfte die in der ersten Ausgabe der Karte vertretene

PWenn. Gec»r. Mitteil. 1870, Heft VI u. VII; vgl bc«. 8.226bw22H.
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Autfassung, nach v^elchor cm kalter Küstcn^troin fehlt, ziemlicli ^enau den Tat-
j

saolion onts]in<fli(>n. mi<l (Icshalb i<t (iicso Darstellun«,', \w\ wolcher ioh midi auch

in i'lx'iM'iiisl iiuinuiiy mit den nt-uiTfU nordist-hen F<»rst'lit'rn, l>o?!<>ndiT» mit

Pettersson,') befinde» auch in zweiter Auflau'^i' lun i rändvit L'<'t)li(dK'n. Dagegen !

l)t'S( hn'il)t Pi'terniann a. a.O. roclit ant;fiihrlicli einen kalten eisfülii eiiden Sirniii

an der Süd- und Sütii)stküste Spitz ber^jens, welcher auf direkt osiwestlichem Kuroe
j

etwa vom Sttdkap Spitzbergens und von der Bären-Insol naeb der Shannon>Insel an
der Ofitküsfe (Grönlands weiter verlaufen solle; dies letztere niintnf miB,

nebenbei bemerkt, längst nicht mehr an. Der starke SW-Strum polaren

Charakters unter der Sfidoetkfiste Spitsbei^rens ist aber von allen Kennern

dieser <le^'-end besehri< l ü ii ; T,;iini>nt «ribt ilini nach seinen Pedbaelitunpen in:

Jahre 18tiij die aullerunientlieh •>;rolie stündliche Geschwindigkeit von 3 Sui iü
^

der Stunde, welche bei den Tausend Inseln zeitweise bis auf 7 und 8 8m (!) i

sieh sfei^^-^ern soll; jedenfalls treibt Iiier das Polareis immer mit Vehemenz nach

Südwesten, und Muhns Strunikarte a. a. O. wird somit für diese Gegrad deo

YerhSItnissen vollkommen gerecht. Die vorli^rende zweite Ausgabe der Welt- I

kalte bringt jetzt diesen Strom dentlielier zum Ausdruck. Auch die neuert'ii,

ziemlich zahlreichen Untersuchungsfahrten zur Westküste Sjpitzbergens» über

welche u. a. Knipowitsoh recht gut orientiert,-) liefern keine Anhaltsponkte '

für eine kalte Strömunjr unter Land. Zwar S( in idi't Knipowitsch — man

vgl, Tafel 7 dieser Zeitschrift und den Text auf S. 256 bis 260 — auf seiner

hydrologischen Übersichtskarte unter Nr. XVI ein Küstengebiet von Spitzbergen

aus, das etwa mit dtr Kontinentalstufe Spitzbergens identisch ist, wie ein

Vergleieli der Knipowitschschen Karte mit der Nansenschen Tiefenkarte^)

dartut; aber von einer Süd—Nord ziehenden kalten Strömung spricht aueb

Knipowitsch nirgends, der übriirens für diese Gewässer nicht über ei^'ono

Beobaelitunfren verfügt. Die liedbaehtunfren von Makaroff aus dem Jali!<' l^'.Hi

und von Hjort aus dem Jahre 11)01 lassen stellenweise eine mäßige Aluuiiiiue

der Temperatur in der Hiebt iiufx von Westen nach Osten, also von See nach

der spitzber^Mseiieii Westküste hin, erkennen, doeii ist eine solche llebuni: der

Isotherniobuthenfläelien über abnehmender Wassertiefe eine ziemlich allgemeine

Erscheinung, und hiervon bis zu dem Beweis, daß dies relativ etwas kühlere

Kü^trinviisser an der Westküste von Spitzbert,'en in einer vorherrschenden

Bewegung nach Norden begriffen sei, ist noch ein weiter Weg. Somit wird

wohl auch Knipowitsch dies von ihm ausgesonderte »Küstengebiet« als ein hn I

weseiitliclien bewe<.'un<:slo8e8, nur den Gezeiten untcrwoi-fencs Gebiet betrachten,

dessen Wasser vorzugsweise atlantischen Ursprunges ist, da der Salzgehalt

schon an der Oberfläche meistens über 34 ist, in mäßiger Tiefe aber Aber
|

34.6,", und nneli höher.

In dein Mct'ieHfiehlei zwisrlien Isitiml, Siidf/rönlaml und Lfifirador pab

die sorgsame Untersuchung Wegemanns^) vom Jahre 1899 Veraulassuiii:

nicht zu Änderungen der Stronirichtung, wohl aber zur Umwandlung einiger

bisher blau gezeichneter und damit als kalt eliai-akterisierter Stromfäden in

solche von roter Farbe (Warinwassertrift), um den Charakter und das Ür-

Sprungsgebiet dieser Bewegungen richtig ZU kennzeichnen. — Im Miitehneer

führte eine innerhalb der Deutst-lieii Seewarte vortjenommene vollst.'indiire

Disku.ssion sämtlicher von Üampferu auf ihren wichtigsten Vcrkehrswei^on

beobachteten Versetzungen dazu, den die Küste Algeriens begleitenden und

niit r<'lativ »^roHer Beständiirkeit ostwärts fliellenden Strom beträchtlich mein'

herauszuheben gegenüber den gänzlich unregelmältigen und meistens unter ti^i"

im Etmal bleibenden Bewegungen nSrdlich von den Balearen od«r im
|

Tyrrlieiiisclieii iiii<l loiiisidien Mi ete. Ks hat sich gezeigt, dal5 in den letzt-

genannten tiebieten auf Strumstillen durchschnittlich nahezu 80"/^ aller Beob-

M VrI. z. H. <;.-o}:raj.Iii.nl .lonnial \Qf^. wl XXIV, :n3.

-) IIvdmloL'i-* In- t iil< v-iir lniinr«>ii im Kiiropäiselun Kismeer. vv:\. Ann. d. Hvelf. t**^-

1»«, 8. r.>:Hf.

9) V>;!. H,itli\in. iiiral t. ainr.'- et ili.' .Nrtrfh roliii Siiis, 1'hrij.tiuiüa l'.M.kl. Tafd 1.

*) l»if ( >l).Ttl;irli< ii-T..:iiiihL. Ii Ni iriliitlüiiii-eiR'ii OzrtUM, nSidlidi voii iiO- X-Bt. 1»

dem Ari"hiv der IVuiw Iieii .Svwaite , XXll. .lahr^., Nr. 4.
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acbtun<;en kommen, von einer vorherrschenden Stronn-ichtun^ also überhaupt
kaum die Rede sein kann, soweit nicht bestimmte Bewegungen an einzelnen

Kaps und derpl. in Frapo kommen, daß daKeitron der aljrerisehe Küstenstrom,
auf desst'ii < )st- und Südostrichtung durchschnittlich etwas über 20"

,, alier

Beobachtungen (bei 50 bia 60*>/g Stromatillen) entfallen, eine mittlere tägliche

VonrSrt8hewe(;un<r von 16 bis 20 Sm im Winter, von 11 bis 15 Sm im Sommer
htsitzt. An ili r Küste von Alfjier erlangen im Sommer die luis O und N<) mit

IMissatartiger Konstanz wehenden Wind^ die Etesien der Alten, ein sehr er-

hebliches Übergewicht; gleichwohl setzt sich auch im Sommer dieser Küsten-
^ironi nach Osten durch, zum Zeichen, dal? er melir als eine hloße Windti ift

ist, nämlich ein vom Ozean iiereinkonmiendor Strom, welcher während des

ganzen Jahres im Sinne dnes Ausgleiches der dem Mittelmeer durch Ver-
'Uinstiiii.: veihn-en ;jehenilen Wassermassen tfiti^' ist. Hieraus ci'klärt sich

zugleich sein tliermisclier Charakter; er muß als i'elativ kühler Strum dar-

gestellt werden, was auf der Weltkarte in der zweiten Ausgabe nunmehr auch
L'eschieht. Allerdinjjs zei<rt sich flieser Charakter nur bei näherer rrüfuni;;

die Temperatur dieses Küstenstromes ist wälireiid des <;an/.en Jahres merklicli

niedriger als die Temperatur des Ionischen Meeres oder der noch weiter ost-

wärts frelefrenen Teile des Mittelineeres auf ^deicher Breite. Im Sommer geht
das Wärmedefizit im algerischen Küstenstrom so weit, daß sein Was.<*er noch
kühler ist als das Wasser nördlich davon, z. B. das Wasser in der T'm<,'el)ung

der Balearen und im Tyrrhenischen Meere! Diese Tatsache wird dadurch zu
erklären sein, daß die Jahresamplitude der Oberflächentemperatur im
AUantischen Ozean westlich von der (.libraltarstraHe ^'eringer ist als im Mittel-

meer. Der algerische Kästenstrom laßt sich während eines großen Teiles des
Jahres auch in den tunesischen Oewfissern bis Malta hin nachweisen, östlich

von Malta jedoch kaum mein-, weiiifjstens nicht durch Versetzunfiien oder

Temperaturen. Es ist vielmehr auf den Dampferwegen Malta—Port Said und
Heasina—Port Said die Versetzungsrichtung sehr variabel, und sogar Ver>
s<t7.Tiii;j. n nach Westen sind vcrtrh'iclisweise recht hSufig zwischen Sizilien

und Candia. Dies schließt nicht aus, daß die Küstenhandbücher Bucht haben,
welche mehrfach bis zum Nildelta und darfiber hinaus einen östlichen KQsten«
Strom beschreiben; er wird ixanz dicht unter Land wold vorhanden sein,

koniiiu Ulm' in den Beobachtungen der großen Fahrt' nicht zum Ausdruck.
Längs des Seeweges, der von den Kanarisehen Inseln über die Kap

Vmleschen Inseln zur Oslküste Südamerikas und bis ztn- Ma;rellan-StraHe
führt, sind die Strömun^'en eiienfalls einer neuen Untersucliun^' unterzogen
worden, soweit Versetzungen von Dampfern in dem .Material der Seewarte VOT-
licgen; diese Untersuchung hat nur hier und ila zu i/erin<;fiigi^'en Abänderungen
des Strondjildes auf der Weltkarte gefülirt, z. L. zu einer Verminderung der
Stnunlinien im Kanarischen Strom, zu eiusr Versi in kun;.: ilei- mittleren Ge-
«chwiadigkeit des Falklandstroincs. Dagegen muß die Südgrenze des Brasilien-

atromes nach wie vor im wesentlichen auf 40°— 42'^ S-Br., die We.stgrenze des
Afmllia.-istronies auf 15 O-I^f. bleiben. Es ist gewiß richtig, dali manchmal das
varme Wasser beider Ströme erheblich weiter nach Süden, bzw. nach Westen
gelangt, jedoch nicht immer; und im Durchschnitt der Beobachtungen — es sind
nicht nur deutsche Arbeiten, sondern auch englische Ori^rinalai ln iten wieder
geprüft worden — scheint jenseits der hier angenommenen Frenzen eine den
Krfimmelschen Forderungen entsprechende Richtung des Stromes nicht mehr
vitrlierrschend. Man wolle bei Dar<telluni,'en, wie sie die Weltkarti' brinL'i ii

»oU, nicht einseitig einen Faktor, seien es nun die Bcsteckversetzungen oder
>flcn es die thermischen Verhfiltnisse, zuungunsten eines anderen ebenfalls
«•ichtigen Faktors in den Vordi iLTund rücken, sondern in jedem einzelnen
Falle das Gewicht der verschiedenen Faktoren gegeneinander abwägen.

Von diesem Gesichtspunkte aus mußte auch darauf verzitditet werden,
irgendwelche Antlerung in <ler Stromdarstelliinj^ an ihr ii'rsl'tfriknnisriii n h'iisfr

Eingehen Kap Verde und Kttji I'dlintin für drn Xnrd irltilrr eintreten zu lassen,

obschon gerade hier Krümmel ganz beson<lers «iringlicli eiiu- S(dche Änderung
gewünscht hat. Die Sache liegt auch hier wieder hauptsächlich so, daß Verfasser
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die Verteilung der Wassertemperaturen ther dem Icritiaclien Gebiet in diesem
Falle für weniger maßpflK-nd erachten muß als die Verteihinf.' der Versetzung.s-

richtungen, zumal sicli für die thermischen Yerhältnitsäe in ungezwungener Weise
die nötige ErklSrung findet DÖ* O^enstand fordert ahm ein nSherea Eingehen,
und die Fra^e, die zu beantworten ist, kann fuljurendermaßen ausgedrückt
werden; »In welcher Weise findet während de» nördlichen Winters der Über-
gang der nach Sfiden und Südwesten ^^etzenden Nordaquatorialströniung, welche
bei dem Kap Verde und nördlich davon unbestritten vorhanden ist, in den
bei Kap Palmas und schon nordlich davon nachweisbaren südöstlichen und
östlichen Knstenstrom (Guineastrom) statt? Krümmel nimmt an. daß
zwischen beiden Stromgebieten ein schmaler, nach NO gerichteter Stroin-
zweig einzuschieben sei, wol>ei er sich liauptsäolilich auf die auffalh-nden

Temperaturverhältnisse der kritischen (Jegend stützt, während der Verfasser
eine ganz allmähliche, nach links (Osten) gehende Ablenkung des bewegten
Wassers unter Anlehnung an die ostwärts zurückweichende Küste für wahr-
sciieinliclier hält und also einen direkten (Jbergang von erheblichen Wasser-
massen des Nordäquatorialstromes in die Richtung des Guineastromes befOr*
wortet, wobei in diesem Falle hauptsächlich die beobachteten Stromversetzungen

Krömmel. Schott, '^^^l'^t und die Windverhältnisse der gesamten Gegend
tOr maßgebend erachtet werden. In der nebenstehenden
kleinen TextfitMir sind dies»- zwei sicti i-ntL^cLM iistehenden

Auffassungen schematisch gekemizeichaet ; dabei ist noch
zu bemerken, daB auf der Karte, welche dem von
KrOmmel bearbeitcrcn TT. Hände des »Ilaiidliuclifs der
Ozeanographie« beigegeben ist und aus dem Jahre 1886

stammt, der vorausgesetzte Nordstrom das Gebiet etwa zwischen 6'^

—

H'^'S-Br.

und IS 1 ."i W-T,L'. einin'inint, dnß aber auf der elienfalls von Krüiniiiel ent-

worfenen Karte der Strömungen im «Atlas für den Atlantischen Ozean«, 2. Aufl.

vom Jahre 1902 dieser selbe Nordstrom eine immerhin erhebliche Ein-
schränkung in bezug auf seine geographische Ausbreitung insofern erfahren
hat, als er nun nur noch für die Zone von etwa 6^— 10 N-Br. tmd 16^— 14 W-Lg.
angenommen wird, somit ein sehr kleines und näher znr Kflste gerftcktes

Gebilde darstellt. Der Wims h. die strittige Frage durch eine neue Prüfung
des auf der Seowarte vorhandenen Archivmaterials nach Tunlich keit zu ent-

scheiden, ist um so naheliegender, als die Frage auch im Hinblick auf mehrere
analoge Situationen besonders im Stillen Ozean bedeutsam ist. D i die in

Betracht kommenden westafrikanischen Gewässer von Segelschiffen selten, in

den letzten .Jahrzehnten fast gar nicht mehr besucht werden, so wurde die

Uniersiu hung lediglich auf die Beobachtungen an Bord von I>;ii»pfern ge-

gründet, die der Küste nahe genug entlang fahren; ihre Kurse fiihi-eii, wie
Tafel in zeigt, sogar recht durch das Gebiet hindurch, und zaliheiehe wertvolle

meteorologische Tagebücher besonders von Dampfern der Woermann-Liniev
der Deutseh-Ostafrikü-I.inie und der Deutsch-Australischen r)aiii)>fseliiffahrt.<-

(ieseüschaft geben Auskunft, obwohl man gern für manche Zeiten noch mehr
Material zur VerfQgung gehabt bitte. Das zahl«DmiBige Ergebnis ist in der
Tabelle auf S. 404 ziisaiuinengefant und gibt auch die für den nördlichen
Sommer gültigen Werte. Die Beobachtungen ließen klar erkennen, daß als

Winterperiode die Zeit von November bis April zu gelten habe, als Sommer-
]>eriode die diu i li den SW-Monsun charakterisierten ^Tonnte Mai bis Oktobei-.

Auf Tafel 13 sind die prozentischen Häufigkeiten der nach den verschiedeneu

Richtungen beobachteten Versetzungen kartographisch dargestellt, ohne Be-
rücksichtigung der in der Tabelle ange>re])enen niifTli i-eii Versetzungsgrö/len,

die stellenweise den Ausgleich von zufälligen Unregelmäßigkeiten noch ver-

missen lassen. Als Stromsnllen sind hier alle Betteckdifferenzen angesehen, die

Weniger als 6 Sm im Eluial ausniactien; dahw kommen die verhällnisniäliiu

hohen Prozentzahlen der Stromstillen. Die Arbeit in dieser lUchtung wai'

schon 1902 abgeschlossen; keiner der Stromsterne der Winterperiode läßt nur
irgendwie eine vorwiegende Nordostrichtung erkennen, im Gegenteil; gerade
die zwei wichtigsten Sterne^ welche für 13 —10~ Ü-Br^ 17^ W-Lg.—Küste und
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für 10 8- N-Br., If! W-L<r.—Ku^tc j;;plton, orrrplicn an Versetzungen nach N,

KU, (> und SO iui gauzeu nur lü, bzw. IG"/;,, dagegen nach ö, SW, W und
mW sasammengenommen volle 69, bzw. 68% bei 25, bzw. 16% Stromstillen.

Ablandi<;e oder höchstens zur Küste parallele Versetzun«ren üherwiej/en dem-

nach durchaus; auflandige Richtungen, welche Krümmels Auffa^uug erfordert,

treten gfinzlioh znrfick. — Jetzt, da die Neuauflage der Weltkarte die Er-

örterung und Veröffentlioliung dieses Eruteluiisses ualieleut, kdinint grade zur

rechten Zeit noch eine sachlich und methodiscii gleich wichtige Arbeit des

Kgl. Niederlandischen Meteorologischen Institutes, die unter dem Titel

»Observations oceanogra|ilii<|ues et nu'teorologiques do la region du courant

de Guinee (1855— 1*900)«, Utrecht VJOi, eine wesentliche Vervollkoinnmung und
Vervollständigung des frflheren Kartenwerkes »De Guinea en Equatoriaal

Stroomen , Utrecht 1895, darstellt. Die Befragung auch dieses Werkes hin-

s5ol\tlich der vorliegenden Frage ergab das nändiche Kesultat wie das aus

den deutschen Beobachtungen abgeleitete. Natürlich kommt auch in dieseiu

Material bei dem bekannten unstetigen Charakter aller Einzelversetzungen
gelegentlicli auch NO-Strom zur Beobachtung; aber der entscheidende diirch-

schniitliche Bewegungszustand der Gewässer zwischen Kap Verde und Kap
Palmas im Nordwinter spricht durciiaus für die in der Textfigur auf S. 402
gegebene Auffassung des Verfassers. Hier sind auch die holländisciien, aus

der Zusammeufatidung der Terioden November April und Mai— Oktober ab-

geleiteten Zahlen.

Prozent Häufigkeit der Versetznngsrichtungen; hollind. Material

N-Br.
1

W-Lg.
1

"
1

1 W i NW
1

?»tit>m-

Milleo

1 Novomher bin April
10'-- IV i:. -20 !t.S /.V..» •jnjt H12 ö.l)

5-- 10- 1 l.-> —20- 10.7
1

/".a
i
JOm 8Ui UM

.5 —10«' . 14j0
1 >

tOJS
1

9JS
\

4Jl
\

4JS
'

1

9ä
1

1 Hai bin Oktober
l8Jt

]
loji

:

19JS 1 /M
I

10J3 . M 1 3j0
ir>o-20<» ao.o /A^ 4£\ 9.7 ! I 0.7

5-—H/»
j

lO^-l.'io 7^ 1 ie.7 . SSJS 17.9 1 4J>
,

4JS
\

4J
,

9J0
,

SJ»

In . len kleinen Neltenkärf cheii auf Tiif. i;{ sind dies. • Zahl •U 1 •l.eiifalls

in Stromsternen dargestellt; besonders derjenige für die Öti'ecke von Kap
Verde bis lO** N-Br. bringt in viel energischerer Weise als unser deutsches
Material das Vorlieii'^clien südliclier Versetzungen zum Ausdruck, welche ja,

gemalt der Textfigur rechts auf S. 402, für so besonders beweisend anzusehen
sind. Übrigens erklart sich der ungemein geringe prozentische Anteil der
Stromstillen an dem fiesauitiesultat der niederländischen Beobachtungen aus'

dem Umstände, dali hier nur Besteckdifferenzen von weniger als 1 Sni als

Stromstillen gezahlt sind, also nur äufierat selten auftretende FSlle. —
Es muH nun noch mit einigen Worten die Temperaturverteilung im

Oberflächenwasser «lieses (Jeliietos erwähnt werden, doch darf dies nur in

aller Kürze geschehen, da diese Verhältnisse ausführlich .an anderer Stelle')

geschildert sind. Man kann eine gewisse Schwierigkeit für die hier vertretene

-\uffassung »1er Stromvorgänge an der Küstenstrecke Kap Verde Kap Palmas
in dem Umstände erblicken, dali eine zientlieh .scharfe Tenijieraturgrenze

zwischen rund W-L^'. und der Küste auf einei- mit der Jahreszeit weehselnden
Breite im November 15 bis 17 N-Br., im Februar Iiis 10 N-Br. vor-

handen ist. So lange nuin hierin nur Aulieruugen von Vorgängen in der
Oberflache des Meeres sieht, gewiH; sobald aber die Beteiligung von Tiefen-
wasser füi" die absondei'lielicn S]>rünge in dei- < tberfläelientcm)>erattir ver-

anlwortlich geiiuieht werden kann, sehwijidet jede Sehwierii^keil, welelie uns

>t WimwiMcbiifdichc Eiscbnime der ^ Valdiv-iftfJ'jcpnlition, Bd. J, Text S. 121—124, AUak
Taf. VJU, Jena 1iNi2.

Abb. d. Ujrdr. ate^ tm, Heft IX, 2
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hindern könnt«», im Winter eine von Nord naol» Süd und Südo.'it durchinnfendi'

Überflächenströmun|.r anzunehmen. Nun ersi^-iieint durelt die niiliereii Dar-

leigungui im »yaldivia«-Werk a. a. O. das Auftreten von kalt< m AuftriebwaBSor
an dieser Küste bewiesen; es ist dort «rezei^irt, daM dies Tiefenwasser mit den

Jahreszeiten seine Nord- und Südgrenze verlagert, daß e» im Nordwinter seine

sSdIiohsto Lage hat, indem es z. B. im Februar erst auf der Höhe der
T?issa<ro8-Inseln (run<l 10 N-Br.) versehwindet. Daß die von Norden nacli

Süden oder von Süden nach Norden gehenden Schiffe ziemhch unverntittelte

Temperatursprünge beobachten, ist unter diesen Umstinden nur natürlich ; im
all^^emoinen wir'1 bei Reisen in Nord Südrichtun^' die Temixrntnr^'renze
zwischen kaltem und warmem Wasser in dem Moment erreicht sein müssen,
in welchem Wind und Strom aufhören ablandig zu sein. Freilich läßt sich

dies in den Schiffsjournalen nielil strenj,^ nachweisen, da die Tetniieratvirtri-enze

meistens innerhalb kürzester Frist überscliritten wird, die StromVersetzungen
aber erst nach Ablauf von 24 Stunden ermittelt zu werden pflegen.

;

Übrigens gibt es noch andere Meeresgegenden, in denoi die Verhiltni8.se

ähnlich liej^en. Es sei nur an die Temperaturen und Stromvorfjäntre an der '

Küste von Keuadoi* zur Zeit des nördlielieu Sommers ei imiert. Iiis Payta

(rund 5 S-Br.) reicht ilas kühle Tiefenwasser, welches schon an der Küste von
Cliile seine Holle spielt, in Verhindunir zuL'h'ich mit al)landi<.'ein Wind (SO-

Pas.sat) und ablandigem Strom. Von l'ayta aber ab kommen wir in wärmere.s

Wasser und überschreiten bis Oaayaquil hin und noch weiter nach der Bucht
von Panama zu auf nördlichem Kurse in sehr schneller Kolj.n' rlie Isothermen

von etwa 20 bis 27 C.,') ohne dalJ eine warme, von Norden nach Süden
ziehende Strömung nachweisbar w8re. Die Versetzungen auf dieew Streclie

') Vgl. ^'Alliw t\vs sollen Umuw ,
ht'rauK};. von der Secwarte, Hanilmrg LsiMl. Tafel 8.
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sind vielmehr, entsprechend den in dieser Jahreszeit herrschenden S- und
SW-Windon (Monsun),') nach N und NO gerichtet,-) und das mehr oder
wenit^er plötzliche Verschwinden des kühlen Küstenwassers ist durch das
mehr oder weniger unvermittelte Abschwenken von Wind und 'Strom nach
rechts bedingt, d. h. durch Ihre Terinderung aus einer ablandigen Richtung
in eine zur Küste {>ar;ill( l<' oder auflandige Richtung'.

Hier wie an der afrikanischen Küste hat man sich also die Vorstellung
zu machen, daß die Meeresströmung unter dem Einfluß der allmihlich nach
rechts oder links auseinander irchcnden Luftstrombahnen (im Stillen Ozean
SO- bis SVV-Winde, im Atlantischen Ozean NO- bis N- und NW-Winde) ebenfalls

flleherfSrmig sich zu teilen beginnt, an der afrikanischen Küste also in einen
nach W und SW ^'cliendcn utid einen nach S und SO zielionden Stromzweifr.

Wichtig in beiden Fällen dürfte auch der Verlauf der Küste sein: südlich von
Kap Verde und nördlich von Chiayaquii weicht die Küstenlinie ostwärts zurftck;

die bis daliin zusanuiiengehaltene Strömung breitet sich daher, sobald sie in

ilirem Verlaufe an der linken bzw. rechten Kante keine feste Begrenzung mehr
hat, seitwIrts aus. Daß in dem Räume zwischen den allmählich ein wenig
divergierenden Triften größere, durch die Schiffe beobachtbare Koiiij^ensations-

bewegnngen auftreten müssen, ist nicht anzunehmen; dazu sind alle die Vor-
gänL'c im Ozean viel zu unregelmäßig und unstetig, und der von Krümmel
im iiaii<il)uch der Ozeanographie«, Band II, S. 356, abgebihlete Wannenversuch
wird daher unseren Fällen !n jtraji nicht eben entsprechen. Miiii nuili sich

vergegenwärtigen, daU nennenswerte rücklaufende Strömungen auf See in dem
Zwischenräume zwischen den beiden Haupttriften schon um deswillen kaum

>) Ebenda, Tafel Ii) und 23.

^ Ebenda, Ikfel 4.

2»
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auftreten können, weil die LuftotrombahiKn nicht l«-ili;r|j«.h in zwei streif be-
^Tenzti'ii Riflitiinircn ziclu-n wie t>!* «Ut KrüiniiK'bclu' WaniifnviTsiieli v«»r-

ausst^tzt —, soiKiern iilx-rall um! all:^tiitig <las \Vass»'r vor sieli trt'ihen. Er-

gänzungebewegungen, sowiit sie notwendi;^ werden, dürften infol;;e«lesseQ

vorzii^rswoise in vertikak'r Hirlitun^ ausi^clö-t werden; es ist also walii'-

ächc'inlich, daß ^ejfebent'nfalls Auftriebwasser iKMiltaelitet wei den kann westlieh

von dem naoli SO };ehenden Kü.stenstrom der afrikanis«dien Küste, also westlieh

von etwa 17' W-I-lt. Und da ist es nun wohl kein Zufall, da 15 ^»erade

iu dieser Gegend die Temperaturen für öU, 100, 150, 2Ü0 ni Tiefe eine seiir

auffSlUge kleine Kälteinsel z^eohen 10*=* und 15^N>ft>. «rkennen Imbm; von
versi'hii'denen ExpedifionsM liiffi-n ist eine aluioi-ni schnelle vertikale Teinju-ratiir-

abnuhiue liier übereinstininiend konstatiert worden. Überscliauen lälit sich diese

eigenartige Warmeverteilung im Tiefenwasser liauptsächKeh in der durch das
^Vnldivia -Werk (l^and T, Atlas, Tafel X XITI) -:el)ra<'liten Darstellun<r, die
aueii nuch ferner durch weitere Tiefseeforschungen in dieser Gegend nach-
^'eprfift werden sollte. Je tiefer wir in die Meereslrande dringen, desto mehr
Anliallsjiuiikte L'ewiiinen wir ja iilierall fi'ii' ein sehr verwickeltes Siiiel von

vurtikiUeu und hurizuntalen Wasserbewegungen. — Fassen wir alle Erwägungen
zusammen, so kann das Ergebnis nur dies sein, daß eine Änderung der in der
ersten Aufla^re der Weltkarte verti-etenen Auffassunjr von den Stromvorgftngen
zwischen Kap Verde und Kaj» l'alinas nicht notweiidit' ist.

Auch in den i/idisdicn Ucii'ä.süern sind erhebliche Anderuue:en der in

erster Auflage gegebenen Strotndarstellung nicht ausgeführt, besonders nicht

hinsichtlich der Richtung' der Wassei-bewef^unuen im offenen Tndis<'hen Ozean.

In den Gewässern des malaiischen Archipels allerdings wurde an einigen eng
begrenzten Stellen die Richtung der hier durchweg höchst variablen Strömungen
geändert, und zwar aufgrund «1er klassischen Darstolluny: von J.r. van der St ok,')

w^elche 1890, als die Weltkarte zuerst ausgegeben wurde, zwar schon erschienen,

dem Verfasser aber noch nicht bekannt geworden war. Interessant ist, daß
die ( resch winditrkeit eini<rer StrömntiL''eii, zninal derjeniLien an «ler ostafrika-

nischen Küste, eine aulierurdentliche Verstärkung gegenüber der ersten Auf-

lage erfahren mußte. Die Deutsehe Seewarte hat för die wichtigsten im
Indischen Ozean befahrenen Danipferwe^e, näMiIicli: A<len — Kap der Outen
Huffnimg, Aden — Colombo Singapur, Colombo - Kap Lecuwin, sowie für

den ostasiatischen Weg Singapur— Yokohama eine Spezialuntersuchung der
Stromvci'setznn^'^en vor;:enon)njen, welche soeben in einem besoml' i t ii Atlas

veröffentlicht worden ist.-) Dabei hat sich das, was man schon früher nach
einzelne Berichten vermuten mußte, deutlich und mit Sicherheit herausgestellt,

daß bei und trotz all' dorn «irtlichen und jahreszeitlichen Wechsel der Ver-

setzungsrichtungen fast an der gesamten ost afrikanischen Küste, von Kap
Guardafui an bis Kap Agulhas, durchschnittliche Versetzunjrsfrrölien auftreten,

die fast nirgends wieder in den Weltmeeren erreicht wenlen; im besonderen
sind di»' im nördliehen Somnier währenil des SW-Monsuns an der
Sonialikiiste beobacliteten St r mn ii n iren so konstant und so überaus
Stark, dall nirgends auf der Erde ein Gegenstück dazu sich findet,
anch im Ciol fst roin nielit. Mittlere Versetzun;j:sL'rö|{en von 60, 70, ja 80 Sin

im I'^tmal sind in den .Monaten Juni, Juli, August hier i^anz gewöhnlich, von
Einzelfällen mit Beträgen über 130 Sm ganz abgesehen. Diese Tatsache ver-
dient i::\m besonders hervor}_fehoben zu werdi-n. IMiri^-ens vennsaeht auch

der NO-Mojisun in dieser Gegend sehr erhebliche Ötromgescii windigkeilen.

Es ist weiterhin beachtenswert, daß unter der SOdkfiste Japans der Kuro-siwo,
dessen IJeeinflu.ssnn^^ <lurch die schwei-en NW- und NO-Winde des Winters oft

geschildert ist, gleichwohl auch im Winter eine durchschniltiiche Vorwärts-

'I W'iiHl and «enthor, rurrenti«, tidcx and tidal stmunx in thc EiimI Indiwt Arrhipdiif^o.

Iltttaviu 1S1I7.

''Alias der Stmmrcnirtziintcvn auf den wirhti|ptleii DMii|>frrwcifon da* IndinriKn Okkos
iiml <1<T nstaismtiHPbeii ( n wässor. Ilaiiibiiix lOtTi. I.. Friwlrrn 1ih n A- (\>. Veil^ die Be-
spretbuiiK diesen Atfau dun h Krümmel in dk*cr Zeiinchrift, llNü,
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lu'Wo^niniL' um 20 bis 'M\ Sin iiix'li Nonlostcn in jit 24 Stunden gemäß dem £r-
:.'flmis ilor i>rwälint»'n iK'uen UnliTsucliun^' besitzt.

Was schlit'lUicli dctt S/i/lcu Ozean h«'trifft, so ist in (h-rn am obcn-n

Hände der Karte befindlichen Kartun, der diu Bewegungen zur Zeit des nörd-
liehen Sommers darlegen soll, die bishcri^a* Südwecttriclitun^' des j^stlichen

T>-ili's der Srul!i<iu;>tt>rialstrüinunir iin'lir in eine Wcstriclitun^- fibcr^'rfiilirt

worden, so daß die in sioh ;_'t'si'lilossL'iio und zusamnu'niiänj^M iKi«' wcst lirin?

Trift fiber den gesamti'n Stillen Ozean von Osten naeli Westen in den IJreiten

zwischen 0 und 20 S-l!r. Im'smt als l>islier znin Anstlnn-k knninit. Wii-hf ii.>i'i'

Ist die AnilerunL! in der Diirstellun^' «li-r zwiseiu-n den Kei inadek-Inseln und
Neuseeland jfel' U' iK ii Mci resjrehiele. Der Verfasser hat sich überzeu^'t, daß
die in der ersten Ausgabe der Weltkarte 1890 angenommene vorwiegend öst-

liche Richtunf; der Versetinngen nur für den sfidlichen Winter gilt, wenn in

tVioem (tebiet wesilii lü' Wimle von zmn Teil «großer Stärke vni ln i ix ln ii, ')

aldo gerade für diejenige tialireszeil, welelie in dem Hauptblutl der Weltkarte

nicht dargestellt worden sollte; es ist deshalb und im Einklang mit den zur
Zeit des nördlielien Winters liiei" vorlian<)enen Winiiverliälf nisscn (leielite Ost-

winde und ziemlirh viel Stillen) bei den Kerniadek-lnseln ein '/.n<i <les Ober-
flächenwassers narh Westen hin anf,'enomnien worden, diST SChlii lUidi in den
Küstenstrom an der üsticüste Australiens hinüberführen mag. Wie die Strom-
rerhSltnfsse nahe der Nordkflste der Nordinsel Neuseelands liegen, kann an
dt-r Hand <les spärlichen Materials mit nestiniintheit überhaupt noch nicht

entschieden werden. Die in der zweiten Auflage der Weitkarte vertretene

Auffassung von den Stromvoi^ngen des ganzen fraglichen Gebietes deekt
sieh »war auch jetzt noch nicht in allen Punkten mit ilen ebenfalls mehr oder
weniger unsicheren Auffassun<;en anderer Autoren; immerhin dürfte nunmehr
ein Stein des Anstoßes für die Kritik aus dem Wege geräumt sein.

Hiermit mögen diese Zeilen abgeschlossen sein, welche die Neuausgabe
der «Weltkarte zur Übersicht der Meeresströmungen und Dampforwege« be-
v'U-itcn nnd dasu dienen sollen, die bei dw Arbeit befolgten Gesichtspunkte
kiarzui»telicn.

Neue Sturm- und Wettersignaie an der chinesischen Küste.

Kinführung vom t. .lanunr t9<M> an.

Nach einer Mitteilung von Herrn Louis Froc, S. J, Direktor des
Observatoriums zu Zikawei tritt am 1. Januar 1906 eine ganzliche Änderung
di-r Sturm- nnd Wettersi^male an allen den I'liitzen der chinesischen Küste-')

«iu, die von diesem Obsei'vatorium Wetternaclu'ichten erhalten. Das neue
System wird daher auch bei den Semaphoren der Kaiserlich Ghinesisehen
ZoUverwaltiing zur Anwendun<r ^'elanj,'en.

Die Änderung ist als ein Fortschritt anzusehen und durch die Ein-
richtang von stMti<in>'ii für Signale auf weite Kntfemung, sowie wegen der
illgenieinen Annahme des internationalen Signalsystems notwendig geworden.
Insbesondere haben fcdgend«* (Jründe dazu die Veranlassung gegeben:
U I5«'i ruhigem Wetter kann man von weitem die Farbe und Gestalt der Flaggen
nicht unterscheiden. 2. Dieselbe Unmöglichkeit besteht, wenn 4er Wind in
der Richtung vom Beobachter nach dem Signalmast oder umgekehrt weht,
•l Mehrere der bisherig*'!! SiL'n.ile liulteii iüK'li im internationalen Sigiiiil-

systeni eine Uedeutung, wodurch für die Fremden ein Irrtum oder selbst eine
'lefahr entstehen kann. 4. Das Harryatsche Signalsystem ist beinahe ganz
außer Gebrauch gekonmien. Daher werden auch hier einfarbige Körpersignale
angenommen werden, die von diesen Unzuiraglitlikeilen frei und viel weiter
zu sehen sind.

•) VgL Wmii Dciiisflie Sc. « III tc; <lw SiiUoii Ojtwui» . Hambuic IS''*>. Tufol I!).

*) Im» mr Xrit noch in (iebmucli bcfiiuUirlie HieiuilKTKiciu ist in »Ann. d. Mrür. «tr.«

I»i3, S. »70 u. ff. bcMrhricben.
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Mit dieser Ändorunir <l»'r Siji^alzeichcn selbst ist eine bessere Anordnung
des Verzeichnisses und der IJezeichnunpen für die «.'ootrrapliisclien Lapen fretrofton

worden. Der äulierste Osten ist dabei in mehrere Abschnitte geteilt, deren

jeder unabänderlicli durch das erste Zeichen des Signals, weloties sich auf Um
bezieilt, irfkeiHizeiclinct wir<l.

Gleichzeitig werden Nachtsiguule eingeführt um Nachrichten zu ver-

mitteln, die ffir die gewöhnliche Mitteilung zu spfit eingelaafen sind. IMe va-

schlii'l?h"<'h für SliaiiL'lnii uml Wusim-.' vnrlM-linlT. iion tiglichen Pi^Miale (Luft-

druck, Wind zu üutzlaff usw.) wer<ien stets mit Flaggen jedoch unter Anwendiuig

des neuen internationalen Signalsysteme gegeben werden.

A. Tagessignale.

Diese Sij/nale werden <ladiir('h <:e^'el)en, dnl' die Zeieiien in zwei

Gru|>i)i'ii an den Knden der Hahen geiiiiit werden. Die Taifune und De-

pressionen wenleii durch 5 Signalzeichen gemeld«-t, von denen 'A an den

einen Kahende die Lajre, zwei an dem anderen Hahende die BeweffuniL's-

richtung der Mitte angeben. Ij«)en mit Stärke über U werden dui <-h :l Zeidicii

angekfindigt: 1 Zeichen an dem einen Ann ixihx ilen Abschnitt des (;ehiHi>

an, 2 Zeichen an dein anderen Arm die RiehtunL' des ^M-fatuNlrolienden Wiii'its.

Die Signalzeichen bestehen aus den folgend im Querschnitt, d. i. wie sie

sich dem Aug« des Beobachters darstellen, angegebenen Rotationskörpern:

Z
T>ie unter den Fi^niren liefiiidlieiien Zahlen iielien die Dedeutnng der

Signalzeiciieii für die Nnnuneni der Al)schnitte und \v»>iter unter.'ichiedt'nt'n

rnterabteilun<ren derselben, sowie der von Böen bedrohten Gegenden nach den

folgenden Verzeiciinis

:

a. Lage der Mitte der Taifiue nnd Depressionen (3 Zeichen).

Abschnitt 1.

HütlriHtliches (}ebiet.

- .M l
'

I

SlimiU

III KaniliMiii l';ilau-( ;niji|K-, V;ij>. , 121» M'«-«»!]«-!! von Lnzon
IIJ MaiiatitHii (.iiam \'>-> N' Ii I.ii/cii

IKl /.«isilicn Mai iaiiiii'ii- und ltdiaii-Iiiselii tül Neniwi-^lliih m<ii lai/mi

!M Wi ll im «Ktcii «Irr rinlipfriimi 1 \Vi-.ilirh vt.ii Paluwiiii

11."> Sii<lii!*tlit'h von J^lljcon l.l>> Siidx^ilii li »Irr Mjic-i1i~(|( liilwiik

1H> Südlieh von LlUOO in Siidli<-h di-r .Mai'<'l<'>liil(ll)ftiik

1^2 t^iiiuHce 1
1"' Siullirti \oii ilcii l'anii t-K-In-K'ln

\2:\ Siidwestlieh von Liixon i
H''» n^illi h vnu «im l'ann < l-rn»dn

124 (Wlich van LnsMHi j I'm Clwr den raniceli«-liti$elii

125 Cbor Lnmii ' i r>(( Ni>rd«lMtUch von den FarM«b-InMU.

.siiniNl

211 tif«:i»><'r in i!< r Iliilir vmi ( .« hiiM liiiia

212 Siidwc-tlii li vmi ilrii l'iinii i'ls-lii»>-lii ('l 'i'ein

2KI (lebiet vnn Aniiani. Toiiraiie u. HÜdlii'h davon

211 ZwLxi'Ik'ii ^al:L•'d^-lnHeln und Uaj'nuii

21.'» '/jVcMivu llaniiiii und Annam
21(1 ÖKtlirh voll Ualiian
222 Oolf von Tonkin
22:t iU'hift dt-s Delta, Xorway-ln«dii
2"24 Slra((>- vnii llinniin

'2-'i Sii'!<i~tli. li vnii lIoliifkoM):, liirlir aK '3 « > Slii

22*» Sii(liir!tli< h v. lluiifckoii);, «ciU}{i i' aU J»J«i !"»ni

Abselinitt tJ.

Süd weHtlichi'h JJeUiet.

MnlM<-ilirh von Hongkong
<'Vili<'li ron den Vmtaa-IiiKln, aüdli«

Kanid
Kii'i»' um Murao
Kii>t<- inii lljiinan

Nonl»i>tli<'h von Hongkong
2Mi In der H*ibe ron Swntow
2Tm In der Hiibe von Amonr
2.'ii} Land nOdlich \-cnn 2.*>. Breilengnide.

Jii

sx>

SM>
211
2i:<
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Nt'ut' i:5Uuiii- und Wetterxiguale au der chtiioii^chcii Kui^te. 4U9

Abschnitt S.

Südlicher Teil de« mittleren UebieteH.

311

312
31»
3N
31 :.

:iii>

:t':i

Astlich von den liu-Kiu-Inadn
Ober den Liu-Kiu-In«oln
Höditetlieh von den Liti-Kiii-Imeln :VM
Sfidlich von den Liii-Kiii-lti!i4<ln .'i:iö

i^rklrwlltcb von drri Saki Sliitiia
i McmcoSitna) XUi

."»iullich von den Saki Sliiiiia i Mcim-o 8imal :W4
Nonllich vi-n drn Saki Shiiiia iMi'iitco &>iina) ^Uä
Wcütlich von tli'ii IJu-Kiu-IntH.'lii i

3Ui
SrnUiritlich Villi f'i.rmoBH

I
-'i.Vi

Ballintang-Kanal

:m Uttshi-Kaiial

Sriilwff-tlich Villi KDriucKsa

0»ili' h Von FonuoM

Norii(k>iliili Mni I"

NoiJli.

flN-r

Nnr»lli<

( ;<-l>ii-i

Ciliii-t

MHI l'niniM-

I K.c.'i.il l'i

vciL ilcni Ka
n 'I'iiriial " !

.

II i''iil>liau.

I Ii-— lii-iln

'in!«olii}

Abschniti 4.

Ni.iillii lur Teil ili-s initlli-n-n ( loliirtv^.

Slciud

III

n:;

tu
) I

)!•.

424

425

NonlÜFitlich von di-u Lau-Kiu-liuwln
XcirrlwoKtlic-h von den LiiHKitl-Imdn
Südiifh v<Hi Kiii>ii!

In iIiT Hiilic vnn l'uni; Vwig
>n<lr.-tlic h M>n WeiK'luu
siiilrwtlii'h von Hieidiaii

I^uiii am Cbikiang '

>uili».tlirh von ChuiMn '

.Südöstlich von Outikff
Bei der ^dlc^nippe

42(> Südlich von Siuiiiffhal <

4:t3 Hiklwevllich von .^luiiitifaai

1.11 r><tliph von Shnnjihm
l.i.'i \\'t»itli<-h von ShAiigtiai

4'Mi NortliV*tlii'li von t^han^^hal

444 Nordwotlich von Sluui|ifa«i

44.'i N'rirdlicli von Sbaii;;liai

44(i /uUcbi-n der S:uidl<--( inippc tttld <^ldput
4ri*i Mittlen» CSdbc» Meer
45« Land bei KImigKu. KkngbaaL

Abät'linitt a.

Nördliche» nnd nordöstlichen Gebiet.

r.ii iHokkuidoy
Ii' ii' ii JaiMnlflchen Meer

'II

SfilliHtlirll V.III

I i« ! llclll I
I .11

l_>-tlil[l Mill Nl
I Ut Ni|H.ii

\\<~-iliili Min Ni(inii

Siui^l^tli<h von SiiMni

Vor «U'iii Kanal von Kii

Vi.r llclll Kanal Miii i!iiii|io

.'«iidn tätlich von Kinniii

Wertlieb von Kinriu (NiqpuNÜci)

' .".•.><; Strnll* Koica
Kl III :l

m Sliaiitiiiig

;tHU

vi»n

."i;!:i » 'mü. h M IM

Sii<l.i-rlj< Ii

."i.."i Sinlr.>lli. h i..ii T-i

."i,;t> Siidlii li MIII 'I -mi:ian
"i 1 1 < i-tiirli voll Slianliin^

."ilä N.i|ii.i>ilirli Villi SluUltung

.Ml> ,-tralJf Villi l'ii'hili

.Vm (iolf von l'i'v-hili

xm (iolf von LinuTung.

«11 Td des tfflduig

«13 Td de» ofaeim YmgbieKInnK
«13 Td des mitden» Yangti« KiwiK
«14 Td des nntcmi YmgtwKhutg
«lä Td des oberen Hoangbo
«If» Td des nnlcren Honnigbo
f&i Xflidlkb von Ouna
<!2:t Wcxilich vom Baikdace
*i24 .o^üdiicb vom BukabH» (Mun^ok-i)
e'i (klirh vom Baikdace

Abschnitt

FestlSndi»cbe Depretisionen.

fiS» Xönllich vm LiauT^rgm ghnntung
«34 Koren
«3'> Oütlkbe Mandtfehnirim (Idbtt Meer
«14 Japanisdics Ueer
IM5 OHÜiehcs Meer
t>4t) Japaniaelier Ardiipd
tl-'i.'» Yen» (Hofckaido)
tkM ÖMtUcb von Japan.

b. itezeichnnog der von B4en (Wintlatirke über 6) bedrohten Gegenden

(1 Zeichen).

1 KfiHtc di-r rhiüppbien; CUnoiiMcbes Meer, südlich von dm IVatas^Inwln und Odtiieh von den
riira<c|?.-Instlli

2 KfiKtc vun liHlo"-hin». (iolf vmi Tonkin; mstliebc^' i 'liim-isrhcs Meer
3 Fomiusa, ln!*fl iiml Kanal: cliintviM lif Kii«k> von W'i m lian !>i- Swatmv
4 Zniängi- zu dem YanjttK- Kiiuij;. Siiildk-( irii|>|M. Mi.|li< In Hällu .Ii- (irlben Ueeras
'> <kiif von FMhili; LiauTuug; r^bautuut;; nördliche Hälfte dw lidbeu Meeres
<i JapaoisdMs Meer und Kflste Joponi»; Cstlich und südlieh von Korea; Uu-Kia-Imeln.



410 Annalen der Hydrqfx^>h*B nad SJaritimca Stetemroki^, Beptemhfr 11KK>.

r. Wahtxchfinliflif liirlituni; (2 Zeichen).

Bei TaifiiiH'ii: i:iilituii<^% niirli der die Mitte fortsclireitet; bei BSen:

Riclltung, aas der der KM-fsilinlroluMid*' Wind widien soll.AAHTTT«A
vo

t

so

X
X

«nM. 'bMtflaiig nautatk
t l

Dit's<' Siiiiialc wi rdcn diirrh Latt'rn<'n von wfifW'r \iu<\ von roter Farlv.

die in di'M Kckt ii eines yleieliseiti).'en Dn'iecks stflien, ye^eln-n. Sie bozeidjnvn

als Siumalzeiclien für Taifune den Altselinitt iles (n-liietes, über dem die JÖtt»

des THifiins sich befindet, bei Büen die (Jeirend, weioln- bedrolit ist.

u) Lage der Mitte der Taifune oder festländische Depreäöioueu
naoli der unter a) für den betreffenden Abschnitt angegelienen Bezeicbnoni^

O •
wfiB rat

V V Y A
I 2 a 4

ß) Von BSen bedrohtes Gebiet

A nfitdUch

3fK BrcitcnRnule.

«üdlicb vom
311. BrdlcnfM*'

Zur Mitteilung dieser Sturmsignale von Seliiff zu Schiff bediene man
sich der Zahlenfla^fjen des neuen internationalen Si^'nalsystenis, indem msn

die nacli OhiL'^eni ilen Körpersi^^nalen ents|ireiiienilen Zahlen (hirrli j-ii''

wiedergibt, i^lin einfache» Verfahren und alle notwendigen Zusaninienstellunt:eo

sowie das Signalsystem von Zikawei findet man in der jährlichen Yer5ffen^
licliun;: von G. Gundry, »China Coaster's Nautical Poclcet Manual« (Kellf

<& Wal8h, 1ÜU6). Hr.

Die Anfänge der Theorie des Schiffsmagnetismus.

\'<ili I »r. II. Mrliliiii. • 'I -crli lin r :in iIit >(f1;iliri- iiul' in l'>n ihi-;i.

In einem früheren daiirgunge dieser Zeitschrift sind durch l'rof. Weyer
die Verdienste von Matthew Flinders am die Begründansr der Deriationflp

theorie )_'ewürdi^'t worden.')

Die Flindersselien Arbeiten sind auf dem von ihm erselilossenen (lehietc

fast die einzi^n'n in den ersten zwei dalu /eluiten des vorigen Jahrhunderl.«

geblieben. £r8t gegen das Ende des zweiten Jalirzehnts tritt eine neue Pbfts«

•) <). D. K. Werer: Bekiftn nir BrnrlHianir der Dc«>iation dw MMbkaamm,
Untenmcfaungpn filxr die Bh««ieu FlimlorMcben DcvItliomibmlMcbiungciu -Am. d. Hydr. ec- •

JsluR. IWM, K HS 0. f.
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)[ci(lnn. H.: Die Anfini^e der Theorie dcw S(>Iiifl8iu8(;nctigiunfl. 411

in dec Entwickelung der Deviationslehro auf: man ver»ucbt, diu beob-
achteten Erscheinungen auf ihre magnetischen Ursachen xurfiok-
ZufülirtMi. Damit vt-rtii'fl sii-li «Iii' KcnntniH von il< r AMcnkun^' drs S<'liiffs-

koiupaääes zu einer Theuriu de» Schif fi>iiiujjiietiämus. Im folgenden soll

eine Darstellung? der ersten in dieser Riebtunft anternommenen Versuche
gegeben werden.

Fliiiiler»' Unterüuchungsniethode war rein experimentell und enipirisch

gewesen, Ki>lir mit Reeht, handelte es sich doch darum, zunächst eine Grund-
lafre für <lns zu i'rnVhtenrIo (Jchände zu srliaffen !

') Er liatl»' hcnicrkt, daß
sich flic beohaehtcti-n AI)liMikungen auö ihrem MaxiinalwiMif diirrli Multi-

l>likarii)n mit dem Sinus de;: KurswinkelB beredinen lieiten. Er liatte ferner
die Abhängigkeit der Ablenkungen von der mafrnetiHchen Breite festzustellen

iresncht: die in verschiedenen Breiten beobachteten Ablenkungen schienen
;:l*>i('hn)ä(li<jr mit der Inklination zu- und abzunehmen, also proportional diesem
Winkel gesetzt werden zu dürfen.-)

Es fraprte sich, ob diese von Flinders nufv'estellten «Rpfioln , wie man
sif nannte, aui'li ülicr den I!ereii-Ii seiiii'> Hci)ha<'iitunL'!*uiaterials liinaus ilii-e

Uültigkeit erwei>>en würden. Mit der zweiten Kegel war dats nicht der Fall,

and an diesen Zwiespalt gerade knüpft die Wciterentwickelung an.

Abwei< liun^'en von der zweiten IIe;.'el niulUen am leichtesten auf holien

luagnetirichen Breiten in diu Augen fallen. So macht schon der um die
Weiterentwickelung der Deviationstheorie hochverdiente W. Scoresby nach
seinen lHlö])islH17 als Kapitän des Walfiselifäiiuers Esk hei ( !rönland und
Sjdizberjjfeii ;.'emaehten Krfalirunuen dieUeniei kun>: :

') Die zweite E 1 i ii derssejie
l!e;:el kann nur innerhalb gewisser (Irenzen korrekt sein, da auf (iem magnetischen
I'oh>, wo die »Anomalie« wahrscheinlich gleich der Inklinatiuu tit'hi würde, der
Multiplikator zu 1 anwachsen müßte. Ist hier im Ausdruck auch noch eine jrewissie

Unklarheit zu bemerken, so ist docli das Wesvn der t^acho richti«,' erkannt.

Sehr viel bestimmter spricht sich £d. Sabine, der die Expedition des zur
Aufsuchung der Nordwest-Durchfahrt unter John RoR und E. Parry aus-
;;csjinilten Scliiffi' Isalii-lhiT un<l .Mexander berrleitete, iiher die Ah\veielnin;^en

von der zweiten Fiinders.schen Ke^fel und über die (Iründe dieser Abweichungen
aus. Er sa;:t:^) ^Flindor» beobachtete, daiJ der Einflul! der örtlichen An-
ziehuHfi mit der Inklination wuchs. Er sciiriel) dieses dem Unistande zu, dal!

alles Eisen einen absoluten Zuwaclis an .Vnzielumiiskraft I)ei .Vunälieruni: an

'i Xini Flimlrrs koniini'n In-^hikIii-* ilir Sliritim in lUiinilit: l'liil. 'I'nins. lioy. Sm'.

Nü, ( iiiii-cniiiit' 'he «lifteri'iK-«-* in thi' lUiifriKiir iii-<'<llr eii li<i;ir<l ihi' I ii \ i st i jrul er iitiil:

VoyuKe t<i tiTTii iiiiHiruli?;. lyomleii isi I. II. Walimnl er «ii h in der eisten iiIht ilic l'rsi' lu'

ilir .Vliictikiiiip'ii iiirhf aiiK-|'ri<ht. M-iireilil vr liit-*»' in ilrr /hciIi ii iIit W'iriiniij; ilcr MU'icti Kmleii
'Itr vcrtikiilrn KixiniKU'sfii zil. Kr hnt »iHt ihmIi «Iii \'i'n-!i]luiij:. iliUi «In^ l'.\>tu iiirr <iiir«-|i

l-iiii:rr< s ViThiirrcii in . iiiifi<i hl<-r I.;i;;i' iiihl'H' li- hi- rHliUFl.c iiinirlnni'. «ie « r ilemi uiii li ilie

.Vti'ii ht aii'-i-iirii ht. am .\i|iiat<>r witre /.. T. i|i-*hiilb kriiir AMi nLiiii^ vnrhuiiili n. wril ilir I>ii'h-

liennriinir iIi-» S-hiffi-« iiii ht crliiiiUt. <l;üi ii^i-nii ein Ki-eui-iin k l:uii.'i' ui'iint; in nenl-KiullirhiT

Kiihiunj: \kiiX. um .^l;lnnl•ti^llUls iiiif/iuirlniKti «hIci /niin k/iiluihen. .\ni S liln-w iimcht ilntin

Kliiiili i> si'iinn \"iir-<lilii>r. <hin-li liinler diin Kiiin|iali iTiii-lilcte KiMll^lat:|:l'll ilir .Milcnkunv tiir

»IJr lirriteti :iilf/uh<ii(ii. i)ies<T Vni-Mlila;; isl -raii/. iinli<-.ii lnrt i^ililiilwn. wa.- tun mi inerkM'Ünliuer
i^t. al> liii' FiiiKli r^si'lii'n KiTreln üIht <lii' AlOianui^^krit di r .Milrnknnt' >eni Kurs und DtMglMftlM'Ecr

linitf in der l'elmwiJ in allen Iwzüjrlictuu S'liriMcn iTMahnt luid erlirterl winlrn.
-'( X'iin Infm"!«!' «Inn dni .lalire narli Klinficrs' Tutle erMliiiiiciir Hurli: \V. ISain

iiua-icr iif thi- Hoya! Navy) .\n «ssay oii ihi' Variation ef ihc compH-st«, Kdinln-.r>.di ISIT. .\ut drn
'•r>ilen M S-itf-n wird p'handelt ven dm crdmafrni'tisi'hen Elenienlen, inid /»ar «ird «im- ^r'>lU-

Menge ziTstreuter .^n^al^pn ülicr die I)eklinarinn und Inklination zu-^mnienjretniptn und die Vit-

änderlii'hkeit dies>cr F.lomente mit der Zeit an Heisnielen dar;.'etan. 1",- Inl^'en dann die Flinder>-i-hi'n

FnttTKuehnnp'n und die <larnu-i alifrelcitcteii I{«:eln . I)ii- ( iiil<i};kiit <lii>er Uejreln fx'M dem
WrfnK-^T 7.U enihlen Hwlenken .Vnlali, «lil e- ihm iui\vahr>i'heinlieh i>'t, dal! die .Milenknn^'^ nur
abhäiippn f»ell vun der Kruft, die- die Inklinatiuu hervurlirin^'t uiul nicht vnii der Kraft, die die
iH-kiinatinn M ranlaJtt . L>aj< Kiieh liat jiilenfalls ilus Widion^it ^'«'liubtt hl bcmlter Bpimhe für die
IWeiitunir d<x in ihm iM'luiiideliiti ( Jri-i n-tande« eiiufcirctoii «t Hehl.

I l'hil. Trans. Hoy. .Sic. lsl:^ >. '.'u. W. ^eorcrtbv, On theonooislT In the Tamimn of
<he ina^rnetie nixiije «i< «faitervcd uii !<lii|)-lNi;ird.

•l rhil, Tram. Roy, Hoc. IMlt. ll_'. Kdward Saliine. Du imgulurilii-s ehserviil in

tbc Uirectjon of che oornpuM naaUt» of Ii. )L !^. ^Ir«bfllR- «uid •AK-xaiulcr> , in thur latc iovapi-

of ÜKomy, md cniiied hf the attmrrion of tbe iron contaimxl in the aUp^



412 Anmilen der Uydrogiaiihie oiid Maritiuten Meteorokigie, Bcpteinber

den ina^j^nctischen Pol erhalte. Der Zuwachs, der in den BeobaebtuniEren

hervortrat, war jodin h nur ein relativer, da er im Vt'r<rleicli mit der richtenden

Kraft des Magnetiäiuus zu setzen ist. Eine Verringerung der letzteren würde
deshalb die j^Ieiche Wirkung hervorbringen, wie eine absolute Vermeluiinf;

der erstereii, und daß eine solche Verrin<rerunjf stattfindet, und zwar in hin-

reichendem Maße, uin alle beobachteten Erscheinungen zu erklären, muß jedem
klar sein « »Dies ist sweilellae die Hauptursache des von Flinders
entdeckten Zusammenhanges swisehen Ablenkmig und Inklination.<^

Die an Bord der »Isabella« gemachten Beobachtungen veranlaßten den
Professor an der Militärakademie zu Woolwich, Peter Barlow,^) zu aus-

gedehnten experimentellen Untersuchungen, über die gMeh su berichten sein

wird, anderseits gaben sie die Anregung -zu der ersten wissenschaftliehen
theoretischen Untersuchung über die Ablenkung des Kompasses au

Bord der Eisensi liiff.'.') Der Verfasser dieser IS'JO anonym erschienoien Ab-
handln nir ') ist ril l- Arzt un<l berühmte Physiker Thomas Youn^.

In ihrem Anfaiif^e besehiifti;_'t sieh die Arlteit mit den erdma^'^netischeu

Elementen. Der Magnetismus dir Erde wird als von einem Zentrabna^neten
ausgehend l)etrachtet, und zwar ist der Zweck dii'srr vereinfachenden Annahme,
die Horizontal kraft als Funktion der Inklination darzu.stellen. .Mau

sieht an diesen Bemühungen recht deutlich, wie sehr es in jener Zeit auch
für die an«rewandte Wisscnsdiaft an den iJesultaten der spätfi' vun OauH ins

Leben gerufenen Erfor.schung der erdmagnetischen Kraft nach ihrer Richtung
und Oi'öBe mangelte. Es wird dann mit Hilfe des Krfifteparallelogrammes
die <lurch festen Sch i ff s ni a ir n et ism u s hervor;.'erufene Ablenkung unter-

sucht. Sie wird als unigekehrt proportional der llorizontalkraft erkamit und
dementsprechend als Funktion der Inklination atisgedrückt. Zur Erleichterung
iler Rechnuni,' wird eine Tafel an^nvL'eben. Die PrOfun»,' der ab>,'eleiteten

Formel an den auf der >' Isabella« gemachten Beobachtungen gibt ein

befriedigendes Resultat, so daß es scheint, daß fester Schiffsmagnetismus
als Ursache der Ablenkung' an^'esehen werden kann.

In dem Versuche, die an Bord beobachteten Ablenkungen diu'ch festen
Schiffsmagnetismus erklaren zu wollen, steht diese Abhandlung einzig in

ihrer Zeit da. Alle Uiiler.suclinnLren Barlows .setzen vorau.s, dal? das Scbiffs-

eisen nm* flüchtigen Magnetisnms durch die momentane erdmagnetiscbe
Induktion annimmt, und noch 1838 schreibt Poisson^) (in bezug auf hölzerne
Schiffe) ^glücklicherweise scheint das SchiffBeisen keine nennenswerte Koirzitiv-

kraft zu besitzen^.

Der Verfasser wendet sich dann der Untersuchung der Wirkung eines

etwaigen flucht igen Magnetismus zu. Kr fragt sieh, welche Ablenkung
würde man erhallen für den Fall, daH es erlaulit wäre, sich das Schiffseisen

in einer Kugel vereini^'t zudenken. Für eine sjiezielle Annalnue über die

Lage dieser Kugel fimlet er den Satz: die .\blenkung auf O- und W-Kurs
ist proportional dei' Tangente der Inklination.

IHe Anwendung auf den Fall der Isabella^ ergibt, dail auch die hier

gemachten Annahmen eine befriedigende Erklärung der beobachteten Ab-
lenkuiiLren «'rlanben. •)

Young sucht ilaun nachzuweisen, da Ii es jedenfalls nicht in allen Füllen

erlaubt sei, die Wirkungen des induzierten Schiffsmagnetismus als von einer

Kunel au.sgeliend anzusehen, liier findet sich am Beisj)iel dn' uiierschiffs

gestellten Geschütze - der erste Iliuweis auf underai'tig (viertelkreisig) ver-

3 In (Irr Kx]x!riuiefitalpb.Tmk »t der Name Barlows bmonden» dmdi das Barlowache
teil p>bliclien.

-I Kill intm>88ai)ti-i' vnrlüiifi|{cr Bericht iili r die in dirxer Zeil beginnenden UnteniKliuqficB
findet ^i> li: Kdinhiiiyh riiil. .loiinml I. IBli), S. 114.

I

( '<<iii|iiiiutiiiii^^ i'ki i !i';iiiii); thc coiiijKiM!« of thc regulär cffert of a düps penuanent
atlruetiori. (^uart. .Iimnml nf .^l ii iicc. I/>ii(loii Is^'o. .i'2.

*) .M>'-iiioin' >nr li> laiii'ii- ili- la 1kiii--^i|<'. Mi'iiinlns <Ic riiisiiiul de Fnunt'. Tome XVI.

'l X'oiii hiiiÜL't'ii Staiiil|>inikt< aus betrarhtet. ist ni<'ht überraiK'lifiKl, datl lüirh die

l' iap'. <il) ti-siiT ik1< i' iii<lii/.i< ii< t Mm;::i> lismuH die l'rsiu-he der AblenkuofEPn let, iii<-ht auf Gmod
üci ulidn in . l-jiglauid und Huf Itolwr N-Jireite KmuKrhii^a l^ahnuigiea wollte enteciicidun lairaep.
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laufende Ablonkuntren» Imder entstellt durch die Verwechßelun<r eines Kosinus
mit einem Sinus. Der versuelite Beweis ist als verfehlt anzusehen, die Ersetzung
des Schiffseist'ns dureh eine Ku<;el ist — bei synnnetrischer Anordnung —
tatsächlich ('rlnul)t, was aus der unten angegebenen Transformation des
Barlowsclien Wertes für tant; A erln'llt.

Auch bei dieser ersten theoretischen Untersuchung über den Schiffs-

magnetismua tritt hervor, daß neue Erkenntnisse zuerst nicht auf dem ein»

faclisten, soiulerri :ntf Unnve^^en r-ri^ ii ht Werden: die einfach zu behandelnden
Fälle der horizontalen und der vertikalen eisernen Stange erwähnt der Ver-
fasser, daß er bei seinen Untwaaehnnfren trotzdem von dem komplizierteren
Fall"' (Ici- Ku^-^el ausi:i'lit, ist vielleicht ilufi li dir l!:i r 1 >mv srlien Expcrimental-
untersuchungen, auf die mehrmals hingewiesen wird, veranlaUt worden.

Der AnfauL'^ diesei- rnlerstielniHLM ii fiel, wii' bci-cits dbrn ei-\v;iliiit. in

das Jahr 1819.') Wenn die Bekanntschaft mit der Tatsache der erdmagnetischen
Induktion aueh bis in die Zeit von Gilbert cnrfickreicht, so sind doch die
Bnrlowselien Versuche für <1ie Feststellun*^' der Gesetze, nach denen diese

Induktion erfolgt, von grolier Bedeutung gewesen.-)
Als hauptsächlichstes Objekt für seine Beobachtungen wählte Barlow

den einfachsten p-onietrisclieii K«)rper, die KuLre]. Ein Kompidi wurde
horizontal im Ki-eitse um eine Eisenkugel herumgeführt, und zwar in ver-

schiedener H5henlaß'e so, daß der Abstand vom Kugelmittelpunkte immer
dersellie war.

Es ergab sich zunächst: Dir Al>lenkung verschwindet in zwei
Ebenen, der Ebene des magnetischen .Meridians und im »magnetischen
Äquator«, d. Ii. in dem größten Kreise der Kugel, dessen Ebene senk-
recht zur I n k 1 i n a t i(»nsr i ch t u nir steht.

l'ni den Mitteiiiunkt .M (s. Fi;r. 1) der
eisernen Ku^'el werde eine konzentrische
Ku«;el be.schi-iebeu mit dei- EntfeiMiun^' <les

Kotnpns.ses K als Halbmesser, der Winkel-
«Thstanil des Kompasses vom A<iuati)r werde
als -Breite- mit ff, die vom M<'i'i(iian L'ezälilte

>Länge' mit / bezeiclinet. Dann ergab sich

weiter aus nacheinander angestellten Beob-
achtuniren: DieTan^M-nte der Ablenk uii<j:

ist direkt proportional dem Sinus der
doppelten Breite, dem Sinus der Länge,
uiUL'i'kelirt jiroport ional der dritten
Potenz der Entfernung und pro-
portional der dritten Potenz des Darch-
lHi >M i-s der Ku<_m'1. Mit der letzten Fest-

stellung glaubte Barlow zunächst, die Proportionalität der Wirkung mit der
Masse des anziehenden Korpers gefunden zu haben. Er, wie seine Zeit-
j/eiii)ssen, waren auI5erf)rdentlich überrascht, als sich erfrab, dah eine eiserne

Uohlkugel dieselbe Wirkung hervorbrachte wie eine Vollkugel. Man war
infolge dieser Entdeckung geneigt, in völliger Analogie mit den entsprechenden
Erseheinunf^en der statischen Elektrizität, den Sitz der ma^'netischen Kraft
ganz in die Oberfläche zu verlegen. Allerdings machte Barlow bald die Er-
fahrung, daB »eine gewisse Dicke des Metalles zur Entwickelung dieser Kraft
erforderlich ist.<

Die an Kugeln beobaehteten Erseheinunj^en suchte Barlow nun als für

beliebige Eisenanordminuen irültii: zu erweisen. Als nächstes Versue]isol»jekt

benutzte er einen Vierundzwanzij.-^pfünder. In die Mündung «les (Jescliützes

wurde ein hölzerner Baiken geschoben und auf diesem der Kompaß befestigt.

Fip. 1.

I'. hm In«. All r,--.;iy 1,11 MauiKii"' Altnn tioti-. London 1S20. Her fol{p?iKlen Dur-
ft« lliiii^r li«^t die zweiif Aufliip- dv> W'iTk«» (Liuiiduii. isi'.i) xngninde.

Ober die üriginaiilfit der ßarlovarhen rntnsurbuiwim a. Edinb. FhO. Mae. V., 1821,
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Das Geschütz wurde sodann mitsamt seiner Lafette gedreht, und es wunltn
die Ablenkungen auf den 32 Kompaßstrichen ermittelt. Diese Beubachtun^en
wurden v('rschi«<U'nen EK'vationswinkeln d«'s Rohres wiederholt. An den

erhaltonon Hi-ohaolitun^swcrti'u z»M<;t Harlow, dafS man sich die ma^rnolisclien

Kräftt' aus^^t'hfud doiikcii kann von oiiu r im > An^ieliun^sniitldpunkte

befindlichen Kui;« !, (Icrcii Elx-nt' ohne Anzieliiiii- senkrecht zur InkUnations»

rirlitiiiiL' stellt. Kr schli»'lit dann weiter, <lal5 «liesc KrsetziniLr einer l)elieliii;Hi

Eisenaiuirdiiuuiy; diireli eine an geeigneter Stelle befiiidliehe Kugel auch auf

die Hisenmassen des Schiffes anwendbar seif vorausgesetzt, daB die Eiseniuasson

und dei- Knm|):ii'i sieii zusammen drehen, so daß sie ihre gegenseitige Lag«

stets unverändert beibehalten.')

In der zweiten Auflage^) seines Buches hat Barlow eine tlieoretisehe

Un t er suclui II y ühei- die an dei- Ku^rel beobachteten Ei"sclieinunt:en hinzu-

gefügt.^) Er findet, wenn wir mit d die Entfernung des Kompasses vom

Kugelmittelpnnkt, mit r den Kußelhalbmesser, mit T die Oesamtkraft des

Erdmagnetismus b<>zeiclinen und im übrigen die Bezeichnungen der obigai

Figur anwenden, für die ilurizuntalnadel

I' il ' II

Hierin ist C • r ' gleichbedeutend mit dem magnetischen Moment (M)

der Kugel, das wir proportional T setzen dürfen. Ist M s e • T und wird

d':e=ssk gesets^ so erhält man durch eine kleine Umformung
«in 7" • <-<K if • xin A.

oder, da

tanR4
j

(k — 1 ) .f 9 '."in y • cott .r — cm gi • siii J • om A.)

«in A • coK y ^ «in a • nn z

viii If _ ,1 . I I» / ms ,1 . ^iii / . CIN If

h\i\ if ' «•es J — ci>s (jp
• sin J <-iit> J, — sin /, • o»* a

tanK<l = -j- - - - -— - • ^
— (k - 1) • oiis .T ; sin ,T . sin z • ce« r. • ces « - nw J «nn^x •cne* a

sin 2 / • t;iii): .1 • sin « / - --iu ,j"2
.j

i1i I i sin-'/. -, i%in J z • lang .1 •«'<»» u sin-'z-i<i>2 a

Setzt man hierin

sin _' z . , ». sin-z

(k-- I) — xiii^z y(k — 1) — «n-'at

und sehr« iiit statt <les .\ziniutes« a in üblicher Bezeichnung als magnetiseheo
Kurs ^, so erhält man

l-j-ip.cwf -i- r .co*2f

Die Wirkunjr <!<< flücliiiniMi ^Ia;.Mietisnni< kann also in der Tat als ven

einer Kugel ausgehend angesehen werden; auch der Fall, daß nur vertikales

Eisen vorhanden Ist, Ifißt sieh als Orenzfall des allfrcmeinen auffassen.
Xoch viel 4'infae|ii>r würde sidi die heute übliche, für die Praxis wert-

volle Nüherungsformel aus dem Barlowschen Ansätze haben ableiten und

Der cxin rinu titi'lli- .N'ai lnvi is ilii-t - SüI/i-^ :ui iIit Kiiiuii»' i-l iii~<>fiTii ni^ Iii l'mii/ riiiwund'

frei, als dnri li «Iii m i^rhiiik'ncn WcviUiencn tli-s Itohn?* Ämli-rnikgcn in der rulalivtn UxtX «kr

EiseilMl:i---i-n liiiMIii;! Wiirrn.

| LiilliieM

I l>ii' i;nl« irkrlniif;i ii iiinluti ii in .\iili IiiiiiiiL' an zwi-i Althiindlunfiri^n von Ü«'!"'.*
"

ciiütlc, i'hii. Man. Vol. ;Vt, Uli thc üi.stribiKiun ol die lua^ietic fluid« in niju^ of inui:

Uli the dermiÜHifi, «hk'h ihcj pmdure hi cuiii]ms!'iw pUrnl witUn thdr influcnce.
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die Ablenkung als die Oberlagerang xweier Bestandteile^ eines «balbkreiaig«

und eines »viertelkreisig« verlaufenden Teiles darstellen lassen.

Leider unterließ Barlow diese Umformun«; .seiner Gleichung. Um die

Deviation zu berechnen, findet er aii> diu an oinein (>rto gemachten Beob-
achtungen durch Prubicren zunächst den Winl^el z, um den die Induktimis-
kugei unter der Horizontalebene liegt, sowie tiie im Nenner von tang ö auf-

tretende Konstniitc Mit Ililfi^ von z hereriinet er dann ffir den stattfindenden
Wert von .1 <liirrli Auflösen der spliärisclicn Dreiecke «lic lireiten« un«!

»LäniTf'U der Iniluktionsku;iel, in denen sieh der Koiuj);ili auf den ver-

8chied»'iieii Kur.sen befindet. Krst hieraus erhält er die Ablenkun«;.
Da Üai low nicht hoffen konnte, dali diese kom]iIizierte Bereehnungs-

weise sieh in der Praxis einbürgern werde, und die Berechnung außerdem die
Kenntnis der Inklination vorau.ssetzte, so suchte er nach einem Mittel, die
AlileiikntiL' j<'dei-/eit auf e x per i in en t eil eni Wege leicht i'rinitteln zu können.
Er kam auf den Gedanken, eine Kugel am Kuuipaßätänder in solcher iStellung

zu befestigen, daß sie immer dieselbe Ablenkung hervorbringt wie die
Induktionskugel des Scliiffes. Wenn es gelingt, an irgend einem Orte der
Erde in eisenfreier Umgebung die Luge der Kugel so zu bestimmen, daß sie

auf allen Kursen dieselbe Ablenkung hervorbringt wie das Schiff, so wird
da8BelV»e in allen anderen magnetisehen Dn iten der Fall sein. Auf der Heise

wird die Kugel fem vom Kompali aufbewahrt; um zu irgend einer Zeit die
Ablenkung kennen zu lernen, bringt man die Kugel am Kompaß an, dadurch
wird die Ablenkung (genauei- rief Wert ihrer Tangente) verdo])pelt und also

bekannt. Als Barlow bei seinen Versuchen mit Voll- und Hohlkugelu ent-
deckte, »daß die Kraft eines anziehenden eisernen Korpers an seiner OberfU&che
ihren Sitz hat , glaubte er. die Kugel mit derselben Wirkung

g.

durch eine kreisförmige Platte ersetzen zu können. Die
Barlowsche Platte spielt bis in die fünfziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts bei der Behandlung des Kompasses
an Bord der Schiffe eine wichtige Rolle.

Zunächst wurde sie in der soeben beschriebenen
Weise bmutzt, Indem man diirch ihre numienrane An-
bringung die .Vblenkung verdopi)eIte; no<di l.Si>;l sagt

Barlow, daß er die Konipensatinn mit Hilfe seiner Platte

zwar versucht, aber unausfüln Imi gefunden habe. Aber
sehon im nächsten Jahre wurde die Piatie, indem man sie

statt vor dem Kompaß, hinter deinseilien in gleicher

relativer Lage zur Rose befestigte, mit gutem Erfolg von Fostor an Bord
des (Iripor auf der Heise nach Sjützbergen auirewandt. Besonders über-
rascht war man, zu sehen, daß mit den Ablenkungen aucii die i^türungeu der
Richtkraft dureh die Platte aufgehoben wurden, so daß man den Kompaß
noch in ricircndr-n Lrel)i';iu<'lieii knimte, wn er voi-lier gänzlieli versagt hatte.-')

Von dieser Zeit an wurde enipfuhlen, die l'latte bei Reisen in niedere
magnetische Breiten zur Bestimmung der Ablenkung, bei Reisen in die NShe
der magnetischen Pole als Koiii])ensationsn;itteI zu benutzen.

Und doch ist kein Zweifel, daß die Barlowsche IMatte als Kumpensatious-
mittel der gänzlich in Vwgessenbeit geratenen Flindersschen Vertikalstange
weit nachstand. Airy^ hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die Platte

') In clt r aiw dem Du rlon scheu Werk«- eiitiioiuuii iKii Fif:. 2 füllt auf. iliUt der IVilkiiin|mlt

nocb in jener Zeit. tnuMportaiid auf einem 8tativ üufjccsU'Ut wurde. Marlow aelbsl cinpCehlt
Bfarigem einen fmten Ständer fi1r den Kompaß.

5) Edinb. Phil. .Tonniiil 1S-J4. I'opiilnr view of Mr. Hnrlow'i« Dli««"ov«Tii*.

"^i .\iry. Awniiii of K\|K rim('iiN . . . l'iiil. Trans. |{ny. Sor. istli». l'oissdii Ix-schätti^ri

sich H-hon Isl'I cinv'flifnd niii <lc-i 'I linoi«' <lfs Üiirln« m-Ik ii K<i!ii|" M-!itiniismirtfls. i .Mi'n«i>iii-- ih-

rhistitiii T. Vi. <lciii<li' dioi I hti i~ui hmiL^i ii fiiliirn iliii mid ."^rlilu^»!' siiinT ,\rlH'ii i|;i/m. lin-

Iwkuniitrii .Tlliii lui'iiii ii Aii<ilrii< ki tiii 'Iii W'iikniiü i|r^ iiiiliiziiTicii Ma^nu-li-iiiiw iiiif/ii-ii Iii ti. Ki'

Ix'niilzt n'w alx^r an dicsiT Sii'lir nur ilu/n. ilir An/iilil der fiir ihi^ N'i'rwliwiiidcn <lvr i »fvialinii

iiötijrcn Ü)>«lin^iiiig*i^li-ir|iiiii};rii HifiiiliiT siiiil \ii'l(a< Ji iinkliire uiul irriue AiipilH'ii

veriircilct. I'^nc nellMtändigv Theorie di-s Si biffi^ma^netiHaiiiJ« eiil wickeil Poifmon erst in ücinero
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nur den einen, «Icn liall)kicisi^a'n, Bestandteil der Ablenkung zu kompeniiiiTeu

init^tande sei, wiUireiid sie den andern, den viertelkreisiiren, verdt)ppelt. Außer-

dem dürfte bei der I'latte, da sie bei einijieruial'cii ^'rollen Deviatiunen der

Rose xur Erzielun«: der notieren Wirtcun^ unter Unisiändt'n recht nahe gebracht

werden niufite, die (lefahr der NadeHndulction viel <,'rul?er ^ewe;*en sein, aU

bei Stangen. Auch eine ungünstige Einwirkung auf den Krängungi«fehler ist

bei der Platte als naheliegend anzunehmen. >)

Marlows Arbeiten auf dem (Gebiete des Scliiffsnia^netisinus haben dieses

beherrscht bis zu den Experinientaluatersuchungen Airys au den ersten

eisernen Seesehiffen >Rainbow« und »Ironsides*; aber auch darüber hinaus

sind sie noch lanirt' /^eit wirksam «reblieben. In fiiieni gewissen Hegensatz zu

den für Eitieuschiffe bestimmten Airyächen Koinpensationsmagneten wurde

die Barlöwsche Platte bis in die fOnlkiger Jahre hinein als das f&r hölzerne

Sohiffe zweekdienliohe Mittel zur Aufhebung der Deviation bef raditct, r»i''

von Barlo w angewandte, vom Speziellen zum Allgemeinen fortschreiieude

Utttersuchungsmethode ist in der Weiterentwicklung ersetst worden darcb

den allgemeinen Ansatz, den Poisson im .lahre 1838 für das Problem aufstellte.

Daß aber Barlows Arbeiten nicht vergeblich gewetien sind, bekundet

Airy in dem Berieht über seine Untersuchungen, indem er sagt: Barlow ver-

danken wir fast alle experimentelle Kenntnis, die wir über die von Ei.-en-

masscn ausgehenden magnetischen Störungen besitzen. I>er Gebrauch seiner

Platte als Konipensationsmittel wurde von ihm eingestandenermaßen als ubtoU«

kommen vorgeschlagen. Ohne den von Barlow vorgeschlagenen Apparat

wurde ich niemals zu dem oben beschriebenen vollkommeneren (Kumpensations»)

Apparat gekommen sein; nach ihm war die Erfindung von etwas Voll*

kommenerem leicht.

Die Anwendung von Sterndistanzen in der nautischen Astronomie.

Von .1. WiMli-nH'Vor.
|S<lilnli

rv. Oraphlache Aoflöanng des nautiach - asftronominchen Ornnd-
dntodDi. Obgleich die oben entwickelten Methoden an Kfirze der Rechnnnj^

kaum etwas zu wünschen lassen, so kann doeh in mam hen Fällen die

graphische Lösung schneller zum Ziele führen, ohne an Genauigkeit der

vierstelligen Rechnung nachzustehen.^ Die am meisten in der Schiffohrt

VOrkomnii'tidi'ii Aufgaben sind ilie Ermittlung des Stundenwinkels ans
(f,

^

und B oder diu Ermittlung von z aus (f, 6, t. Mit bestmderer Rücksicht auf

diese beiden Aufgaben sollen im folgenden zwei graphische Methoden ent*

wi<>kelt werden. Als Beditiguiig soll festgesetzt werden, daß zur Zeiolinunir

nur Zii'kel und Lineal in iUiwendung kommen sollen. Kurven müssen aus-

geschlossen werden, da die Zeichnung derselben schwierig ist und Kenntniase

voraussetzt, die nieiit jedem Seetnann geläufig sind. Auch sollen zur Ent-

wicklung der Methoden nur die einfachsten Sätze aus der Goniometrie benutzt

werden.
Bekanntlich stellt man ein Produkt (oder einen Quotienten) aus einer

Zahl und dem Sinus, Cosinus oder Tangens eines Winkels graphisch niitteU

eines reelitwinkligen Dreiecks dar, während man die Additicm (oder Sab-

trakti(m) zweier Zahlen dureli einfaeiies Antragen an (oder Abtragen auf) der

die erste Zalil darstellenden Linie bewerkstelligt. Will man eine Gleichung

von der l'onii w ' ^ x '

f-
y" so darstellen, daH man sofctrt z erliält, so bedient

iH'lviuiiiifii ,\li-iuoire. in ilutiein eriirtcrt vr <lk' TliiDrii' iIit Harlowechii] PLitto. Kr liilti "Iii'

TrH^c offen, ub man <I<t l'lati«' humer eine solche Steihin^; p lMin könne, daß sie beide Ikvtaiulteile

koiiipeiif<iiTi-, iiml meint, diese Frmp: kimae nur durch die Kriahrung cntscbiedeo wanden (Mtooive»
rimtitut T. XVI. S. .»^71.

') \'kI Xaut. Mi«. m7, 6. M37.
ytAien Arbeiten anf dicwm Gebiete finden «leb: AniwG ktrografici, Geaofs 1901.

S. Annaleii hydroirniiihiiim«'. Pari« 1901, S. 60 und S. i:<). Monkai Sbonü^ FeMl-
bürg llMij, >S. ]{ivi>tu Mahttinia, Koma 1904 und ebenda
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man sieh dazu obenfnils eines rechtwinkli^'en Droicoks, in dem man die Katheten
f.'leich X und y macht; dann ist die Hypotenuse das ^'esuohte w.

In «ler Fdl^'e haben wir noch den Ausdruck con n • cos darzustellen,

und zwar tritt dieser Ausdruck als Faktor auf. Es empfieiilt sicli daher, ihn

mit Hilfe eines Winkels darzustellen, indem wir setzen

»ang y = 2 • «•11» a • rt>« ,J i b

Hätten wir nur t<^ 7 = cos »,'< darzustellen, so könnte die»

Hilfe eines rechtwinklifren Dreiecks jresrhehen; wir
brauchten nur (Fijr. 9) die «'ine Katlu'te f;leich cos »/>,

die andere gleich der {jewählten Kinheit zu machen und
rlie Hypotenuse zu ziehen, dann wäre sofort

ilie

tan>,' y =
j

Um die r;i«>ichun>; (1)

bekannten («leichungen

' = cos If'.

darzustellen,

Fi«. 10.

ad«lieren wir

n w «re ,yi
— COM a - ^ttli ,t — fill a • *in f

w
I e« - ii\

— t"«» o • «•cw ..J — Kill a • «in /*

und erhalten ce« la f- ,0 |
co* \a ,)t -* • a • l o* j.

Machen wir nun die Kathete, die cos vorstellte, jjleich coa (« + ß) t

cos (a — ß), so ist offenbar, wenn wir wieder die Hypotenuse ziehen, tan;; y=
2 • cos a • cos ß. Diese L<">sunv' lällt sich noch

etwas v«'reinfachen. Man errichte (V'nf- 1") in

y' «len Endpunkten x, y der die Einheit, dar-

stelh'nden Linie Perpendikel und trajje von y
^ nach oben cos (a • ß) ab und von x nach

unten cos (o - //), ziehe AB und zugleich

aM(a./}| BC xy, so hat man
A (' Av . vC

,
Av xB

•

•

./I -J- <w in — jfi

1

Um das Produkt 2 • cos « • cos ß • sinB

F

K

Bf XV

tW (« -f ,1] -|- Wl« (« — jifi.

ZU finden, trägt man von H aus auf BC, oder

was dasselbe ist, von x aus auf xy «"ine Str«»eke

gleich sin (der gewühlten Einheit entsprechend) ab, etwa xD, und zieht «lurch

D eine Senkrechte zu xy, dann ist EF —
. DE • tg y ^ 2 • cos « • cos ß • sin i*^,

wie gefordert wurde. Benutzt man zur Zeichnung Millinu'terpapier, so fällt das
Zeichnen der Senkr»H.'hf«'n und Parallelen fort. Trägt n>an in d«'r angegebenen
Weis«" die Cosinus und Sinus aller Winkel von 0 bis 180' auf, so findet man
leicht sämtliche Produkte v«in der Form 2 cos a • cos ß • sin ^.

Da die trigononu«tris«'hen Zahlen nicht gleichniäUig fortschreiten wie
die Winkel, so i.st das Ablesen an d«'n Skalen nicht immer mit Sicherheit

auszuführen. Es empfiehlt sich deshalb, zum Ablesen noch eine Skala mit

gleichmäßiger Teilung einzufiihren. Hierzu eignet sich am besten ein Kreis.

Sei (Fig. 11) AB — «'os y gefunden word<'n, so wird man, um d«'n Winkel /
selbst zu finden, einen durchsichtigen Transporteur, de.ssen Radius gleich «ler

gewählten Einheit ist, auf AB so legen,
daß dessen Zentrum auf den Punkt A zu
Hegen kommt. Zieht man nun durch B "

in Oedanken eine Parallele zu dem Radius,
der dem Teilstrich no entspricht, s«) wird
nian an der Peripherie des Transporteurs
sofort den Winki-l selbst ablesen könn«'n.
Denn es ist AB = AR • cos 7 I • cos 7.

Hat man ein WinkeimeUinstrument
,

oder einen Doppeltransporfeur zur Ver- AU R
fügung, so wir«i nuin bequemer und genauer ein anderes Verfahren «'inschlagen,

wenn man aus einer Strecke AN = sin .'^ den Winkel 7 zu bestimmen hat. Ent-

spreche (Fig. 12) AR der g4'wählten Einheit, auf der man eine Sinusteilung an-

11.
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iji'lM iK'lit lint. Mnn soll finch-n, wclclicin Wiiikciwt'rt ilit* durch irji»'n«!wi'lche Zeioh-

imni; frinitti itf Strt'fki' A X - cnii^priclil. Man beschreib« um A mit einem

Raiiius — A I{ i'iiH'ii Halbkrt-i« ( > K I*; Icj/t' «'inen Trans|)r)rf*>iir von j,'K'iclicm

Radiuü mit dem Nullpunkt auf A, mit dem Zentrum auf £ und lasse da«

Zentrum auf OEP gleiten, bis der Punkt N mit einem Punkte der Peripherie

des Tran.sjiorteurs zusninmcnfüllt. M:

muß dabei darauf achten, dal', ii;

Nullpunkt stets auf A lic<:cn lilfil t.

Dann liest man an der Peripherie bei N

einen Winkel ^Heieh y ab. B^utzt

man einen DopjieltransiMirteUT, 80 lege

man die Scheide des KullscbenkeU
daß sie auf AE füllt. Auf diesem

Sclicnkcl snwic auf dem l)('\vci.'lirhi'r;

bezeiclmet man sicli vui lier j/enau dit

Endpunkte der ^^tr<'cken, die gleich

dem Radius AE sind. Dann läßt man

das Zentrum des Doppeltranspurtcurs

an (»EP entlanfi ^deiten, dabei diu

auf dem Nullscheukel bezeichneten End-

punkt des Radina stets auf A haltMid,

um! dreht den lic\vej;liclien Splu-nkcl

»(»lange, bis der darauf bezeichmif

Endpunkt des Radius mit N zusammen-

föllt. Dann liest man an der Kn'isteilun^' einen Winkel «jleicli •/ ah. DIps

Verfahren empfiehlt öich besonder!*, solaniire der Winke! ;< < 90 ist, da dann

etwaige Fehler iler Zentrierung keinen zu grollen Felder in y hervorrufen

werden. So findet man im vorliegenden Falle y=60^. Dasselbe Resultat

wQrde man ancb dureh Ablesen an der Skala AR erhülten haben, denn es

ist hier AK — AE, und AE repräsentiert dm Sinus eines Winkels gldeh

;?0 — '

. !tiit!iin ist y — 60''. Zum lieweise fällen wir von E auf AN das

Lot EL, das AN halbieren muß, da A£N ein gleichschenkliges Dreieck isL

i^ugleich wird auch der Winkel an der Spitze des Dreiedcs halbiert Ea

vriri daher

MII AEL = ND
AKX LX ^AX
2 KS* ™ i

" AN nn L mithin

AF.N y, was ZU beweisen war.

Hat man die Strecke AN genau gefunden, so wird mau auch den

Winkel y genau finden. Der Doppeltransporteur gestattet Ablesungen auf f

;

man würde also aiic li auf l' L'enau erhalten können. Wie ersichtlich, kommt

alles darauf an. dt ii l'iinkl N so scharf als möglich zu erhalten. In <U>m

Diagramm auf <l. i- T.ifcl 1_» ist N ih-r Selinittpnnkt zweier aufeinander senk-

rechter Linien. Der I'ujikt N wird mithin so genau gefunden, als ihn die

Zeiehnun« ii j^cnd zu liefern vermag. Die Schnittpunkte zweier Kurven lassen

sich nie so genau angehen als die Schnitt punkit? zweier Senkrechten; diuvli

Diagramme mit Kurven können daher diu Aufgaben nur annäherungswei^'
gelöst werden. Bei Benutzung des bekannten Wcirschen Azimut-Diagramms
kann iviaii Azinuil auf ,', able.<en, doeli erliälf man dadtirch 'In-

Azinnit nichl aul
, .,

genau, da vor allen Dingen dort, wo es in der Praxis

am meisten angewandt wird (d. h. wenn das .\ziniut nicht weit von 90 ent-

fernt ist, unter welcher liedingung die lieobachtung des .\zimuts auf See aw

genauesten ausgeführt werden kann), kleine Fehler in der Lage des Schnitt-

punktes der Kurven eriiehliclic Felder im gefundenen Azimut nach sich zieliti.

Zur graphii^ehen l>arstvllung der Zenitdistanz und des StundeuwinkeU
oignen sich von den von mir in den »Ann. d. Hydr. etc.« 1908, 8. 21Sff-

Digitized by Google



Wedemeyer, A.: Die Anwendung von äterndütuzen iu der nauiiBchen AsliDDoniiei 419

tasanunengestclUcn Formeln am besti-ii die folgenden:
sin h = CO» i<f — 6) ~ 2 • ci» f • co« i • aem t (A)

rin«| - «B»
.«»»I + coe« t+i . rin»l (B)

Die anderen dort aufgefOhrten Formeln fflhren meist zn denselben
Konstruktionen, wie die rileiclmngen (A und R).

Tafel 11. Betrachten wir zuerst die Gleichung (A), die wir in ftrigender

Form scbr^ben wollen:

ooacseM(^ — 4 — 2>ooefco«4> (~~~^^) ' ^'^'^

Das zweite (Tlied der reehten Seite der Gleichung kann mit dem Aus-
druck 2 • cos a • cos ß • sin identifiziert werden, man braucht nur a

ß SS i und sin 9 — zu setzen. Nach der oben (Fig. 10) angegebenen

Konstraktion bat man auf den Sehenkel yy* (Skala für tp -\- S) von y nach
oben eine Kosinu-steilung anzubrinfren, el)enso auf xx' (Skaln fi'ii- if <)) von x

nacli unten. Ferner hat man auf xy oder besser am »»lieren oder unteren

Rande des Diagramms von xx' nach yy' hin eine Skala für —.y^^ auf-

zutragen. Die AusfOhrung ist ziemlich einfach, da nur die Kosinusfunktion
gebraucht wird und auch die Skal;i für t die t^Meiche ist, wie für

(f
-\- 6 und

9 — 6, man hat nur dieselbe Teilung von der Mitte der Skala nach beiden

Seiten hin aufzutragen, wie es in dem Diagramm (Taf. 11, Heft Vm) ge-
schehen ist.')

Um mit Hilfe der Tafel 1 1 die Höhe aus Breite, Deklination und Stunden-
winkel zu finden, verfährt man folgenderinafien. Man bildet y + <J und </ 6

und sucht auf den Skalen die entsprechenden Punkte A und B auf, die man
durch die Oerade AB miteinander verbindet. Dann bestimmt man auf der
Stiinrlenwinkelskala den dem ire^ebenen t enlspreehendeu Punkt D und siiclit

nun den Schnittpunkt F von AB mit der durch D gehenden (bzw. gedachten)
Senkrechten auf. An der Skala fOr ^ — 6 kann man dann sofort z ablesen.

Wie ^'i'Immi oben bewiesen wurde, ist

(1
COf^ t\

'O l

Die durch die Gleichung (A') erforderte Subtraktion ist au^gef&brt, da
on B aus nach x' hin EF abgetragen wurden daher xF = cos z.

Tu äliiilirlii r Wi isf lu stiiumt man t aus y, <5, z. Mau hat nur den
Schnittpunkt der dem gegebenen z ent^rechenden Geraden mit AB auf-

snauchen und an der Stundenwinkelskala den Winkel A abzulesen.
Das Dia^rramni dient also dazu, aus zwi'i Seiten eines spharisdu ii Prei-

ecks und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel die dritte Seite zu linden,

(xl. r auch aus den drei Seiten die Winkel zu finden, kann mithin auch zur
Ermittlung des Azimuts und des parallaktischen Winkels aus ft&tZ benutzt
werden. Man hat nur in Gleichung (A') die entsprechenden Buehstab«! ein-

t/.'ii, li. zi icliiict d die Poldistanz des Gestirns und b die Poldistans des
Bfübachtungsortvt), s<i hat man die Gleichungen:

ciis U tioiif U) . I'«» • cos n • 1 ^ 1

<<)« b —- i-iiH 1 rl — h) 2 • i'i i-i 4 • fiDi h • ( ' ^ '*) •

Beispiel. (Vgl. S. ^75.) 1. Gegeben y = 34 3U' S, d = 60^ 27' S
und I 5t 65"4> 4*«k. Gesucht z. Mit 9— d= 25''57' und ^-{'d— 9A'^&T
findet man S8bs60^.

3. Gegeben «^SI'SIVS, h=s30 6', 4= 60 27' S. Mit ^ — hss4''24'
IU1

1 V 4-h»>64<*S6^ findet man As84.7^. Da die Winkel vom erhdhten Fol
zählen, so wird A»8 36 ü.

3. Gegeben d «» 60« 27' 8, h = 30« 6; p= 72° 29'. Mit d— h <= 30» 21'

und 4 -fh = 90° 33' findet man b .'>5.8% also 94.2°. Der wahre Wert
ist 84*22.6', wie oben gefunden wurde.

') Dies Diagnunm iitt von d'O-ugnc uu^cgulxii wurUen. (Noniographif, p«g. tM. l'arift 1^1.)

AlL 4. Ufit. ttc, MOE, BMI IX. 3
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Zur Erlciohterunjj: der Ablesuniu'en liabo i<-li in Diagramm' dnen
Kreis eingezeiclinet, desseu Gebrauch keiuer Erläuterung bedarf.

Das Diagramm hat mehrere ObelstSnde: Man mnfi an den verschiedenen

Skalen mit Mcpli^^'hub'r TeiUing ablesen, Tcilfdilcr können als.» zieiiilirli häufi;'

vorkoniuieu; die Winkel zwischen A B und den Geraden durch t und z schwanken
zwischen 45** und 135^ Etwaige Fehler beim Ablesen Ton f— d gehen toII

in das Resultat ein. Der Winkel / ist nur eine Hilfsirrnf?»», dio nicht weiter

verwertet werden kann. Der Hauptnachteil iät, daß die linke Seite der oberen

HSlfte des Diagramme gar nicht benutzt wird, die rechte untere nur selten.

Da aber das rechte obere Viertel nicht entbehrt werden kann, wird das qua-

dratische Format unbequem, zumal man ^tets Linien ziehen muß, die grtißer

als die doppelte Einheit sind, üm noch 0.1^ ablesen zu können, müßte man
als Einheit 6(i im wählen; das Diagramm wurde mithin 1.49 qm Fläche bedecken.

Immerhin findet man zur Reduktion der Mund- und Stemdistanzen die ge*

suchten Winkel für den Seogebrauch genügend genau.

Beispiel 4. (Vgl. Ann. d. Ilydr. etc. . IJMIJ, S. 'm bi.s .^38.)

hi; Ol 47'; hC = 27 35'; D = Rl 10'; 90 D : -JS r.o'. Mit f)0 - D

-f h2; = 90 37', 90 — D h 4 = 32 57' und hC-- 27 3.".' findet man . ZliH

= 86.0°. Mit 90 - D-f h( -- 56 25', 90— D - hC T 15' und h 2; = 6r 47'

findet man /. Zini = 32.0 . Geht man nun in die d Spalte der Gradtafel ein

unter 32'' mit dh — 46.7' und unter 85 mit d H 0.5', so ergiebt -sich aus

der b^palte: I. Korrektion — — 39.6', II. K..ri . ktion ^ -f- 0.04', Summe I+ 11

= ^39.56'. Die III. Korrektion beträgt naeii S. r)4r,, Taf. 3 -|- 3" — -j- n.05'.

Die Gesamtbeächickung ist daher = — 39.51'. Durch eine genauere Heciinung

ergibt sieh — 39' 29*.

Die oluLM Ti Werte wurden mit einem gezeichneten. Dingramm ermittdt,

dessen Längeneiulieit = 20 cm war, dessen Seiten also = 40 cm waren.
Tafel 19. Das Diagramm der (Taf. 19, Heft VITT) dient demselben Zweek

wie das der Tafel 11. Der Gcbrnneli desselben ist a])er ein viel ausgedehnterer,

da man, wie gleich entwickelt werden si>ll, auch noch diejenigen Stücke dtä

Dreiecks findet, die die Tafel 11 nicht gibt. Die Gleichung

«in»i = «n«^.co.« *-+oo-« f-j-J-rin« *
(B)

Iftfit sieh identifizieren mit der Gleichung

Wir haben zu setzen:

w»= Mn' x*=Mn* '^^•-•w-' y- ^co»*^ ^ -••in»

Die Auflösung derGleichung (B) ergibt sich durch Konstruktion eines recht*

winkligen Dreiecks, wie oben angegeben wurde. Zu diesem Zwecke hat man di«>

CT — t VA-d t

eine Kathete des Dreiecks x= sin ,^ • ens ^, die and<»>e y= cos^ - • sin
^

zu machen, dami ist die Hypotenuse sin
^

fj_
Denkt man sich auf einer Skala eine Sinus-

teilung angebracht und dreht die Skala auf

Millimeterpapier um einen Winkel — so hat

man durch die Drehung beide Katheten kon-

struiert, die noch zu einem Dreieck zu vereinigen

sind. Sei () X die Skala, die <ler Bequemlichkeit

iialber gleich mit dem doppelten Winkelwerte

beziffert ist, so daß z. B. 50° einen Punkt be-

60*
zeichnet, dessen Entfernung von A = sin

SB sin 25^ ist. Von X nach O hin «ei eine zweite Bezifferung in unjgekehrter

Zahlenfolge angebracht, so daß z. B. der Zahl 120 in der ul)ereD

Reihe OC^ in der unteren Reihe ent.spricht. Dann wird die Strecke O 60"

der unteren lieihe = sin 60 - - cos 30'. Die obere Reihe ist mithin
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die Skala für cos' mit dem Ar^mment if
— A, die untt'ii' Rt-ilie dit'jonige

für cos '^^-^ mit dem Argument f-\-6. Drelit man nun die Skala um O als

Zintruni um einen Winkel — .* und fällt von den f - 'J un<l (^'+<i ent-

sprechenden Funkten der Skala Lote (die senkrechten Linien des Papiers)

auf die Grundlini«, etwa B B' und C C, so wird

O B' = still — • OOS
^

«nd

sein.

Verschiebt man C C parallel zu »ich selbst, bis C auf B' liegt» so wird
der Punkt 0 auf den Punkt D fallen. Zteht man jetit O d. L die Hypo*
tenine im Dreiedc OB'D^ so wird sein

OD»«:OB'»+ »D»
«xOB-'-l-Ce*

Ans Gleichung (B) folgt OD*«: sin* ^.

Dreht man die Skala um O weiter, bi.s sie mit O D zusanunenffillt, SO
wird man in der oberen Zahlenreihe sofort z ablesen können. In dem Diagramm
(Tat. 12, Heft Vm) ist die Drehung der Skala bereits durch die eingezeichneten

Kreise ausgeführt. DieSkala für t ist am SuBerstenKrei^^e a n ^^^ebracht; derQuadrant

ist in 12^ geteilt, so daß der Ablesung t der Winkel entspricht. Da Zenit-

distanzen über 90 nicht gebraucht werden, sind nur die Kreise von C bis 90"*

voll ausgezogen. Die Ablesung für t : 90 liat dann am oberen Rande des

Diagramms stattzufinden.

Um daher die Zenitdistanz zu finden, zieht man von A nach dem dem
gegebenen t entsprechenden Punkte der ]6^i8teilung eine Oerade und be-
zeichnet darauf die t" ^5 und c- • A entsprechenden Punkte, etwa 1? und C.

Dann sucht man den Schnittpunkt D der durch B unrl C gellenden Linien
oiwrbalb von ABC auf und liest an der Skala für f 6, die <ler Bequemlich-
keit halber am linken Rande des Diagranuns wiederholt ist, den dem gefundenen
D ent.sproclienden Wert z ah.

Hat man als Einheit 60 cm gewäidt, so wird die Strecke zwischen 89 und
90 3.72 mm groü sein. Da man 0.2 mm noch sicher schätzen kann, so wird
man die Zenitdistanz auf etwa 8' mit dem Diagramm erhalten können.

Liest man an der Kreisskala ((Iradteilung) noch den Winkel Y<)D ab,

»o hat man auch die halbe Differenz zwischen dem Azimut (t) und dem
parallaktischen Winkel (p) gefunden, denn es ist nach den Neeperschen Analogien

wirf . t

Tin auch noch zu erhalten, bezeichnen wir auf der Linie A C noch

die cos ., und sin ^ entsprechenden Punkte, etwa E und F, und suchen

nun den Schnittpunkt G der durch diese Punkte gebenden Geraden des
Diagramms auf^ Jedoeh unterhalb OF. Der an der Kreisskala abgelesene
Vinkel Y O O Ist dann die Summe von A und p, denn es ist
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Zur Kontrollo Vw»i man an der Skala für f -f <), aho von X naeli 0 hin,

den dem -Punkt G entsprechenden Winkelwert ab und findet näiicrungsweiw

noch einmal z, denn ea iat^):

«w» * = rm* «««» -f ^"f^ 'tin' ^

•

Zur Ki»ntrt>lle ilcr Winkel iii-sf man noeli die Winkel OD II und EüH

ab. Es ist 1 ( ) I) IJ^ ^
., un<l ^ E O H = :r

Aus ^
,

'' uinl ^ '' frliSIt man in Ix kaiuiitT Wciso A und ]>. Da il r

größeren Seite der grüUere Winkel gegenüberliegen muU, iüt jede Zweideutig-

keit in betreff A nnd p auegeechloesen.

Eine andere Konstnüction ist folgende: Auf der Skala OX beseiduet

man die sin ^ - und cos ^ - entsprechenden Punkte^ wie vorhin; tlie ent-

sprechenden Punkte sf'icii T! nml (\ Dann sehlägt man über BC einen Halb-

loreis und trägt in seinem Mittelpunkt an OC nach B hin den Winkel t au.

Der Sehenkel des Winkels mOge den Halbkreis in D treffen, dann ist OD
s=8in^. Der Beweis folgt unmittelbar aus der Konstruktion. In analeger

Weise kann man cos ' konstruieren.

Die leiste Kon^^truktiun wird mit Vorteil angewendet werden können,

weim man eine ganze Reihe Zenitdistanzen eines Gestirns zu bestinuneo hat,

z. B. bei Einstetlungen des Universalinstmmentes. Der Halbkreis zwisdi«!

don Punkten if - <) und dt-r Skala t-iitsprii-ht der Balm des (Icstirns am

Himmel. Teilt man den Halbkreis nach Stunden und Minuten, so wird man

die Jedem beliebigen Stundenwinkel entspreehrade Zenitdistanz durch Drehen

dar Skala auf die Teilpunkte des Halbkreises leicht ablesen können.

Beispiel. Gegeben f= 34'> SO' S» <»= 60° 87' S. t» 5^66^ 4*«^. Mit

f— d= 25'^57' und f+d= 94° 57' finde ich z= 69^66', —J-E= 18' 42'; hrner

s=59<>64', = 53<' SO'; also A = 34° 48', p= 72° IS*. Die genauen Werte

sind z = »9 54', A»34''45', p«72'>14'. Die Skaleneinheit des Diagramms
betrug RO cni.

Ein Nachteil der Sinusteilung ist, daß die Skala an der rechten Seite

nicht genau abgelesen werden kann. Dieser Nachteil fällt aber nicht sehr ins

Gewicht. Der Stundcnwinkcl kann 1>ci L:"'nfiu'''ni1 jjrrofWr Sknleni'inlicit ^»tcts

mit genügender Schärfe aufLT' ti aucn wenli-ii, andt-rnfalls lieHe «icli dies mit

einem Tran.sporteur, der mii . iniMn Xonius versehen iM, erreichen. Will maa
daher den Fehler ermitteln, der dureh Konstruktion in z entsteht, so hat man
bei der Differentlati<m der Gleichung (B) t als konstant zu betrachten, während

9 — 6 und 9 + d varial>el sind. Es ergil>t sich:

7. -lir. — »in (91 — (})<•'»•-'
<\{i »') — »in (f'

-!-<!) -«in- .* •«! iif f- A).

Die Differentialgleichung lehrt, daß große Fehler nur möglich smd, so-

lange z klein ist EKeser Umstand tritt in der Praxis nicht ein. Da sin (9 — <f)

ziemlich genau abgclrson w«'rd<n kann, könm'ii wir für unseren Zweck

(\ {<f ~ 6) — 0 .setzen. l)a.s zwei!«' (Jlicd diT n-chlen Seite kann nur <'rhfl)li''h

fclili i haft werden bei großem Siunticnwinkel, wenn zugleich tf r 6 gmli ist.

Je größer aber </ i ^ wird, desto kleiner wird d + d), denn bei wachsendem

<p + d wird die Able»ung immer sicherer.

>) >Aaa. d. Hydr. ele.* 1903, B. 21ä, Famci 35.
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Durch Anbringung eines verjüngten Maßstabes an die Skala lassen

sich die Fehlerqael^ auf ein Minimam reduzieren. Der Sinus schreitet

innerhall) eines Oraflos linear fort, al^^" mifli innorlialb eines hnllicn (li-mlHS,

welches Intervall der Skala zugrunde liegt. Stellt man aus Milliaieterpujpier

den verjungten Mafletab 3 cm toeit her und sieht von jedem Teilstrich der
Skala nach dein dem halben Intervall entspreriiendon Punkte der AuReiikniite

des verjün<^ten MaBstabes gerade Linien, so hat man jetzt eine deutliche nach
Minuten geteilte Skala und kann mit dem Zirkel die entsprechenden Strecken
scharf auf iWr T.inieOBC auftraj/en. Noch 1m'>s;im- i.^t e?;, d«*n verjüngten

MaUstab aus durchsichtigem Material herzusteilen und zwar in 6 eni Breite.

Bringt man dann die Gradteilung in der Mitte an und fahrt die an<.'e<;ebene

Konstruktion nach beiden Seiton aus, so wird man die erforderliche Ablcsun«;

auf der Gradteilung sofort genau maclien können. Man hat nur darauf acht

zu geben, daß der Nullpunkt des verjüngten Maßstabes stets mit dem Punkte O
zusammenfällt.

Auf den Kriegsschiffen ist stets ein D< ippflnaii^pnrteur vorhandeUt der
halbe Bogenminuten abzulesen gestattet. Den Stuudenwinkel kann man daher
so genau einstellen, als irgend notwendig ist

Brinißrt man auf einem der bewefrlichen Schenkel des Transporteurs die

Skala mit dem verjün^^tiMi Maßstab an, so kann man jede beliehi<re Seekarte

(Mercator-Projektion) ziu' Konstruktion verwenden. In die Karte sind Breiten*

parallele und Meridiane eingezeichnet, die die Konstruktion wesentlich er*

leichtern. Das ganze Vwfahren bestellt lediglich darin, die Breite und Länge
zweier Punkte in der Karte zu ermitteln, eine jedem Seemann geläufiire Arbeit.

Man lege die Schneide des Nuilschenkels des Doppeltrausporteurs au
den unteren Orenzstrich der Karte so an, daB dessen Zentrum genau Uber
dem Durchschnittapuakte dieses Grenzstriches mit dem linken (ireiizstrielie

liegt, und achte darauf, dali sie in dieser Lage unverrückt liegen bleiliT. Dann

stellt man den l>e\vegliclien Selieiikel auf den Winkel * ein und markiert in

der Karte die der Skala entsprechenden Punkte ^ — ö und f -r ^. Mit dem
Zirkel greift man die Breite des Punktes <p-^S »h und fibertrSgt sie auf den
Meridi;iii, der durch <len Punkt f — A himlureliirelit. Nun dreht man den be-

\vei:!i('lii'n Schenkel bis zu ileni gefundenen Punkte, liest an der Skala

die Zenitdistanz ab und an der Kreisteilung einen Winkel a =- 90 —
*Dann dreht man den beweglichen Schenkel auf zurück ') und markiert die

eo8^^^^ und ain entsprechenden Punkte in det Karte. Nun greift man
die <lem neuen Punkt </ - 6 entsprechende Breite ab und ül)erträgt sie auf
den Meridian des Punktes ^ -j- 6. Endlich dreht man den beweglichen
Schfflikel auf den gefiuidenen Punkt, liest nochmals an der Skala die Zenit-

distans (d. h. vom iuBeren Ende der Skala aus gerechnet) ab und an der

Kreiateilung einen Winkel /} = 90— Zur Kontrolle dreht man den

I)oi)peltrans]»nrtr'ur um und liest die Winkel ab, die die Meridiane der ge-

fundenen Punkte mit den Verbindungslinien dieser Punkte mit dem Eckpunkte
der Karte (da: vorher als Zentrum benutzt wurde) bilden, etwa a' und ff,

d. i die Komplemente von a und ßj also die Winkel —-^^ und —f^. Azimut

und parallaktischer Winkel ergeben sich dann durch Addition und Subtraktion
von a' und ß'. Die zweite Besfinnnuug der Zinitilistanz wird in vielen Fallen
nicht mit der nötigen Schärfe vorgenommen werden können. Die ganze
Operation nimmt bei einiger Obung kaum 2 Minuten in Anspruch und würde
immerhin eine unabhingige Kontrolle der logarithmischen Rechnung sein.

'J Bdde Operationen las^u sieh bequem rereiiiigeii.
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P'r* IxMliirf wkIiI kiiiini <I(i' Krwiilinung, dall <li<> mit «l<'ni Pniipc!-

transpiirtcur in dvr Karte ausgeführte Zeichnung völlig frei iüt vun FeLlera,

die «lurcli Venerrnngen de« Papiers beim Dniok der Diafrramme entatebea

und solche Hctr:i^.'i' i rrcii-ln ii können, daß da.-* Diaj.'i"amiii fa!<t wertlos wird.

Hiervon überzeugt man sieh leicht durch Auäinessen eines Bogens Millimeter-

papier «tdOT dnrch Verg'leichen der Länge einer Seeicarte mit ihrer Breite^

EinfilchtM' un<l bequemer ;:i'?:taltet si<'!i die Ausführung', wenn nm
statt des Vollkreises einen Cjuadrunten mit nur einem beweglichen Scheuiii.1

rar Verf&giing hat.

Tin den Stiindenwinkel aus 6, z zu finden, besehreibt man um die

linke Kai teiiei ke als Zentrum mit einem Radius - sin ' einen Quadrantt 'i.

Dann le^M man wi.- viiitiei- »len r)n|)]ieltrnnsj>t»rleur an und dreiit den bewci:-

liehen Selienkel, auf dessen Skala man die sin ' ' un<l eos''^ entspreohen-

den Punkte anmerkt, so Ianj.'e, bis der Schnittpunkt des Breitenparallels von
nnt <ieni Mei idian von if — 6 auf den <.)uadranten zu liejren kommt, und liest als

halben Stundenwinkel denjenigen Winkel ab, den der bewegliche Schenkel anzeigt.

Die Ansfühmng ist etwas schwieriger als die vorherige^ läBt sich aber dareh

Zuhilfenahme eines bzw. zweier reehtwinkli^'er Dreiecke wesemtlioh erlcirhtern.

Eine genauere und einfaehere Konstruktion ist folgende: Man sehlägt um

die linke Karteuecke als Zentruni mit einem Radius sin ^ einen Quadranlco.

Femer konstruiert man fiber der Strecke «wischen den Punkten 9> — 4 und

(f -T- d der Skala einen Ilalhkreis. Dann li'gt man den Dopiieltransporteur

mit dem Zentrum auf iten Punkt y 4 d so, dah der .Nullseiienkel an liir

unteren Grenze der Karte anliegt und der bewegliche Seh(>nkel durch <Kii

Schnittpunkt des Halbkreises mit dem (^}nadranten geht. I)er*an der Kreist-

teilung abgelesene Winkel ist gleich der Hälfte des Stundcnwinkels.

Konstruktion des Diagramms bzw. der Skala ISflt sich aneh ohne

Zuhilfenahme einer Sinu-^rafel leii^lit und sieher ausführen. Man besehreil»!

über der ganzen Skala einen Halbkreis, den man mittels eines TransjM»rleur!»

in 180 teilt. Dann schläft man vom Anfangspunkt der Skala als Zentroffl

durch die Teilpiinkte Viertelki eise. Wählt man 60 cm als Skaleneinheif, w>

wird die Üogenlän^e zwiselien den Teiljjunkten - 0.5236 cm, während dio

Sehnenlänge, mit der man die Teilpunkie mit dem Zirkel abgreift,

2.30 cm • sin 3ü' = U.Ö236 cm ist, alüo für diesen Mallstab identisch mit der

Bogenlänge. Bei der Teilung fttr den Stundenwinkel «m Rande des Diagramms
wird die Sehne von IG"!» = 1.3086 cm, von n — 7.8484 cm.

Die angegebenen Konstruktionen sind so einfach, daß ich kaum die

Priorität dafür in Anspruch nehmen darf.

Die Tabelle gibt die Semiversus und Suversus für jinle fünfte Bogemninvte.

Die Suüaltteile fttr die dazwischen liegenden 4 Minuten sind jeder Zeile bei*

gcfflgt. Um den Semiversus zu find«i, benutzt man den Unken und den

oberen Kinuang der Tabelle, für den Suverstts den rechten und den unteren

Eingang. So findet nuin z. B.

>eiii :tl' - T'.iri! . i: _ riCSS; miv 12»; ir — 2f»3.'>1) — 47 — •2*r2\2.

Um Sennversus und Suversus für .\rgumente größer als 180"' EU Wt-

nehmen, subtrahiert man vom Argument 180 ' und geht mit dem erhalteaeA

Werte in die Semiversus- bzw. Suversusspalte ein. So findet man
tiwuaiO' =. Ä-m (21U- -- \w } — üeiu 30- litiUI» und iiiiv21U- y;i2t'.ä.
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Tabelle. Natürlicher Semiversus und Suversus.
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Tabelle. Natfirlieher SemiTersus und Saversus.
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i28 AmudeD der Hydvqgniiibie und IStanämm Meinralopev Septanber 1906.

Kleinere Mitteilungen.

1. über die Verwendimg des Telephon« lur Zeitftbertragwig be-

richtete Herr F. Guyou der Aead^mie des sciences ((üompt. rend. hebd. d.

s^ancos fle raoacK'mio de .•«•ieiices t. CXL No, 22 [20. V. Oä]) auf (Jrund der

Versuclie, die vom Observatoire du bureau des longitttdes in Paris auf Aa-

regung der dortigen Uhrmachergewerbekanimer unternommen sind. Es konnte

sich dabei nur darum handeln, einen Weg zu finden, auf dem dem Vergleicber

die Beobachtung der Standuhr durch das Telephon ebenso ermöglicht wurde,

als ob er vor der Standuhr selbst stände, da alle mündlichen Obertragungi'ii

nicht die erfordi rlu-lie Zuverlässigkeit erreichen könnten.
Es wurde daher ein besonderes Mikrophon im Uhrgeliäuse angebraclit,

das die Schlage unmittelbar dcni Vergleicber übermittelt, nacliilem der die

Verbindung lierr^telleude Beaiiit«- des Observatoriums mit tler Stimme durch

das Telephon einige Schläge beziffert hat; der Vergleicher zählt danach ein»

fach die Schläge mit.

Dies Verfahren wurde zunfichst im Pariser, dann im allgemeinen

TeleiilioTinetz ci-prnl)) und hatte ausgezeichnete Ergebuissr. Am 2-\. Mai ver-

glich der Torpeilobootsjäger Ksquopett6 in Brest seinen Chronometer und am
27. der Vorstand des Marine-Observatoriums in Lorient, Liniensohitfeleutnant

E. T'cfr<>t, seine Stainluhr mit der Pariser. Er stellte dabei unter Berück-

sichtigung des Längenunterschiedes fest, dali beide Uliren auf etwa 0,15

flbereinstimmten.
Herr (luyou knüj)ft au das Ert-^ebnis des Versiiclies nucli die ]">•

trachtung, daU in Zukunft in Kriegs- und Handelshäfen besondere Observa-

torien zui* Zeitbestimmung überflüssi;^ werden würden, desgleichen wfirde

auch für sonstige wissenscliaftliclie Institute tlie Notwendigkeit eigener Zeit-

bestimmungseinrichtungen fortfallen. Eine Standuhr und telephonische Ver-

bindung mit Paris würden genügen, jederzeit die richtige Zeit zu erlangOL
Also < ine Zentralisierung auch der Zeitbestinnnung in Frankreich schwebt

Herrn Guyou vor. Und wenn nun zufällig einmal die Pariser Beobachter
Fehler machen?

Mehr Beachtung verdient die von Herrn (Uiyou angeregte Verwendunir

des Mikrophons zur I^iängenbestimmung oder Bestimmung des Längenunter-
schiedes zweier Orte. Da die Schläge der Uhr unmittelbar übertragen werden,

so Icönnen die beiden Beobachter nach vorheriger telephonischer Vereintuirnng

im selben Augenblick die Zeitanefaben ihrer L'hren vermerken.
»Das ()bservat<»ire du i>iireau des longitudes be.-itzr vier gute Stand-

uhren, von deren Angaben durch (ägliclie Vergleiche wie bei Chronometern
in See die Pariser Zeit al>L'eleiret wird. Man kann also auf allen Postämtern

die nuttlere Pariser Zeit mit der CJenauigkeit erhalten, die ein Observatorium
mit vier guten Standuhren gewihren kann, die astronomisch reguliert werden,

sobald es das Wetter gestattet und in der Zwiseiieiizeit zwiselien den astpv

noniiöchen Beobachtungen gegenseitig durch Vergleiche kontrolliert werden.-

H.

2. Aa0erfmr8hB]i<di BtackMi Bt. Blmiflnier. In dem meteorologisclieii

Tagebuch des P. D. Ta]) Frin . Ka])it:in S. Bueka, befindet sich nachstehende

Eintragung de» L Offiziers, Herrn Eliugius: Am 6. April iu der ^ähe des

->Ter8che)llng«>F-Scb. bemerkten wir wihrend einer Schneeböe ein ganz auBer-

gewöhnlich ludles St. Elmsfeuer. Die Erscheinung trat zuersi in den Ma.-st-

spitzen luid vorn auf dem Bugflaggcnstock als sehr helles bläuliches Licht

auf. Später war das Kniekstag zwischen den Masten hell erleuchtet; es war,

als ob lauter kleine elektrisrlie Lamjjen sehr dicht zusammen am Stag hingen.

Die Erscheinung dauerte ungefähr 10 Minuten; sie wurde um 9*» 40"'" N-

beobachtet. Das Schiff befand sich um I0*t 0*1» 3.5 Sm querab vcnn >T«r-

schellin- -F-S<'h. Der Wind war N bis NW, Stärke .'. bis H; Luftdruck 761.8nuD,

Temperatur der Luft + 2.0-' C, Temperatur des Wassers 4.5- C. Mg.
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Neuen VeBöffenlliicIiiw|gen. 429

Neuere VerSfientiicbunneii.

Handbuch für die Fahrt von Kronstadt nach Wladiwostok nnd zurück.
7. Band: Rotes Meer uiul Suezkanal, herausgegeben von der llydro-

^Taphischen Hauptverwaltimg des MarineminiBteriumB. 6*. 447S. (RaBstseh).

St. PetersburLS 101)4

l>iT 7. ISjukI cl«- KH^i-. hl n 1 li^llll>tt•rll!l^Jll'lmlhl^ liir ili'' Fuhr' ini' h 0>tii<i<-ii tnlfi aiit ilrn

Il;iiul. ili r liic I-":iliti iliin li il- ii liiili- lit ii < Iwlmtulflt. l'.v ciilliult i-ii ii Al'-' hluIC <lii'
|

iiiiliibi-a allp iii' iii< ii AiipilM-n lil t r liir hMlm^TiipliiM licn iiikI im Ii on iuyi-i In n \'«•rllillllü^-• ili's

Üi'lcii .M«-»T(^ sowii- iil»T dir Miii;nii/<iuli 11 Kü-trn, »lif iltircll riiic .Mil'i\Mi'iiii;."~kaitc lur IIHki niiil

i'.un h viiT Wimlkarli II liir ili>' vi« r .lahn »/l iti ii vi rvollHtiimli^l «« nli ii. Im /«l iicii Alivi^lmitt ,

I"lv<-n ilio Aiiwfi-'iin^rfii für «lio Fahrt «iun-h di u Mu/kiiiud, iiud iiii diiii n Aii-i liuitl hir dir I'idirt I

illirrh ila^ üi'tr ^^l^•^. di tlrll Hri.|Mr!<- von Fldlltr;i riüiL'iT N llilf. |iri;ni;l iirli -iiid, 11. a. ain li drr

dintwlicii Ti'q»! diilkiiitr S Iii, S '.'1 und > im Aii(.'ii-r \.iii J'i.rl >aid iiaih Aden. I »ir

urrt»' \l>~rhiiiti Ur-^rlinüi; ilrii (inlt voll Sur/ mil dir I ijniml-rralir, drr lüiifli und -Mi-hst«' die

Ui-tkn-ir d. - lo i' ti M.i roi mit iIiT Stnille l'.nli-rl-Maii<lrl» und drr lii- l IVriin. und die

iniili-li lrt/t<ii Usikii-ir. lia-^ N'ariirn- lind Sarhirui-tei' j;il>t dir ri<i;li~r!ir ."-rhrnlnvpifie »ler

Ki^'eniiaiiirii lu hiR-ini-rhrn liurh-iai n n. dir au« Ii p 1 1 •llu nlril* zur iKiiiirnn trii IIliiiiIziiml' der en^
U't-faen .Sx'kurtcii schmi im Text lici (li;ti /t-Uvii'itii'liutirtcru Aitgt'Mendet woriloii ini. J. Hr. •

Aufsess, Otto Freiherr von nnd za: Die physlkmllaoh«!! BigmaolnflMi !

der Seen. Die Wirisciisidiafll. Samniltin;r nntiu-wisseiischaftliclicr und
,

matheniathischer Monographien , Heft IV. 36 Abb. üraunt^chweig 1905.

Vieweg nnd Sohn.

Kiiur dir jrm;;!>tLi) );iii|ihy-ikrtli-< hen Fijrschiiiif:»/Hri;.'p i-" dir >. riikiii„!r i'irrn Hiiii|il-

. 1 rrrrirr. F. A. Fiirel. iiin* vor «i'iiici'ii .laliirii nn kli»^-i-rhi-> 1 luiiiliiin h dii-o \\ i--rii-<'hnli ms
lirl« rf hat. DiiK \ iirlii-ucnilc Hurh dr> \'ri l:i-*ri-. au- rinn iiriir:i Siiimiiliiii;.' iiatiirw i--rn-rliaftli< hiT
Moiiii^rapliirii hrrv. irj;(vaiijr<Mi. iH-vi-halii^;! -irli -|.r/ir|| mit dra |ih\ ^ikali-i lun F.irrn^i hafun der
Svil. iihnr iiilrt h in drn Maii|il/ri;^rn «i--r:ill:i li nii-lir /II liirlrn wir dir l» trellciidrn Ka|iitrl lU-s

Haiiiibiirli'-^ i Mi rN. Au-fidirlirhn wrrdm nur dir M|ili-ilirn l"i^rn-< hatlrii der .Seil lieliMiiiieil,

"rl.hr da, -;«/irilr A rl "M^Lirl lii r i!. ~ \'. rla"ri. Iiildiu: hirr -ind ^;n; ;;rlilli);«'ll ilio Krktiinili^etl iler

Ihmrir iilnr -rlrklivr A ii-i rptii ii M.uir idi. i I 'i ilai i-alii n il'^ I.i<hl«s im \Va">*er. Srlir dmikriiswert '

«äre <« j^rwesen. wenn /um X'rrrlrirh dir -.ikali-rhrii l.i;:. ii-rhafteii der Mn-n- inrlir, uU r> der i

Fall heniiip'/op'ii wordrii «ärrn: hl dis h die Si iikinide in vielni llr/irlmn^rn in eiip.-iii 1

/.li-aiüiiiriihaiiL' mit der Mivri>kiiiidr \'i>n Fin/rlheiii'ii sei lu niii kt. ilail nirhi \ a . i > i d r M u ist re
i|rr T-'r i:r«r,.-ii i,t. «elfhrr \'rr-iii lir iilirr die I>iireh-i' h'i<;krit d. . n^-rr-i an-n lllr. -nndrrn •

< \". Kiii/rliiir ilvi7 im |iazili<rhrii ti/eani. Uri drr Aiii;alir diT lii-iiiiinmtr zur .^Ir^~l.ni: d^r I

IrnifK ruitiii'ii iti drr l irlr und nrlirn i!i m .Ma.\imimi-Miniiniiiii- riirni."iiirtrr aU rtw;,» nrnaii' i ila-i •

I'inkehrtheniloUR't«-! riuahm; d:,- ur>rntlirhe de« ielzterrli im \'rtrlri'h /um ri-iiirn i~r ri] • h I

uieht die irri'irA'n- < e naiu^'keit. -iimlerii tief L'mhiuiiü. dai) die l'mkelu'thiTitKiiueter uniil>han^i^ vdii

jedweder irm|» raiui-rhielitung im Wewer «jiul, entfjcgen den anderm. Die Danulliui): i^t im
übrigeil aiiM'haiüieh und Idar. \V. Br.

B. Neueste Erscheinungen im Bereich der Seefahrt- und der Meereskunde

a. Werke.
\\ ittcruii)fskunde.

Kfl. l'n Uli. .Meteor. Iii-t.; AttleitllHg zur Amtellunr/ und Berrc/utuin/ inctc(irolo<iisvher

Beobnehtuiujen. L*. timi;pnrb. .\utl. II. Tril. BettoHtlcre Beobachtungeti und
Inatrumenie. s'. IH S. m. Te.\tf. iiml Inf. l!< rUn J',«'.'». .\. \*\ut A Co.

U'ebber, B. C: T/n' i/'i/tv froin Ihe Grrat Lake* to Ihe mariiinie provincü«. iDepert.

Miir. a. Fish. .Mneor. S.rv. « anuda.t n' . (i i |>. iJttawa IJKO. Govern. i'tiiit. Ott.

FAi«i(r. Oliver .1.: Exploration of Ihe upper athmotphen at Xastau, Kern Providenee,
hij nuvi tm of kUet, 8.A. 6*. Behimof«. (Meiyhnd Weadicr Service. 8i:e9äal PaUicmtion.
2. l'arl. I., .

- (Hiver L.: ClimoU of Ihe Bohoman Itkmda. 8. A. 8». Xew-Yorlc 1905. Gcogr.
SiK-iety of liiüliinoi«.

l'hynik.

Werner. H.: Über die Kennhiin der niai/iu/ischm NordweUung im MittelaUer. 8*.

-.") S. Beilio IQOö. V. A. ik-hwvt^rbke & «whu.
Undolt Börneteio: i%y*a»/itoA-eA«mit«Ae7)ite</m. 9.AnfL 4*. XVI,8üia Berlial»i5.

J. Hpnqger.
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TeiTMtrIsdie «ad tttroaoBladw Navlgatl«».

Bolte, F.: Neut$ Handbuch der Sekiffakraumde. 2. AuO. Lw. 8«. XV. 240& m.mi
Hamboiv IMKi. Verii^SHUMtalt u. DrarkereL

— : lfmitl$ehe TaMtammliaiff. KAu 8 nwiMt^ vom ]taiol»-Hnine»Amt beniiM. tu».
2. Aufl. Lex. 8«. XV, 212K ' Eben^

— : TaMu xur Beduküon «o» Btobafhhmgtn über dem tünetKeken HorüonL Ln.8*.

IV, 18 & Ebenda.
MarcuBe, A.: Handbuch der aeogrtmhitehen OrMeriimnmiia JHr Oeofn^^hm wd

FbreOtungareitende. S'. X, 3tö ß. BrMUMchwcig 191)0. FrrVkmtg fthn.

Kistea- und HalralMfidmibaiigMi.

Beich8-Mtrtn«-Amt: Segelhandtmeh für die Färöer. H«>. V, 61 a mit 12 SttOBlEuInnl
ä8 KOatentm. «nf 4 Taf. yx. Berlin iy«x'i. R. .s. Miltlinr Hnhn.

— : SeaMandbueh für Hat MiUelmeer. III. Tdl: Die Nordküete wm AMka, Or.«^.

XV, 459 lu. färb. Fifr., linfcnlr. KMii«ii«ldEzen untl 1 Karte Ebenda.
&veri|CPii offiriclla siatiRtik: Loln-Shjreleem tmderddniga berättdee for Ar t904. 4*.

42 S. »«lorklidm ItH-i. K. L. Bo-kiiwii.

HjriIroi;r. (>ffii<< Loiulnn: Areüe Pilot. Vol. TU: Saifinq direeHoM fitr WeetComtd
Greenlnnd. 8". X.WJII. .<J7a8. London 10«>.j. J. l). P..iier.

V. 8. Dc'partniciit nf Coninicrrc and Labor: Liel t^lightg ami fog signot* on the AÜmUt
a»d (iulf ConxtK nf the United Statee. ('«t.'iu .Maich 1.'. lkC>. 4«. VHI. 241^
with XXVI )>liit<s ,1. I <h:>n. W'aihliigtoB 1905. tioveni.Print.UfE.

Hniidel!«Keographie und Statitttik.

Hninbiirp. HHiidoIi'htnti>(iiKcbeK liurcau: Hamburgs Handel und Schiffahrt 190t
Cr. I '. M. l-'i>. ] tiiul Haa^uig ISHJTi. ächrOder & Jevcs.

UeseüEKebuni? and itochtolelu«.
Wasti>nd<'>rfcr, Haoe: Bttidiem tur moderne» Entwicklung de$ See/hielUminfitt.

Teil 1: Die eeewMeehoMMien Oru$uUtufen der Berhi^MUteiekbing, OBa,Qa.i.
wiriMh«ftl.Aiwh. Fnufctolii.]UUii.) 8«. mW «ndV ß. •nia2x IKeBeeMteiUwidamie
iH ihre» OrmdtSgen. Abwihn. I tmd II (De^L). 8<». Vin. 91 8. — U, 216& n«
4 Anhfcen. Dmden lOT». O. V. BBhmert.

Voiwcliicdenos.
V. N i'UtnaviT. <;.: Aiilfitiimi zu irixsrusrhiiffh'r/ii » Hinhiii'/itiitK/rti auf ReUcn. 1 Ii''

il.Dcl I.;- i.t iiii.l L'. IM. I l.i- l-.i ^ . ll,.jii...v, r r.i""i. M. .hiii.vki'.

rharlos, .1.: H'iiiiliuiirii rt Iis i'.iii)i iit i:< ilr tu /nirii/ntinii itiitfli'nie. < hitULiw <'t traiii'.

IN". INS]).. 1 rart. ." Hm N.Hr- !>'.. l li.iil.- Hi!l( ti>.'

Davcluy, Ueui-: £in(le sur la »trateyie uumle. >S". XVII, Vl'.Xiu i'arii»—Nancy liW"'.

Beq^-Levnmlt & de.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, Bonstigon fortlaufenden Veröffeat*

liohungen und Sammelwerken.
Wltternn^Hkundo.
Sur In circiihfliitii <lr l'nir autmir ilcx iiiiniHiit il lifa tnaxima hnroiitrtn'gue.f et lurh

foriiKifinii ilfx xiiff'llilrii. 1 1 , 1 1 i I <l ilnii ii <l 1 1 i 1 «1 flu n lnl oii. K.i|>)i. s. 1. oIkmtv. inleni. d.

llUllli'- . II.

Lt>i Dniiii'fiiirnh iirin'rii II r ili l iit iiiiisjilirrr vti hii'cr. I'uiil ( i nrriiron - I,;i ;i n l'o. CmipU'*

l:. imIii- T, I \LI, \r. t.

I lii r ilii ]li st i III III ini:/! >i rill) Wnlki iiliiihrii iiiiff Wiilh'etiiii'HvIni'iiidi'/ki'ite». Willirlin

F.Mjr-tn, '\
. I. I i. and. A-tt.iii. 11. k...<iii. I'hv-. IIWC., 11.1. Nr.).

U'iiitcurs rl rifr>:-'r ihs /imii/fs. H. II i I ! « l'i :i imI II i I iI t lira ii rU^oii. s. 1. i^»<*rr.

llltilll. (I. IIIKII.'""" . II-

T, H. Ciilii II s i jjii ri iiii iiIk lot Ihr Innnii I mii nf fnij. i.l:i|Kirii'' fi.i S. Tajiiiui. .lotini.

Sic. .l!l|iilll . .\\\\\r l'.l'
'<.

SiDiie ri'siills nf flu Srif/lis/i Sntiniiiil Aiilii rfl i'' f.'ij'i '/ilii'u: Mtieorology. R. l'. Mo*>-
iliiiriii. V. ..II. < >'.i;rr. Mn-. I!.l. XXI, Nt.--.

(tr/cti/i Hilf i/rii Miirsliiill-Iii.irhi. I >. iilxlii- Kil.':il.;. l'.n-i. Nr. !.">.

Ti/jiliiiiiiis in III"! iisiiitir iintrrs. N..rlli l'ac. I'il. ( luul. . >< ))lcmlHT l'."' ..

jSute« IUI Ihr rliiiiiile of the ßoniu Inlands. T. Okntl«. •.louni. .Mh. Nh-, .la|]an< June Ii*'"-

Der y.iisiiiiimenhang meteoroiogiseker &§eheiminge» ntii ßtnmeiMed^perioden.
r.i'i",, \r. !i.

Siiliir untl tcrrealriiil r/imif/rs. N:<tiir< 11'C. :i. Au;:.

/is iiinnriirrs iiii'li'nr'i/iu/ii/nrs i/r hi hinf. F- .1. < i hfu rv. liiiil. Si«-. IVlirc il A'in'ii.'

Onn-oiirs intenuilional de prrrisiim liii fi-iujfs. -BulL Kx-. tirlge d'A8tron.< ISKö, Xr.

Some aepeeta of modern weather foreeaeting. \V. N. 8hair. ' >>atm^ 19üß, Vi. hvget.

Meerrs- und (ioMfisscrkundo.

L'oeeiiii»f/r<i/>fiir iiioilmir. .\. \' m hi r. Ann. d. <n\M^pbic llKiü, Xr. 7IL

CouTK <i ovi iinnijniitiiii fomir ä i'iiris pur .s'. A. 8. Le Prinee Albert de Mohom, L.Jorti*
•Hiill. .Mus. Ovaiuij^r. .MoiiiU'o , Nr. l.').

Digitized by Google



Neuere VerOtfeatlichungea- 481

Rapporf Kur In rn'a/ii,/i et It functicumnintl t/it t/mgr'e Inboratoire de l<t sonete
d'ocfanogrttphit' du (/olfe de (runrot/nc. A. l>i iiiay. Kapp. Sx'. 0<'-!UR»jfr. Ciolfe de
(tajicopne , V.H>T>.

Rapport stir leg travaux de la societt' d'occanoffraphie du Golfe de Gascogne de l'annie
iyo4. Maaley^Bentinll. Kapp. 8o<-. Oot-anop-. OoBedetSascopne-. lö^Jf».

BaiAifmeirieal »urveff of the SoiUh AUantio Oeaan and Weddetl Sea. W. & Bruce.
*6eolt Ueogr. Mag.«, 1905, Bd. XXI, Nr. &

Die Ursachen da" vertikalen Tmmeraharverieilung im Weltmeer, Wecemann. >0i»<,
190-., Xr. 9.

Deqiheea depügiis af (he Sotüh Atlantic Oceon and Weddell 80a. J. H. Harvey Pirie.
>fH(iir. (imtrr. Miifr. . 1?<I. XXI, Nr. s.

AttalyK('-'< 'Iis i'chantillous d euu de uirr rvnn illis pendant la i-iimjxKjne du yaeht
l'rincexse-Alice en l'JO-4. IJ. H. All» juandel. üiill. Miis. < Kvaiii>i:r. Mdikwu , Nr. 43.

Untersuchungen über die Bilduiujsrt rhällnisse der ozeanincfien SaUalnagenmgen. XLII.
Bildung von Clauberit van 't Uoff. •iterL Sitzber.«, 19<J5, 4.; 11. Mai. LXIII. Der Kalk-
gehalt der koiuitantea JUhungen bei 26o. van \ UoU nnd W.C Blaedale. >BerLSitdwr.«,
n)ix>, 6./13.J1UUU

Fragebogen für die BeatMtung von SeebAen. aOeriands Beiir. s. Gcopbjs.«, MI. Bd., 4. H.

flMsbowi ud Fmoul
Die Fischerei auf der WeUausgielltmg in SL Ltmie 1904. E. Ehrenbaum. »Wa. Deutgeh.

Seefiiich. Ver.', l!«>r.. Nr. 7 N.

Maßnahmen für das Fi^ehereigewerbe in Sekwedtn im Jahre 1908. >Mitk. Deutoch.
Seefiach. Ver.«, 1Ö05, Nr. 7;b.

Mattregün enr Hebung der italienieehen FiedkereL «Ifitt Dentoeh. SeefiKh. Vcr.«, 1905,

Nr. 7/8.

dvsr het vangen v«m tongen bij naehl en overdoff. H. C. Redeke. »Medodcd. ot. \lHclierii«,

190:>. Juli.

Oyeier development and meteorologieal eonditions, iJapanUch.) J. Hatturi. »Joum.
Met. Boc. J^MD«, June 1905.

ReiMD und Kxpoditionon.

Some rcsults of the Scottish Xdlintiul Antardic Expedition. ItiiriHluclinii. W. t<. Bruce.
^x•ott, (j«^. Majr.'. l'."" '. l!*!. XXT. Nr. 8.

Exploration of the Indimi <)<-r(HK A. SiMljrwick. Nuture
,

liHtr>. Anpist 10.

The etpeditioH to the Iinlin/) Ovcnu. S<oH. Gco^t- Mag.
,

ltH>5, Nr. S.

Kureer ÜberbUek über die TäiigkeU der wieeeneehaMiehen Murmau-EipeditiMt. L. Breit-
faA. .Mttt. Deatech. Seefisch. Ver.«, 1905, Nr. 7ß.

Peary and the north pole. »Sdenüfic American«, 1905, 15. Jnli.

Physik.

Otn en s/iericl form af de hz/dnidi/naniiske bee(te<jel!te.t-ligninger, V. Bjerknci«. För-
hjii.iil. Si l-k. . (liri~iiiirii;i l'.Ml. Nr. S.

Die Farbe de.s \\'ii,sj<rr.i. V. Ba\iiiiniiii. (Üüi . l'.MJ,'), Nr. 0.

Diejahrrszriflirhe Schwankung der niagneti.tchen Stärungenn^eianderenBemerinmgen.
\V. Kllih. Nnturuis^^. Umidsrh. . \',m, Nr. 31.

Instruuienteo- und Apparatenkundc.

Some reeent improvemenle in eurveying inelrutneiUe. E. A. Reeves. aGeoenpli. Journal«,
1 <»••:,. Bd. XXVI, Xr.2.

Apparcil pnur l obserrntion et Venrej/istremmt automatique des orages. A. Turpaiti.
.Iiiiini. d. [tliv-. .

11'".".

A ptirtnhle niro-niereuridl tide-aauge. K. Honda. l'hü. Mag.« I9tl5, Bd. 10, Nr. 5*5.

T^peratiire-nitr nt chronomoere and a flot« of equal aliitudee. William Hall.
Nuiitk-. .Maj;. VMCj. .Nr. S.

Submarine Gluckennignale. PnniHtlii ii- \\">',. Juhr^. ,\VI. Ihn I ;.

Neue Seesignalapparate. K. rüthc vi*roiuc-iheu8< lihtö, Julug. XVI. Heft 45.

Das neu» Kebdeignal, »Seemawhinieten Ztg.« 1905. 15. JulL

Teirefltriiiclie nnd astronamfüche Navigatlott.

l)es utoi/r/is d'rn'/er len eolliitinnif cn nirr. Henri Blin. Tji Natura«. 12 aoAt 1905.

Untier nautiKches Jahrbuch. Si hrudrr. ILuwa HWO, Nr. Xi.

Geographische Ortsbestimmuiiiien auf Reisen. L. Ambronn. »V. Neumi9«r, Anleit xu
wissenaoh. lleitb. auf Rfiwii . .\nfl. IJff. I.

Nouvell« m^hode pour la determination directe de la re/raetion A toutee le$ hatUeurs.
Locwy. ( VinipteB reoduB« lüOö. Bd. 141, >'r. :t.

£iitde dr la refraeiion A htutet les hauteurs, Fortiiul*-s ri-lativi's a la deicrininatko des
ooordniinw^' flL-s astrcs. I.iu wy. Comptes Beadus« löü5. T. CXLI, Nr. 5.

Kfiitten- und Hafenbe>«t>hreil>uoji;en.

Über die Vermessimg des detitseken Schutzgebietes in der Südsee. »Mar.-RnndsdL« 1UU5.

Die Häfen von Cardiff und Bristol. ZeiitTbl. d. liauvcrw.' 1ÜU5. Nr. 07, Üb.
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Libtria. Hir Harry JubnatOB. (Mop*. .loHm.> ütT,. IM. XXVI, Nr. 2.

lN«jfO Alrarez or (fougk MoHä. Bndinotie Brown. iSmic n>!tulto of Uw SooOUl ValiBnl

Antun tii Kv|HHliiii>ii.i Scott. Qeogr. Mag.^ IkL XXI, Nr. S.

Schifn>etrieli und Scliiffbaii.

;'/M<*r Ruderknmmando t» otKzitller englitcker und IM deutBchtr teemännitdiir Bi-

leur/i/iinij. Hari*a llHCi, Nr. 34.

Srhiffsjiteiirninff. Scrfahrt 190.'., Nr. 15.

S/it rilM tit xfti. Na^^t^^^ M«j?. IIKK"«, Nr. H.

Efjnrhiii'HU oh /Ap p/K»p/ of tlejtfh of iratrr on »peed, having tnecial rtfrrtntt to

deMroyer» reretttly built. Harold Yarrow. Sbtppinf; World . 2'li .Xiipti«!

Cher it>> narfttHNijr \Virkung fon Naphthalingenich auf empßndliehf lAtdungtgUtt.

Hansa \'M'\ Nr. 33.

MnrscfKiiiirrisuni/ für Schifthriirkige an Island» Südküste. >Mi»t. Deutsch. S«fi«dL

\vT. r.«>"). Nr. 7 X.

/>/> E»lipickeliiini der deiilsr/ten Krirgamaritie in ihrer Bedetitung für den deuttfha

Schiffhftii ^\)T\r<.\ lla. kfl. S'himMiic 19U.'». Nr. 21 u. 22.

/>/(' Soituiivrrersuinnihniii der Srhiffttnuteehn. Oeaeltaehaft in Danzig--. 21.—24. Mai

Miir. Kumlsih. Hifi 7.

Thr Schlick Piil/of/riipli. A. < irsulrnwit/.. .-'ciwit. Amer. . ^^upul. 19<X'>, lö. Juli.

I>ir /{c/tini(/si i)irir/itii/iifcn der l'nterseelmote. . lYonicthMf»« 1905i. Jafaog. XVI, Nr. 13.

La naufrage du som-nutrin Farfadet. \je Yacht- 1W>5.

Le rm/lomtgt du »Maines. *Im Nttunt. 12 wat 19U5. Kr. U37.

Hnndpl»«:«'(»ffni|)lii<> und Stati!«tik.

ftic irirlsi-hiiftlichr iniil hnndehprtlitigrhc I{i''l-)it>i)i>i der W'rlti/irerc. Miix EfkMI-

Mar. r,ui,.|-. Ii. l'.i' '. H.-tt 7.

Vi rschirhiiinirii di r (i ni/lrukhis^cit liri ilcii vcntcliivdenrH Haudi hflottcn. Fnb. Landau.

Wai.^a
"

I'i-
' Nr.

SchiffKi'trkrhr im Julirc t'.Ht:t: .\r;.'^<iitiiii'ii. Itnisilifn: - im KiH'lininiu^iahr llfXHU: Britii*ll-

( Ktiiiilirii : - im .lalin- in i!< ii >lrm X'crkchr ^'iVilfnrlrn <-himi<kM-hl!|| HifiWt BttUkHi
t'avoim, .liKim l. San l>i iit, Haiiil. .\nh.< 1U<.0, Aiiguoliurfi.

€ie8etzg<>tian|iC und ücclit^lelire.

BmOimmtingen über die </egen»ettiffe Afurkennting von SdMkmeßbriefm. «Deut HuA
Ari'li. r.Mi'. A^ll;^^^tll.tt.

Berechtigung znin Schadenersatz für Verzitgenmg in der SehifkexpedUSon, venodM
durch SchiffUeute. .Haaaa*^ ISKO, Nr. 33.

Verschiedene«.

Napigationetehulen. >>Soe&dirtt 1U0.\ Xr. 15.

7%« miUk^atiee ofnaval etrtUegff and UxeÜee. W. H. White. *N«tuiiie', 17. An^ IW^

Die an der deutschen Küste im iuli 1905.

mittel, HuuMD ud BxtreMe

aus den meteorol<Hf)^<'li('n Aur/'.i-i' liiuin<;on flt>r Normal-ßeobadiUmgsstatioMn
(h-r S('»'w:u t«' all der deutschen Küät«.

Stfttlonii'NBine

nnci Si-rhrihf

dee liarouietei'»

Txt\. auf MN II. 4.'> Br.

4fi> jBr.i Xittalj Max.
j

Itat. Min.
|

Dat.

I. II f t <l r II >' k. 7<M.imm-!-

Miii.l .MoiialA-ExtiTiiif

r.-.|,i!ir .Ml».

MN'u.
I
vom

Zahl

iä I

i]Ua.llltf.

IVirkiiiii . . . 10.4 ni

Willu liiwlmvcii S.r«

K<-iiimi . . . 1

HatnliuiX . . 2li<)

Ki.l 17.2

WiistriiW . . 7.n

Swiiifinüiiilc. I'I.LO

Itrig(>n«'alilerm.4 0
NcufadinraMiwr 4.5

Memel .... 4.0

"CM
til.f.

1'.' I

- l.s

r.!».i

•is.s

t;s.2

tVS..".

I.Ii

1J>

ris.2

ti7.4

117.4

•;i.2
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Tin Zinnat Juli zoigen tlio >[onatswerto rli-r Boobaehtunfion drr Normal-
beuliaciitung.>«^tationen an der deutschen Küäte durchweg zu hohen Luftdruck
and zu hohe Temperatur, dabei su große Bewölkung, im Westen viel 111

geringen Xifdorsrhla'j, im Osten aulit-r Monicl viel zu liolicii.

Steife und ?*tüniiisi lH' \\ iiidi' herrr.sehten ül)L'r grölk-reuj Üebiete am 19.

von der Nordsee Itis /.ui I ren deutsehen OstseokQste. Sonst traten nur
vereinzelt stilrmische Winde auf.

I>ie Morpirenfenipprntareii lagen meist Ober dem Ttoljülirig(>n Mittel,

bes*'nil('!'s in den ersten Ta;.'<-n des Monats Iiis zum (5. Ilic '{'cininTatuf

»chwanivte zwiselien 32.1 der lioehsten von Hamburg und 9.2 der niedrigsten

*) Die KgiBtriierteD WiDtk^eachwindlKkeitcii und EftnmiiioniKii cradieinai adt Jaimar d. J.
nfo^e endeier BeradunmgnfalH kleiner ah nüher (vgL die ErUmtarimgi» der Junuurtabelle S. 143.)



Aluulleu der Uyilrugn^ilue und Mahtinicn Metairukigie, C!<^imber liKfO.

von Rfigttnwaldcrmfindc, al.^o um 22.9'^, wnhn iiil um (^rleichen Ort die gröfit«

Schwankung 22.7 in Hamburg und die kleinste 12.1 in Borkum betrug.

Die Zahl der Soininertaice war im Westen durchschnittlich gröikr als

im Osten. —
Die aus der Anderunj^ dor Tt inpcratur von Ta^ zu Taj; für die drei

Beobachtunfxstprmin»^ ohne Hück.sicht auf die Vorzeichen der Änderungen als

arithmetisches Mittel berechneten Werte der interdiurnen Verftnderlichkeit der

Temperntnr ^I. T. V.) schwankten mit ihren grölUen Beträgen zwischen 1.5

(Memel) und 2.1 (Wilhelmshaven, Hamburg, iSeufahrwasser) und erreichten

diese durchweg am Nachmittag, während die kleinsten Werte durchweg aa
Morgen vorliegen.

Die monatlichen NiederschlagHiuengeu zeigen an der Nordsee durchweg

viel geringere Werte als an der Ostsee. Die grOfiten Werte erreichten ai

der Ostsee Heia mit 164, Neufahrwnsser mit 148, Kolberg mit i;?8, GroÄ-

Ziegenort mit 132, Villau mit 131, Brüsterort mit 128; an der Nordsee Bnk»
mit 129 und Brunshausen mit 125 mm. Die kleinsten Werte waren an der

Ostsee Aarösund 28 min, Flensburg, Friedrichsort, Traveiiuinde 50 mm, an

der Nordsee dagegen Norderney 15, Borkum 17, Nordüeich 20, Keitum 26 nun.

— Sehr erhebliche, in 24 Stunden 20.0 mm flbersteigende Niedendilige trat«

auf in Wilheliiisliaveii (27 mm am '2;?.), Brake (;51 mm am 'l'V um! '2'^ mm am 15.),

Geestemünde (21 nun am 23.), Büsum (21 mm am 18.), Brunshausen (53 mm
am 1.), Warnemünde <26 mm am 19.), Darsserort (36 mm am 28.), Wustrow
23 mm am 23.), Arkona (33 mm am 18.), Greifswalder Oie (28 mm am 21.),

Ahlbeck (29 mm am 19.), Swinemünde (23 mm am 19.), Kolberg (42 mm am 19.),

Rügenwaldermünde (27 mm am 19.), Stolpmünde (20 mm am 2.), Rixhöft

(20 mm am 20., 24 mm am 81.), Neufolirwasser (47 mm am 2U.), Heia (74 nun

am 20.), Pillau (3ü mm am 20., 35 mm am 22., 24 mm am 30.) und Qrofi-

Ziegenort (20 mm am 5., 36 mm am 19.)

Als heitere Tage, an denen die Bewölkung im arithmetisolien Mittel aus

den dreimal tiiglielien Heobaehlungen nach der Skala 0 bis 10 kleiner als 2

war, sind mit Ausnahme des 9. (an der ganzen deutschen Küste) über größerem
CSebiete keine zu verzeichnen. Auch Nebel trat nur vereinzelt auf.

(Jcwitter traten sehr zahlreich auf. In größerer Ausdehnung wunlen
Gewitter beobachtet am 1., 2., und 27. an der ganzen deutscheu Küste, am
10., 16., 23. an der Nordseekflste und am 3., 6. und SO. an der Ostseekiiste.

Die meisten Oewitterbeobachtungen hatten Hamburg und Swinemünde mit 11

bzw. 9 Beobachtungen, nur selu' wenige Stationen hatten während des Monats

überhaupt kein Gewitter au verzeichnen.
Wetterlage. Am 1. des Monats lagert wie am letzten Tage des vorigen

Monats ein Tief im Südwesten Europas, dessen Einfluß die deutsche Küste

untersteht. Bei nordöstlichen Winden ist das Wetter warm und heiter. Di«

Depression geht in den folgenden Tagen ei st iioni-, dann nordostwärts, eiii-m

vom Südwesten herannahenden Hochdruckgebiet weichend und eine Drehung
der Winde nach Westen hervorrufend, die bei etwas kühlerem Wetter leichte

Trübung bringen. Arn bilden sich über Mitteleuropa mehrere flache

Depressionen, wälirend im Norden eine neue Depression vorüberzieht. Nach-

folgende Depressionen über Nordeuropa führen im Verein mit dem meist über

dem Südwesten des Erdteils lagernden Hochdruckgebiet für die Küste in den

folgenden drei Wochen vorwiegend nordwestliche Winde und vielfach Trübung
herbei. Erst am 27. des Monats weicht das bisher im Südwesten gelegene

Hochdruckgebiet vor einer voti der Biscayasee ostwärts vordringenden De-

pression zurück, unter deren Einfluß das Wetter ruhig und warm ist und

vielfach Gewitter stattfinden. Doch bereits am 29. finden wir wieder ein Hoch-

druckgebiet von Südwesten her über Kontinentaleuropa ausgebreitet uii-l < int'

neue Depression über ilni lii-itisclieii Inseln im .\nzuge, so daß bald wieder

bei westlichen Winden zieudich trübes und kühles Wetter eintritt.

tJtdnKkt und in Wrtriib bei E. S. Mittler & Sohii
Kdot^cbc il'inxii'iihariiUuni.' um] H><n>urbdrB«l(«ni

Birlin S\V, KucliJilruUe li6-7l
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Die EisverhiHnisse auf der Unlerelbe.

Von 1'huI fiaiiultrufli, Haiulmi^.

iHicnu TMA 14, 19, 1«.)

Einor .Vnrcgung des Direktor» der Doutsclien Scewarto in HamburjLT,

Herrn Knntroailniiral a. D. A. Ilorz, fol^-cml, hal)i' ich t's vi i -^uclit, eine kurze
Monographie der Eisverhältnisse auf der Unterelbe zu entwerfen. So inter-

eflsant die meteorologisehen Erscheiirangen auf der Unterelbe sind, ist es mir
Ifiilor unmöglich, näher auf (li('St'U)ini t'inzu{,'oh«'n. Für Hamburg' hositzcn

wir ausführliche iiute ileobaclituii<;eii, iiiflit sf) für Ciixliaven. Allerdings

r-oll auch liier auf Veranlassung zuerst iler Norddeutsi-Iien Seewarte, dann
der Deutschen Sei-warte von dem Jaiire 1871 ah regelniüüig beobachtet
werden; alier diese Beobachtungen sind nicht vollständig und verlfißlich

genug, um deren ausgiebige Honutzung für diese Arbeit zu gestatten.

Es kann also leider nur auf die Luft- und Wassertemperaturen näher ein-

gegangen werden. Als Unterlagen für diese Temperaturen dienten die

»Meteorologischen Jahrbücher der I»(Uts<>]n'n Scewartf vnn IHTT» hi« 1900

und die »Witterungsbeobachtungen der Deputation für Sti'oni- und liafenbau
in Hamburg, Abtdhing Cuxhaven«, deren I^nutzung im Manuskript mir
freundlichst gestattet wurde. Die Cuxhavener Beobachtungen waren in Reaumur-
CJraden ausgedrückt, sie wurden in Celsius-Uradu umgerechnet. In Hamburg
wurde die Lufttempwatnr um St 2t N., 84 N. gemessen^ in Cuxhaven um
64 V., IhN., 8i> N.

Die Wassertemperatur wurde in Hamburg um SU V., in Cuxhaven Df

Tor Hochwasser und eine Stunde nach Miedrigwaaser gemessen.

Als Unterlagen für den zweiten Teil dienten die Angaben und Aktenstücke
der Deutschen Seewarte, der »Deputation für Handel und Schiffahrt«, der
'Deputation f3r Strom- und Hafenbau« in Hamburg, ferner das ausführliche
Work: (Jnrz und Bu cli h ei st er : Das Eisbrechwesen im deutsclun Heirlir.

Herlin IdUO«. Eine äkizzieruug der Eisverhältnisse, wie sie durchschnittlich im
Winter Bieh auf der Unterelbe abspielen, verdanke ioh dem Herrn Oberiotsen
•lohn Jorjan in * )v*-1^'">t)tie ; ilitn sei auch an dieser Stelle mein herzlichster

Dank für seine wertvollen Mitteilungen ausgesprochen.

Z. Sie Temperaturverh&ltnisM.

Ehe ich an die Iktrachtung der Temperaturverhältnisse gehe, w^ie sie in

den einseinen Monaten in Hambarg und Cuxhaven sich darstellen, will ich

eine Übersicht der WitfeniULTsverhältnisse der Monate Januar und F'ebruar
des Jahres 1871 voranstellen, wir sie an beiden (»rten vnn der Firma
Campbell & Co. in Hamburg iM'olinclitft wurden. Es wurde r ade dieser

Zeitabschnitt gewählt, um ein Bild von den Eis- und Verkehrsverhältnissen
auf der Unterelbe vor endgültiger Einführung der Eisbrecher zu geben. Man
erkennt, dali im großen und ganzen die Witterungsersclieinungen an bi-iilen

Orten dieselben sind, höchstens um einen halben oder ganzen Tag differierend.

Dabei ist allerdings nicht zu vwkennen, daB Cuxhaven eine mildere Witterung
aofw^ als Hamburg.

Ana. i. Wr. «tc, l«Ks Heft X. ]
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HänibnrK. • Januar 1871. Cuxhaven.
Die BeobMchtangen für Hamburg beädMQ aich «uf die Zeit 12^^ V.
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1. Die LnftteMpenitmr.

(2.5-jährige Mittelwerte 1876—1900.)

Monat Hiuubuig Cuxhaven Differenx

OktolHT .... .S.Ci 1 l.l

Novfinber , . . 1.1

llezemlier . . . \.o 2.'.» i.i»°

Januar .... <M*i 1.:. 2.1°

Fdflmar .... <t.S l.r> OJV
2Jti^ 0.40

Die lAiftteini)eratur, für die Rem'luiiL' Eisverliältnissi' ;uif der Untor-

elbe wohl der wichtigste Faktor, ist in Cuxhaven also höher als in Hamburg.
Dies ist eine Folge der Nihe des Meeres und des r^^ren Wfirmesustausches
»wischen dem Wa.-^ser und der Luft; da das Wasser, wie wir writt-r unten

sehen werden, bis in den Januar hinein verhältnismäßig warm bleibt, teilt es

auch der Luft seine WBrme mit und bedingt einen höheren Thermometerstand
als in Hainburj^, wo sich die Wirkunj^ dieses Wärmeaustausches der gi'ölieren

Entfernung vom Meere wegen nicht mehr in so hohem Grade bemerkbar
macht. Das Flußwasser der Elho kühlt sich aber erheblich rascher ab als das
Meerwasser uml vermag wegen der geringere Ausdehnung der WasseETiUehe
eine beträchtliche allj^'t-ineine Wirkung nicht auszuüben. Vergleicht man die

Teniperaturwerte von Hamburg und Cuxhaven für die Monate Dezember bis

Februar, SO ist in Hamburg zwischen den einzelnen Monaten eine größere
Differenz zu verzeichnen als in Cu.xhaven. Hier hält .sich die Temperatur
im Durchschnitt über dem Gefrierpunkt, während sie in Hamburg unter den-

selben sinlct.

Nichtsdestoweniger sinkt an bei<len Orten in d<'n Wintorinonaten das

Thermometer regelmäliig an einigen Tagen unter den Uefrier^unkt. Definiert

man als Froettag den tag, an dem Temperaturen sowohl unter als dber 0°
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verzeichnet sind, als Eistag den T:ig, an «ii'in «las Thermometer ülarluiuiii

nicht über -|-ü steigt, so zählen wir in der Beobaehtungszeit von 1876 bis 15HW

an Froet- und Eistagen überbanpl:

IHese Frost- und Eistage verteilen sich auf die einzelnen Monate in

folgender Weise:

Monat Hambtug Ctixhitren ' Difiemu
2.j ]uiiri^i-> .Mitld fitr du Jair

Haubuig Cuxhaven
j
Diffemii

1. Frosttage;

Novcnibor
1 »fzembcT

liiiiuar .

Februar .

Oku>ber .

No\-embcr
I>c9sctnber

Jaouar .

Februar .

Min . .

27 '.» IS l.O U.3 a:
»L» ti.ti a.u 2.7

2:.i) 144 iir» io.:t 4^
24H i:;»; i H)7 n.:j 4.0m 1JK> (i5 HU 1 7.« 2.7

229 1T5 54 &7
i

7.0 1.7

2. Eisia ge:
0 0

!
0 '».0 ao ao

26 B2 - e 1^ -it2
114 löO — 3ß 4.Ö (i.O

241 258 — 17 Ö.7 103 -ae
146 155 — 9 5^ 6^ -04
81 (ß

1
19 'i2 2.4 08

Aus diesen Tabellen erkennt man, daß der Frust in Hamburg - tiaal

iiäufifjer als in Cuxhaven
Anzalil verzeichnet werden.

ist, während Eistage in ("uxhaven in irroßeivr

Hierbei sind die Unterschiede zwischen Hamburg
und Cuxhaven allerdings gerinj^, doch ist an beiden Orten der Desember vi«

der März von besonderem Infercssc.

Im Dezember ist zwis(dien iiamburg und Cuxhaven die Differenz der

Frosttage (4-115) am größten, wfihrend im gleichen Monat die Eistage zo
( 'uxliavcn tlic zn Hamburg am mf-istcii übciticffcn

( { :{fi), anders daL'o^'<'n

im Marz, wo in Hamburg l!l Eistage mehr gi'zälilt w««rden als in Cuxiiaveii.

Was die i">ost- und Eisperioden während dieser Beobaehtungszeit an-

geht, so verteilen diese sich in folgender Weise:

Frostperioden 1876 bis 1900.
I.-. ii<

MonRt 1 .-. T....'

IlMiiibiir^ Ciixlmvoii

Oktober , IH
NomnbiT . . 70
DcaDcmber . . lo:. 9!»

.liintinr .... 115 104 t

l'i Siruar . . . lOfi l<i->

8Ü
,

83

llanibuiy iL'iixhawn

11 r. Tti^i«'

ilaiiibuiy Uuxhaven

-1 ,' «-.PV ;*m<r>^y

IG—20Ta|5e

Eisperloden 1876 bis 1900.
* »ktoUT . . .

XiHciulifr . . IS 2:; 2
Ih/nillMT . 42 47 7 •"^ 1

.laiiiiar .... 46 47 12 11 a 2
Febniar . . . **

i

41 5 (i 1 2
25 28 » 2 t

1

Tage Hambutg Cuxhaven DitCeKm
2.'>iahrij:t->* .Mitt<- fiir ilai* Jahr

lliimliur^
,

Cuxhavtii

1175
608

75*
«57

• 421
49

47.0 f

24.H
»U
36i
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2. Die WumrteMpenitiirea ii d«r BIbe.

Seit einer Reihe von Jahren, in Cuxhaven seit 1821, in Hamburg seit

1882, werden die Temperatureu des! Ell)wa88er8 täglich') gemessen. Die
Resultate sehen wir in den Figuren I bis III, Taf. 14 u. 15 der Wassertemperatureu
in der Elbe vor uns.

Fitr. I iribt die Mittelwerte <1im' Mnnatstemperaturen des Wassers für

liunibur^ und Cuxhaven für den Zeitraum von 1HW2 bis UH):\ wieder. Die
Temperaturan^Tiiheii beziehen sich allerdings auf die <>))eren Schichten des
Elbwassors, doch darf man im allL'cinciiien annehmen, daß in einem fli»'Menden

Gewässer die Temperatur l'iir einen Stroimiuerschnitt im Fahrwasser annaliernd
dieselbe ist, wenn auch unmittelbar an der Ob'erfl&che je nach den Witterungs-
umständeti eine bald höhere bald tiefere Temperatur zu verzeichnen ist. I>c>rt,

WO der ätrom am stärksten, der Verkehr am grülHen, also im Falirwasser der
Elbe, wird die Tempwatur an der Oberfläche wie am Boden nahesu dieselbe
sein, wfdirend nach dem Ufer zu niiil /wistln ti den Sänden, dort wo der

Verkehr gering oder garnicht vorhanden, der Strom nur schwach ist, diu

Temperaturverhältniase sich mehr den Verhiltnissen in stillstehenden, ruhigen
(lewässern nähern werden. Die gemessenen Was.-^ertemjK'raturcu sind P'alir-

wassertemperaturen« . Fig. III zeigt die Abhängigkeit der Wassertemperatur
von der Lufttemperatur an. Sind die Unterschiede in den Wassertemperaturen
an den ( inz^-lnen Tagen auch nicht so n^rulf wie die Unterschiede der Luft-

temperaturen, so lassen sie doch deutlich erkennen, dali die Lufttemperatur in

erster Linie als die Wassertemperatur verändernder Faktor in Betracht kommt.
Am 1. .Tanuar 19():l beträgt <lie Wassertemperatur 0.9 , die Lufttemperatur im
Mittel 2.9 ', bis zum 10. Januar findet eine allmähliche Erwärmung der Luft
bis 0.1^ statt, die nur an wenigen Tagen unterbrochen wird und dann auch
nur l ig unter '4'^ hinabsinkt. Das Wasser erwärmt si< li, w<>nn auch nicht so

rasch, und erreicht seine größte Warme am 11. .lanuar. An diesem Tage beginnt

der Wind langsam von W über NW nach N und am 12. Januar nach NXO
7.U drehen. Kälte tritt ein und hält so lange an, wie die langsame, weitere
Drehung des Windes über NO, (

>, OSO nach SO erfolgt, bis am '2:!. .lanuar

der Wind nach ÖW umspringt und mit iiim Tauwetter und Erwärmung der

Luft eintritt. Den Einfluß dieser Kälteperiode auf die Wasserlemperatur
erkennt man aus dem weiteren Verlauf der Kurve vom 11. bis 2H. Januar.
IMe niedrigste Wa.ssertemperatur wird mit Ü.3 am ID., 20. und 21. Januar
verzeichnet. Eis wird während dieser Zeit vom 16. Januar bis zum 1. Februar
am Pegel beobachtet. Nun wird es sonderbar erseheinen, dafl keine Wasser-
temperatur von — 0 gemessen ist und doch Eis gemeldet wird. Man wird
aber über diese Sache klar, wenn man daran denkt, daB es sich um Fahr-
wasserti iii]ii raturen handelt, an Orten der nulie al>er bei einer Kftlteperiode v(»n

^ bis 4 Tagen sich das Wasser ra.schcr abkühlt und die Eisbildmig ermöglicht.
Fig. I, Tafel 14 gibt die graphische Darstellung der Monatsmittel der

Wassertenjperaturen von Oktober bis März für Handiurii un l Cuxhaven in

den Jahren 1882 bis 1UU3. Beide Kurven haben ziemlich denselben Verlauf,
im November haben sie den größten Abstand voneinander, alsdann nfihern
sie sich immer mehr, l>is sie im Fel)ruar nahe zusammenfallen und im März
die Kurve für Hamburg über diejemge von Cuxhaven hinwegsteigt, die bis

dahin höher lag. Der <3nind hierfür ist einerseits die raschere Abkühlung
des FluHwassers im Winter und seine rascher«' Erwärmung im Frühling,
anderseits die langsamere Wärnieabgabe und .\ufnahme des Meerwassers.

Fig. II, Tafel 15 zeigt den Kurven verlauf der Wassertemperaturen für

Hamburg und Cuxhaven in den M i r ii oktolicr bis März, wie sie <lie

22jährigen (18H2 bis l'.)0;l) Mittel ertn-ben haben. Heide Kurven halten ungefähr
denselben Verlauf; bis zunr Februar verläuft die Kurve für das Meerwasser
höher als die des FluDwassers, im Oktober divergieren sie um o h

, um sich

im November mit l.'l am nu-istcn v<meinander zu entfernen, alsdann uäiiern

sie »ich im Dezend»er bis auf 1.1 , erreichen beide im Januar ihr Minimum,
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CnxhaTen 1.5-^, Hamburg 0.9^, Differenz 0.6**, hierauf beginnen sie zu steigea

und nähern sidi im Februar bis auf (•.:! ; von liier ali steif/t die FluRwaaacr-

kurvü schneller und ist im März der Meerwasserkurve uiu 4' voraus.

Zum Schluß möge noch eine Übersicht über die größten und kldnet«
Mitteltemperaturen in den verschiedenen Jahren gegeben werden.

Moimt
Jahr WUsserlemperatur

(
'ii xhnvcii

Max. Min.

II ninlitir^

M»x. Min.

( 'II xl

Mux.

11 ViTl

Min.

Hamburg
Max. i Min.

Okiober . . . 1 sy 1 l'.>fil 13.7 K'Jt 12.1

November . . ]8<J9 1902 H.7 4Jj 7.»» 3/)

DcHinlicr • • I8D6 IHM IMR 1806 c ^
4.7 04

Jinniur .... m:
im

IKSIH

ISK)
I8K7

lS1»:t

4.0 0.0 a.i ai

Februar . . .

INS.-)

leos

ISSIl

im .

4.0 0,0 4.0

1W2
18^

1»« 1888 .'kM 0.1 7A

IL Das EiabrechweMn «nf dar Unterelbe.

A. (Jescliicht«« des KiHhr«><*h\i-eHenH auf der rnterelN'.

Die ersten Nachrichten über Eiaarbeiten, die vom Staate Hamburg
ausgeffihrt wurden, haben wir aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhundert!.

Mit Äxten und Brechstangen eiste man die Pfahlwerke im Hafen los, um zu

verlmten, dalJ diese durch die Wucht der durcii die Tiden hervorgerufenen

auf- und abtreibenden Eiamaasen fortgerissen wurden.
Seit dein .Iiilire 177H wurden in das liambur^iselic Budget jährlich eine

Summe für Ki.sarl)eilen eiiijii-slelll, die nacli den Witterungsverhällnisseii ver-

schieden im iir»cli»ten Falle 4498.05 .M. erreichten. In geregelte Bahnen wurden

die Eiaarbeiten im Jahre 1839 gelenkt, wo in einer einsigen Macht <8. bis

9. Januar) die Gesamtheit der hamburgiachen Pfahlwerke zerstört wurde.

Man unter.suclite, durch diisen ^5ehaden angeregt, die Fiisverliältnisse, doch

traute man sich nichts sofort energische Maßnahmen zu ergreifen, da deren

Erfolg von den Behörden wie vom lENiblikum ernstlich bezweffelt wurde.
Einzelne Männer gingen je<l<>eh unverzagt vor und ihre Erfolge i)e-

wirkten, dait man lebhafteres Interesse für die Eisarbeiten bekam und, wenu

es not tat, Gelder znr TerfOgung stellte. Vier Hanptsweeke wmrden zu er-

reichen verbucht.

Siolierung der Deiche und des Landes vot» Eisversetzungen und

Stopfnn^M'ii.

Sicherung der Stromkorruktioiui- und Uafenwcrke beim Ki^aufbrucli

und Eisgange.
Den Strom i!n zu regulieren, ihiM die heim Kisabgnnge entslelicii'I'*

Strömung sieh im Normaliirufil des Flusses hält und im Ötrdm.-^ti iriie da»

Flußbett vertieft.

Sorge für einen schnellen und geregelten Eiag^lUig zur früheren Er-

öffnung der Schiffahrt.

Diese Zwecke versuchte man zu erreiclu>n, indem* wie in den vorher-

gehenden Jaliren das Eis zertrümmert wurde; doch geschah dies nach einer

geregelten Methode.
Als zu lu-ci-hemles Eis kam das Eis oberhalb Hamburgs und weiter

unterliali) Iiis • Uüt-kstadt in Hetraelit.

• üni lii' i liei Eisstopfungen unterhalb Hamburgs vorzubeugen, sicherte

man ent den Abtrieb des Eises der Unterelbe — Eibe von Hamburgs Elb*
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brficken ab naeh See za — ehe man den Abtrieb des Eisee der Oberelbe —
Elbe von Ilamburjrs FJlbbrüoki'n ah stromaufwärts vcranlalUc. Fror die
Elite zu — und die» geschali infoige des wenijicr rogen Verkehrs auf der
Elbo, da Dampfschiffe erst von 1870 ab in )L:röik>rem Malie gebaut wur<U>n,

fast jeden Winter »o zcrle^'te man mit der EisHÜ^e große Eisfelder in

kleinere und erleichterte den Ahtrieh. den der Ebbstrom besorgt, durch Eis-

kibne, Eisewer, Brechstangen, Hebebiiuun' und Pulversprengungen. Eiskähne
wie Eiaewer waren flache Falirzeuge, die äußerlich mit Brettern verkleidet

vnd deren Böden mit Holzleisten und Eisenblechstreifen gesohfitzt wurden.
Sil' wnren 6 bis 10 m lang, der Roden war 1 m breit, während der Attstaiid

zwischen den Spanten 1.80 m betrug. K bis 16 Mann bedienten die Falirzeuge.

Mit diesen Hilfsmitteln hielt man die Elbe während des Winters solange als

möglich offen, allerdings nur auf dem hambur i-' h' n Oebiete, Kine Äiidefiiiig

in den Eisarbeiten wurde 1845 vollzogen. In «iiei^em Jahre wurde da»
Altonaer Pfalüwerk vernichtet und hierdurch eine grofie GhBÜhr für die im
Altonaer und Hamburger Hafen lieigenden Schiffe henrorgemlien. Um die
Gefahr abzuwenden, wollte man die Eismassen unterhalb Hambnrir- Altonas
ins Treiben bringen. Ende Januar begann man, die Eisarbeiten auszuführen,

die in diesem- strengen, starken Winter bis in den April hinein dauerten und
TOD Hamburg, Altona, Hannover gemdnsam avag^efiihrt wurdoi. Die Elbe
wurde von Srhulau bis TlaniVmrg hin aufgeeist unter Zuhilfenahme aller

möglichen Werkzeuge und Mittel, unter denen in diesem Jahre das SchieH-

pulver obenan stand.

Bei dieser Arbeit machte man die Erfahrung, daK eine einheitliche,

gleichmfißig starke Eisdecke im Flutgebiet der Elbo überhaupt nicht vor-

kommt man hatte sie auf 10 bis in cm T)icke geschätzt
,

sondern, daß
dieselbe je nach den lokalen Verhältnissen verschieden war. Hatte
man doch in diesem Jahre noeh Ende Marz in der Norderelbe eine Stärke
des Eises von H.') bis 45 cm konstatiert. Neue Gedanken zur Bewältigung
des Eises tam litcn auf, unter denen als vornehmster wohl der des Kapitän
Spliedt zu erwähnen ist. Spliedt legte den hainburgisclu-n Behörden
einen Eisbrechdampferentwurf vor. Der Dampfer sollte IM m Tiefgang haben,
seine Länge 35.35 m, seine Breite vorn 7.97 m, hinten 6.15 m betragen. Er
war gedacht als zweischlotiger Raddampfer, der vorn einen breiten Schuh
tragen soUte, tun das Eis nüt seiner Stofikraft von unten herauf zu zer-

trümmern. Das Projekt wurde emstlich geprüft, doch scheiterte es an den
hohen llerstellungs- und Unterhaltungskosten. 1H47 legte Knpltin Spliedt
einen anderen Entwurf vor, der das Schicksal des ersten hatte.

Die folgenden Jahre bis 1855 brachten nichts Neues. Man beaehrinkt«
sich darauf, das bestehende Material an Eiskähnen und Ewern zu ergänzen
und zu erneuern. .\uch wurde ein sorgfältiger Eisbeubachtungsdienst ein-

gefBhrt.

. Neue Erfahrungen machte man im Jahre 1855, wo im Januar eine

gewaltige Sturmflut die Deiche der Elbmarschen sohwiehte und teilweise

einriß. Ani Ende des Monats wiederholte sich die Sturmflut, deren Schreck-
nisse durch das Eis vermehrt wurde. Ungeheure Einnassen wurden in die

Oberelbe hineingepreflt, so dal) sieh eine feete Eisdecke aus den Eisschollen
bildete, unter denen sich 1.5 bis 3 m dicke Siggeisberge befanden. Zwei
gleich verhängnisvolle Gefahren drohten, 1. die einer Eisstopfung in der Ober-
db^ S. di(> des Eintretens einer Überschwemmung beim Eintritt von Tau-
vstter. Um diese Katastrophal abzuwenden, begann man wieder in Schulau
dt den Aufeisungsarbeften bis Hamburg hinauf, um den bei der nachfolgenden
AltfeisuDL' 'i< r Oberellu- alitnMlK'iHh'ii Eisnias.<en Raum zu inachen und einer

nochmaligen Eisstopfung vorzubeugen. Vom Iii. Februar bis zum 25. März
dauerten die Aufeisunii^arbeiten, die sehr mühsam waren. Beim Aufetsen des
KtUbrands geschah es. dnM eine hohe Flut das Eis abhob und direkt auf
das Altonaer l'fahlwerk zutriel). das hierbei zum Teil zerstört wurde. Zugleich
MtSte es steh etwas unterhall» Altonas fest und rii f line ii< m- Kisstopfung
hervor, die nur mit der größten Mühe abgestellt werden konnte. Am 21. März



442 AiuMkn der Hjdvqgnpliie und MariliiiieD Meteorologie, Oktober 1905.

war die Elb« unterhalb Hamburgs eisfrei und es konnte nun die Aitfdmuig

der Oberelbe beginnen. Durch Sprengungen, Sägen, Brechen det Biset gtUng
es, innerhalb von 4 Tagen die Eisroassen in Itewegung zu setzen. Die ge-

samte Kostenausgabe ffir die Aufeisung betrug für den Staat 20 000 H.

Dieser Erfolg und die vorhergehenden rief bei den Reedern, Kanflenten

und allen übrigen an der Scliiffahrt interessierten Leuten den regen ^Vun^<*ll

wacli, aUe Jahre die Schiffahrt möglichst lange auf der Elbe zu erhalten und

von den Behörden, wenn möglich, die dauernde Offenhaltung der Unterelbe

xu fordern, ein Wunsch, der erst 1871 erfüllt wurde.

Das Jahr 1856 wird für die Gesoliiehte des Eisbrednvesens stets wichtig

bleiben. In diesem Jahre trat zum ersten Male ein Dampfschiff (12. Januar '

»Pollux') in den Eisbrechdienst. Was nüt dem Schiff erreicht wurde, mag
uns der Bricht des spiteren Wasserbaudireictors in Hamburg, Dalmann,
seitist sagen

:

»Solauge wir in schierem Eise arbeileluu, hat der Dampfer ganz un-

verkennbaren Nutzen geschafft und die Arbeit (das Freimachen einer Schiffahrts-

rinno) befördci't, namentlich gilt dies auch füi- das während der Flut vor»

getriebene und während der Nacht zusauuueugefrorene Eis. Als wir in das

zusammengeschobene, auf Massen von Siggeis ruhende Eis vor Altona kamen,
lii'f der Dampfer fest und konnte sicli nicht allein wieder lösen. Mit llilfi'

unserer Eisewer gelang es, ihn wieder fi-ei zu nmchen. Bei dem zweiten

yersnche lief der Dampfer tiefer in das Siggeis und stand völlig fest; unserer

gesamten Mannschaft mit Ewern, Breclibiunuen und I*vilver ist es erst im

Halbdunkel nach mindestens einstündiger Arbeit gelungen, das Schiff wieder

zu lösen.«

Seit diesem wenn auch zweifelhaften Erfolge vermehrte sich alljährlich

die Z:i!i! der den staatlichen EishrecharlH'iten zu Hilfe kommenden Dampf-

sclüffe. Bei den Eisbrucharbeiten spielten sie aber nur eine untergeordnete

RoU^ da sie, als Raddampfer für Fracht- und Fassagierbeförderung gebaat,

zu lang und schmal waren, um im Treibeise gut vorwärts zu kommen.

1860 kam man wieder einen Schritt vorwärts. Die in diesem Jahre

erbauten Schrauben-Schleppdampfer betätigten sich beim Eisbrechen in hervor-

i-agender Weise mit gutem Erfolge, ein Erfolg, der sowohl der Schraube wie

der kurzen, gedrungenen, breiten Hauart die.ser Schiffe zuzusclireiben ist.

Die nächstfolgenden Winter bis 1870 hin zeitigten nichts Bemerkens-
wertes. Im Jahre 1870 jedoch setzte eine Kälte im Dezember ein, die bis

Mitte Februar anhieh und für diese Z^t Jeglichen Schiffsverkehr auf der

Unterelbe verhinderte. Alle vorher angewandten Mittel, zu denen sich noch

das Dynamit gesellte, fruchteten nichts; nuiii konnte die Eisbluckade nicht

brechen. ;iO bis öO cm stark erstreckte sich die feste Eisdecke bis Giüekstadt,

grölit re Seeschiffe fest ein<reschlo.ssen haltend. Die .\ufregung unter den

Schiffuhrtsinteressenten war nicht gering. Halle der Krieg auch im Beginn
den Handel gelähmt, so hatte dieser doch nach dem Verschwinden der fran-

zösisolien Klotti* aus der Xoi-dsee einen neuen irrullen .Vufschwung genommen,
der jetzt von der Eisblockade ernstlich bedroht wurde. Die Kaufmannschaft
tadelte die Untätigkeit der Behörden, die den Kampf gegen das Eis nicht

aiifnalim, und richtete eine Eingabe an den Senat, den Kisnufbruch zu fördern,

als es am 23. Februar 1871 dem Dampfer der Hamburg—Amerika -Linie

»Holsatiac gelungen war, sich von Glückstadt nach Hamburg durch das Eis

einen Weg zu bahnen. Durcli <iiese Tat war der Beweis geliefert worden,

daß mit einigem guten Willen ein starkes Schiff mit kräftigen Maschinen
wohl den Kampf gegen das Eis aufnehmen kann, wenn aueh gewifi solche

r>ewnltarl>eit eines r:is.<a<j iei-ihinipfers nicht gerade gut gehelBen Werden kann.

Die Eingal>e scidol' niil (h'ii Worten:

Hin liohef Senat wolh- f^eneigen, die geeigneten Schrille zu tun, damit

in Zukunft bei älinliclieii Vorkommnissen anstatt des Zaudems ein sofortiges

energisches Eingreifen stattfinde.«
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Der Senat prüfte die Einfrabe und forderte vom Wasserbaudirektor
Dnlinanii ciiun l{<'riclii Diilmiiiiii wies mit Kcrlii darauf liin - eine

Bemerkung, die auch heute noch gültig ist —, dali Menschenkraft gegen die

Naturgewalten nur wenig misriehten kann. HKtte man in den vorhergehenden
Jahren ^"instij^ere Resultate beim Kisbroohon erzielt, so hätto i\n< ciiiziij und
allein an den verhäUnisniiiltii; mildon Wintern {,'elefren; anlialtcnili- Kälte-

]M»ri<>den mit tiefen Temperatur^'radfn würden stets der Schiffaiirt ein un-

freiwilliges Halt gebieten. Er sei kein (ie^'ner der Eislüsungsarbeiteu, doch
mfiase ein jeder einsehen, dali auch diesen eine bestimmte Grenze gestellt sei.

Als Eisbrucliwerkzeuge spreche er dem Pulver und dem Dynamit jejflioheii

Nutzen ab, neben dem Eissägen kftme der Eisaufbruch mit Fahrzeugen in

erster Linie in Betracht. Unter diesen verdienten die Dampfer die erste

Stellei. Dalmann sa;rt:

glaube ich meine auf langjährige Erfalirungon gestützte Ansicht
zoaammenfasflen und dahin aussprechen zu können, daB Eislöeungsarbeiten

am besten mittels oder unter Mitwirkunfi kräftiger Dampfer Ix trielien, in

milden Wintern der Schiffahrt einen sehr grolien ^'utzen leisten, d. h. die

Dauer der Eissperre beträehtlich verkürzen, unter Umständen auf halb
reduzieren können

Diese erste Anerkennunjj der Eisbrecher hatte zur Folge, dal{ der
Senat den Wünschen der hamburgischen Kaufmannschaft Raum gab, allerdings

nieht .^of^leicli. Ein Komitee für die Heseif itrun<r künftijrer Eiss|)erren auf
der Elbe- schrieb einen Wettbewerb zur Erlun<;uii<: \on Eisbrecherenlwürfen
aus; 24 Entwürfe gingen ein, einer*) wurde ausgeführt, und im Dezember 1871

trat dieser Dampfer »Eisbrecher I« unter Führung eines seiner Konstrukteure
August Ltthrs seinen Dienst an. Da er sieh in den folgenden Wintern
ISTI 72 bis 1K74 7") snhr t,nit bewährte, zeipte sieh der liamlnirj.'is<'lie Staat

zum Ankaufe des »Eisbrecher I* bereit. Er schaffte die Eishinderniss« auf
der Unterelbe fort, während die EislSeungsarbeiten auf der bamburgischen
Oberelbe von den Staatsschle])pern Elbe-, Lentz und Krieg* besorgt

wurde. Der wachsende Schiffsverkehr uiul der Aufschwunf; des Handels
machten es bald erforderlich, daß ein zweiter Eisbrecher in Hau ^'enommen
wurde, um den ersten zu tmterstützen und auch kleineren Dampfern und
Seglern das Herankommen an die Stadt zu erleichtern. 1877 trat »Eis-

brecher II- auf der Unterelbe in Belriei», 1878 wiinlf für den Eisl>rechdieR8t

auf der Überelbe der »Hofe« eingestellt. Der weitere Aufschwung des
Handels und die hiermit verbundenen baulichen Veränderungen und Er-
Weiterungen des hambiir^'is<li<'n Hafens erforderte «lie AnscIiaffiiriLr zwi'ier

neuer Eisbrecher 'Simsun und -Möve , die für j;ewr>linii< ii den llafeinlienst

Iwsorgen; doeli wird Simeon« auch zuweilen auf. der l'nterelbe benutzt. Zu
diesen fünf Eisbrechern traten nach dem schweren Winter 1891 92 zwei
weitere Eisbrechdampfer »Eisbrecher HI« und »Elbe , die beide für den
Kisauflirucli und Käunmug der Unterelbe fjebaut wurden; ^Eisbrecher III'

wird als gröUter und Icräftigster Eisbrechdampfer auch zur Lösung der Eis-

massen in der Elbmflndung verwendet.

So zählt «1er hamburfjische Staat sieben Ei.sbreehdampfer, von denen
die vier tiefgehenden Schiffe »Eisbrecher I<, »Eisbrecher II«, »Eisbrecher III«

und «Elbe« auf der Unterelbe, die kleineren »Hofe«, »Simson« und »M5ve<:
iin IlufiMi und auf der ()l)erelbe Dienst tun. lnfol;.'e eiiws Abkommens
7-wihclien Hamburg und Preußen unterstützen in scliweien Wintern, wenn der
Eisbruch auf der Oljerelbe nutzlos wird, die sieben i»reuHischen Eisbrecher
'Wal', Eisbär , Widder , WalroH , Delphin , Hobl)e und Lüneburg'
die hamburgiselien Eisbrecher beim Aufbrueli der Ella- zwi.sclien Schulau
und Hamburg.

Die Wirkungen der Eisbrecher veransehaulicht das folgende Diagramm:

) Dii-x «ar der Entmirt reo 8teinhana. in ^Ann. d. Hvdr. cte.« IMIO, S. 3uH. Wt der
Entwurf anem Kiuficii sag«wliririien «mden.



444 Aiinidon der Hy<lro(iniphio niul Maritinicii Moleorolop«". Oktober l!)t».'>.

KiHVPrhültniHHf» um l'efcel >u liuiiiliun;-

I IX'liiitutiiin dir Mrmn- iin<l lliiffiiliuu in lljanliiiiv.)

NOVEMBER
I
DEZEMBER [ JANUAR I FEBRUAR | mArZ

tJA H R

JAHR S 10 "4 ?0 :S » 1 10 I») B
NOVEMBER

I
OEZEMUER FEBRUAR 1 MARZ

3
Kisfri'i. Ijhlri'iU'n. I''.i<slnn<l.

In «Kn .T:ihivn ohne S<-hiiltt»^ jdlt der für den 20. Fi'bruiir angegebene Rniim mit für Am
2s. Febrnnr.

In demselben sind die Eisverhältnisse der Jahre 1870 bis 1904 graphisch

dargesJellt. Man erkennt, daß im Novemlier schon Eis auf der Elbe auftriit

und sich bis Ende März tlort hält; «lie freigelassenen Räume zeifjen die TaiL'e

ninie Eis an, die schraffierten Räume Ta^re mit Treibeis, die völlij^ schwarzen

Räume Tai^e mit Eisstand auf der Ell)e an. Die kleinen eingetragenen Zahlen

stellen die Daten im Monat dar, an denen eine eisfreie Periode schlielU oder

beginnt. Es wird hier sehr klar, welch' einschneidende Bedeutung im Verkehr

auf der Elbe das Eisbrechwesen gewonnen hat ; hatte man im Winter 1870 71

einen Eisstand, und zwar vom 2ü. Dezember 1870 bis zum 28. Februar 1871,

zu verzeichnen, so gestdiah dies später in den folgenden 33 Jahren nur sechsmal

und nur für sehr kurze Peri<idt'n. Zu einem Teile ist dies allerdings «ler

immer grölicr werdenden Kn'(|uenz von Dampfschiffen auf der Elbe zuzu-

.ichreiben; der grollte Anteil am Verdienst gebührt zweifelsohne der Tätigkeit

der Eisbrecher, denen es gelungen ist, die Macht des Eises auf der Elbe zu

vermindern, wenn nicht gar völlig zu brechen.

Die von dem handiurgischen Staat in Dienst gestellten Eisbrecher sind

imstande, auch bei dem stärksten Frost, das Fahrwasser offen zu halten, st>

daß der tägliciie Verkehr von und nach See seit Indienststellung des Eis-

brecher III" nicht mehr unterbrochen worden ist. Allerdings muß zu solchen

Zeiten die kleine Schiffahrt ihren Retrieb einstellen. Dies(! wird seit der

Google
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OrfTsnlBulion des Eisnaehriehtendlenstes (1894) in bezug auf die Eisverhilt-
ni.>M' triL'lii-li von ih-ui ?',is7.usrnnil auf der Elbe in Kciintllis g«aetst. NftOh
dem Bericiit de» .Senats waren im Eisbrectidienst liiti^^:

GiHbm-hrr I. KiNlMit-h«'!- II.

IH. Jl. bis 24. II. 1S:I2 vom II 1 t
'

1-1. 1. IlLS 1. II. 1 y t2

« 1 > V* f f
Ii. All. 14. XII. 1H!*2 WK II. 2:1. II. 1

2.1. All. 30. XII. ISlß « 28, XI. 15. XII. I s".

IS. II. 18!>.1 •< SO. All.
« I. < 2<). I. 17. II. \s'Xi

1 f k 1
22. IIL 1 1.4 L'.

1 1. 1. 211. I. ISlU
->w VIF_S. All. ^ 1n1(.> 9

1
2". Hl. ly.i.'i

21. I. < 29. All. <

3», 1. 2".. II. |N',17 21. 1. iN'.M«

14« Ali* « ISU9 21. II. :t. III.

^ 1. <>. .\1I. -XII. iv.m;

* I. lO"!»» < 2h. XII. 2s. XII. IS'.M»

* :i. II. 2n. II. 1*11 H 7. I. i:t. I.

1 1

1. 1

.

III. 1
'. " 1

1

Ii. I. II. 1S9" '

2h. XII. XII. l'.Oll Ü. II. . 24! II. isy?
• 1)1. II. ;i. III. l!»i <2 « 13. XII. < IsiiU

1

:i. XII. 2."i. XII. 4. I. ll»IN(
'

IT ff

lt. I. < 29. I. t VK 1. c 9. I. 1!H N)

9
<k 1 f
!». II. IH. II. l'.MK) 1

.1. 1.
•>

III. l'.KIl
,

ff. X* 1

1

l'.t. XII. 4. XII. l'.«'l
1

1
II

S. II. 2S. II. 1 Im 12 •

1

24. .\l. 2s. XI. 1!»h2 I
1

2. .XII.
.»-

XII. yMr>
1

Ü. l. . I. 19* KI

EiMbrefhrr III.

Vom :t. I. i.is 17. II. 1 s!»:» Vom 1.5. IT. bii i'.i. II. r.Mit>

<i. I. •2> K I. isiM «i. I. 2(1. I. llMIl

i.v 1. 2:!. I. lS!».-> 14. II. 4. III. i'.m
2N. [. 17, III. |s!C> < 1.-.. II. . .'1. III. 11)1 ri

i

10. 1. V.K II. ls!«7 Ii. XII. . 19. XII. HMr2 '

14. XII. . ;ii, XII. lü'Jil V 19. 1. » 29. 1. UHKi :

14. I. < 21. I. 1900

Um sich ein Bild von den Hetriehsnus^abon machen zn können, Seien

dieselben hier fflr die Jalire 1892 und 1895 aufgefütirt:

ibi»2. mx
F.i-'l.r.-h.r r 5654 Mk. 28 Pf. 71 wie, .Mk. 42 Pf. '

l-islim-ht r II 7W» . 5)2 - 21 .>S(i . i;7 -

l-jwl>n'< lnr III :i U2 4S 2H'2t '.12

TotalaiMgabe J4bt(UMk. OtiiPf. 114 0U2Mk. UlPf.

It. Arbeitsweise der EiMbrecher.
'

Den Eisbrechern fällt die Aufgabe zu, feste und glatt überfrorene
Eisdecken zu zerstören und die durch den Win<l und die (lezeitenströmunfjen

zusamnien'/e.'^chobenen Ei.-iniassen auseinander zu brinj^en und im Treiben zu

erhalten, um so dauernd die Fahrrinne passierbar zu erhalten. Tritt dauernder
Froet ein und ist die Gefahr von Eishindernisson Ke^oben, so werden die

j

Eisbrecher klar gemacht, Tag und Nai-bf unter Dampf gehalten, fertig be-

mannt, nur de.H Befehls zum Auslaufen harrend. Ist dieser gegeben, so fahren
je nach dem Bedürfnis die Eisbrecher aus, »Elbe-, .Simson' halten den
Verkehr im Hafen aufre<'ht, *Möwe hält die Fleete offen, Hofe begiebt sich

nach der t)berelbe; Eisbrecher I« liat als Revier die Elbestrecke Bruns- i

hausen bis Hamburg, Eisbrecher H« Schulau l»is (Ilückstadt und Eis-

brecher m« Ol&ckstadt bis Cuxhaven und weiter offen zu halten. Gearbeitet !

wird vornelnnfieh zur Ebbtide, da alsdann das Eis vom Strom seewirts ent-

führt wird. Iiifok^f itifer Bauarl zi ilrfnnmern sie durch <las Auffahren mit i

dem BuKC auf eine etwaig vurliandeno Eisdecke dieselbe durch das (iewicht ^
des SdbiffM ond dessen StoB. Zugteieb werden kriftige Wellen erseugt, die

die BUdtuig von Rissen im Eise IwgQnstigen und große Sehollen vom Felde

Digilized by Google
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abbebea und in« Treiben bringen. Das Eis spaltet gewölinlicb leicbt ab^ nur

dort, wo Sinde Im Flnfibette laj^ern, bleibt es fn miehtigen Sehollen lii^en.

Dir Vi Thiciti i iiiii: il<M- FiilirriniK-, odor zur Zeit des Ablauous des Eises am

L'fer, gcrtcliioht durch da« ^.Kandfrn . Ks fährt der Kislirecher alsdann mit

voller Kraft mdfrliehst- nahe an der »Sriinittc«, das ist am Rande dee stebea-

jiebliobem'n Kiscs i iitlan^r. Dadiirrli wird ein starker Wellt-n^^an^' erzeui^t,

der die Eisdeel<e bis zum Ufer liin in sehnukelnde Hi'we^'un«^ versetzt, «lie

ihrerseits zur Folye liat, daß das Eis in großer Ausdehnung: dureii Län^'«-

und (.juerrisae abspaltet und ins Treiben gerät. Dieses Rändern wird solange

fortgesetzt, als Erfolge noch zu erzielen sind. Diese hören auf, wenn ent-

<li.' \\ ;i--^i ilii'f«' unter dem Eise zu jrroß wird, da alsdann die Eisdeel»«'

nicht mehr in Schwankung versetzt wird, uder die Wassertiefe unter der Eis-

decke au gering wird, nm einen hinreichend wirksamen Wetlengang entstehen

zu lassen. Dit' abtreibenden Scliollcii und Eisfcldt'i' wenb'n weiter duroh

Hineinfaiiren und Auffuhren in und auf dieselben zertrümmert und hinreichend

lerUeinert.

Ferner sind die Kisbicclici- verpfliclitct, (b'n Sclnffen bei Eisfiaiiu'

auf der Elbe da« Durchkonnnen auf jede Weise zu erleichtern, ihnen in Not-

fälh>n auch Hilfe zu leisten. Kosten erwachsen dem geholfenen Sdiiffe

dadurch nicht.

Ehe ich zur eigentlichen Darlegung der Eisverhältnisse auf der Unter-

elbe über^'ehe, dürfte es sieh verlohnen, einig» Worte Aber die Eisblldong
auf der Elbe zu sagen.

Mit Kapt. Meier') kann num drei Arten der Eisbildunjr auf der Unter-

elbe unterseiieiden. 1. Das < »licrririciieneis oder IMm-keis. 2. Das Sehnoe-Eis.

3. Das Grundeis. Das erste bildet sich bei plötzlich eintretender großer
Kälte bei ruhigem Wetter zwischen den Stacks und Buhnen und schiebt sich,

wenn keine störenden Erei^missc, wie Wind, Sctineefall usw. dazwischen tret< n,

immer mehr der Strommitte zu, «u daß beim etwaigen Stocken des Verkelir>

eine glatte ÜberbrQcknng des Flusses stattfinden wfirde. Dieses Eis ist glatt

und hart, man nennt es auch zum rnt.'rsi-hicde vom Schnee- und Sigfiei.«

Blockei« oder Kristalleis. Das Seliuee-Kis iiin<,'e>:en Itildet sich beim Heral>-

sinken der Temj)eratur auf l) , l)ei starken Schneefällen auf dem freien

Wasser. Der ins Wasser fallende Schnee k&blt das Oberflächenwasser bald

hinreichend genug ab, so daß der nachfolgende Schnee anf der Wasserober-
fläche treilieiid zu einer erst t('i;.':it l i^cu, dann inunt i- iiu lir crliärlenden Masse

zusammenfriert, die l»ei anhallendem Fruste durch L'nterfrieren «tark und
baltbar wird. Die dritte unterschiedene Eisart, das Grund- oder Siggeis,

bildet sieh bei anhaltender Kälte an den Stellen, wo noch kein Oberflächeneis

in (leslail einer Kisihi ke vorhanden ist. Hat diese sich gebildet, so siggt es

nicht uu iir. Es bildet sieh zuerst an den flaelu-n Stellen, an den .Stacks und

den Bubnenköpfen, die bei Niedrigwaaoer durch die Luft abgekühlt werden,
das zurflckgehaltene Wasser verdunsten und so auf eine Temperatur unter 0-

herabsinken, s]>äti'r aber b<'ini .'^teiizen des Wassers wieder erwärmt wer>ien,

indem sie dem Wasser Wärme entziehen und so die i^iggeisbildung herhei-

fQhren. Kaeh den Beobachtungen von Kapt. Meier aiggt es gewAhnlich am
stärk.sten in den frühen MnrgeosttlDden zwisclieu und l'lir. Kommt um
diese Zeil die Flut, tritt also Stauwa^.ser und zugleii ii Uulie in <ier ."^truiii-

l'<v ejrung ein, so i.st bisweilen zu bemerken, daß innerhalb einer Stumle l)i>

daliin gänzlich eisfreie Stromgebielo mit einer fuMicken Schicht von Siggeis

bedeckt werden, die nur v«»n Dampfern bewältigt werden kann. Ursprünglieh
eine selnvamnnge Masse, klel)en die Siggeissehöllehen zu größeren .Schollen und

Bergen zusammen. Im Winter sind die Elbufer mit diesen Bergen besäuiut,

die oft eine beträchtliche Höhe erlangen und nach schweren Wintern bis in

den Hai hinnn beobachtet werden konnten. Im Fluase selhat bilden sie

<'. IHe Kisverhrdtiiisse auf der I nterellfe.

>) H. Meier: Über Ciiundcwhililuni;. AnnsLd. Hrdr. etc. - 137 0.
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zwischen und auf den Sünden und Untiefen oft eine völlitje Barriere, die

ihrerseits wiederum rlic i;efätirliriu-n Eiastopfangen Terursacht.

Nach den langjährigen Erfahrungen des Herrn Oberh^tsen John
Jorjan in Ovelgönne vollzieht sich der Eisgang auf der Unterelbe normal
in folgender Weise.

Das erste Eis bildet sieh auf der rnterelbe ge\s i"lnt1i( li itn T.aufe den

Monatä Dezember beim Eintritt kalter östlicher und nurdostlieher Winde; es

h81t sieh hier bis Ende Februar und ist in der Mitte des Monats Min ge-
wölinlieh versehwundcn, Siggeis und OborfliieheneisbilduiiLT trcfcti zuers«t und
zutsummen auf. Die er^^ten Formen der Eisbildung präsentieren sich als sehr
kleine runde SehöUchen, die aber sehon in sehr kursw Zeit bei geringer
Kälte zu gröBi r« !! ^eholb-n und T^cTLreii zn-.i inmenfrieren. Diese srliiehen

sicii auf den Sünden und am Ufer zusammen oder treiben als Treibeis den
Strom hinunter. Im oberen Teile der Unterelbe zwischen Schulau und
Ilafiibiii'L'^ ist das Tr<-ib<'is solang«' zu lM>ol)aehten. als das Eis auf der r>ber-

elbe nicht zum Stehen gekummen ist. Dies geschieht jetzt an den Elbbriicken.
Alsdann vwaehwindet das Treibeis mehr und mehr, da im Hafen und
auf dem Strome infolge des Verkehrs eine Eisbildung nicht eintreten kann.
Dort, wo eine feste Eisdecke sieh gebildet hat, zwischen den Stacks, den Ufer-

sänden usw., läßt man dieselbe ruhig stehen, da diese Stromteile für den
Verkehr ohne Bedeutung sind. Der einzige Hafen, der auch dann noch das
Eis länger hält, ist der Bakenhafen, da aus ihm das Eis infolge seiner

schweren Zugängliehkeit nur schwierig abtreiben kann. Alle anderen Häfen
Handnirgs stehen mit dem Hauptstroni der Elbe in offin« r Verbindung
und liegen m<'lir oder weniger parallel zur Stroniriehtung ; da dieselbe von
SU nacii NW verläuft, so fördert auch drr zu dieser Zrii iierrschende Ost-

wind ein Abtreilien der Eismassen aus den Häfen.- DuitIi die Gezeiten-

strömungen wird das Eis in Bt-Wi L-nnir irf^tialtcn. Mit der Flut wird es den
Strom aufwärts geschoben, mit dt r Ebbe seewärts entführt. Da nun der
Bbbstrom zwischen Hamburg und Blankenese vier Stunden länger läuft als

der Flutstrom, sf) wirkt er auf dieser Strecke reinigend; ein Cirund mehr,
daß hier weniger Eis angetroffen wird als auf dem mittleren und unteren
Teile der Unterelbe. Des weiteren kmnmen auf diesem Teile die Wasser»
Verhältnisse in Betracht. Ostwind wird auf dri- Elbe nielit L'ern gesehen,

da er das Wasser in die See hinaus treibt. Im Winter hat ein Wasser-
mangel obendrein den Übelstand, daß er das OefWeren begiinstigt. Um
diesen Nachteil zu filit i-winden, hat man in den letzten .lahnMi eine Tief-

baggerung durchgeführt, die das Strumbett der Elbe zwischen Hamburg und
Brunshansen auf 8 m Tiefe bei mittlerem Wasserstande brachte. Zugleich
engte man (hirch Stacks das Fahrwasser von den rfei ii aus ein. Durch diese

Korrektion wurde dem Strom eine bestimmte Kicbtung gegeben, die gefähr-
lich«! Buchten ausgeglichen und di« Schnelligkeit- des fliefienden Wassers
derartig erhöht, daH die EisbildlOlg im Fahrwasser bedeutend erschwert,

wenn nicht unmöglich gemacht ist. Das stromabwärts bzw. aufwärts geführte

Eis kann sich nun zwischen den Stacks absetzen und wird auf diese Weise
unschädlich gemacht. Auf dieser Strecke von Hamburg bis Schulau verläuft

das Fahrwas.ser an der Nordseite; es wird durch Strom und Eisbrecher offen

gehalten, während die Südseite von der linken Spierentonnenreilie vom Köhl-

fleth bis Lühort völlig zugeht. Bei Blankenese wird das Stroinin tt flacher,

es kommt dalier des öftei-eti liier zu Schiebungen. Das Eis scliielir sich in

Sehollen übereinander, die für die Schiffalirl äullerst hinderlich werden
können, da sie leicht eine Eisstopfung zur Folge haben. Zuweilen türmt es

sicli auch am Strande auf, schiebt sich hoch auf das T'fer hinauf tind tritt

in den schlimmsten Fällen sogar über die Deiche auf das dahinterliegeude

Marsehland über, wo es große Verheerungen anrichten kann. Bei Schulau
gellt flas Falirwasser zui* T.ülie hinüber, um alsdann von neuem nach Norden
hin sicli zu wenden. Durch diese beiden Wendungen des Fahrwassers (siehe

Tafel 16) wird eine große Bucht gebildet, die im Winter völlig xugeht und
aus der das Eis nur schwer abtreiben kann. Beim Eintritt des Tauwetters
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finden denn hier auch die schwersten Eistreiben statt. Solange es aber friert

und Ostwind herrscht, trifft man von der Lflbe ab bis Orauerort kein Eis

an; das Falii'wnsscr ist liior liroit und das Wassw nördlicli dir Fahrrinne

gellt zu. \'un (irauerurt über i'agensand bis Glfickstadt haben die Schiffe

eine der gefahrbringendsten Strecken auf der Elbe zu durchfahren. Da«

Fahrwasser i-r s. hr en-r, eine rnim-nirc Sünde liej^«-» liit-r itii Stri>in umi

schieben sicli /.iiiu Teil bis ins Falirwasser hinein, da die Elbkurrektiun noch

nicht biä hierhin fnrtfreschritten igt Hier ist das gefährliobe Packeis, auch

Eisberge, die bis zu 17 FuA aus dem Wasser emporragen, ansutreffeo. Bä
schwerem EisjK'aniLre wird Feuerschiff »Krautsand« eingezogen. Hinter dem
I'n^M'iisand verbreitert sich die Flbe immer mehr; dii Sduiitlf, die bt'i

Pagensand sich an der Südseite zuweilen bis in die Mitte des Falu-wassers

erstreekt, bildet jetzt kftlne Etettstlgnng mdir fOr die Sehlffe, da die Fah^
rinne sehr breit ist. Zwischen der Rhinplafe und dem Olückstadtufer er-

streckt sich eine feste Eisdecke. Zu beachten sind hier nur die Wind-
erhiltnisse; der Westwind treibt die .Schnitte der Südseite nach der Ostseite

und umgelcehrt; d. h. welit der Wind quer über das Falirwaaser, so ist die

Luvseite, wenn nicht ganz eisfrei, so doch weniger mit Eis gefüllt, als die

Seite, wohin der \Vin<l weht; auf dieser findet <lann auch dei* sclnverert-

Eisgang statt. Ahtdann wendet sich die Elbe mehr nacli Brockdurf zu und

Yon hier ans nach Weeten. Hier ist das Wasser so breit, daB auch die Tiden-

Strömungen keine grollen Eisbelästi^'ungen bringen. So bleiben die Eis-

verlifiitnisse bis nach Cuxhaven und nacli See hinaus, wo das Watt je nach

der Schwere der Winter mehr oder weniger zugeht (siebe Tafel 16). Anders

gestalten sich jeduch die Eisverhältiiisse beim Eintritte von Tauwetter. Ehe

ich hierzu fibergehe, mögen die Eisverhältnisse im Kaiser Wilhelm-Kanal be-

sprochen werden. Im allgemeinen kann mit der Tatsache gerechnet werden,

daii der Kaiser Wilhelm -Kanal dasjenige Binnenfahrwasser ist, das für die'

Sehitfahrt mit eisernen Schiffen passierbar gehalten wird, solange hierfür

die Notwendigkeil vnrlieirf. H<'i Eintritt dST Eisliilduiig wird der Kanal oder

eine Fahrrinne durcii Eisbrecher offen gehalten. Das gebrochene Eis wird

infolge des auch in den Winternionnten recht regen Vwkehrs in ganz kleine

Stücke zerbrochen, die dann durch ilen Flbstrom zur Zeit der Ebbe nach

See hinaus geführt werden. Für das in lirunsbüttelkoog bei der Entwässeruu}.'

gering salzige^ ausströmende Kanalwasser wird in Holtenau fortwährend

Ostseewasser hineingelassen. Im Kanal befindet sich alsdann bald Wasser
mit so starkem Salzgehalt,') daß bei eintretendem Tauwetter das Eis in sehr

kniv.er Zeit 2<>rfressen wird und vc i sdiwindet. Seit dem Bestehen des Kanab
vollzog sich der Verkehr in den Wintern 1896 bis li)U3 folgendermaßen:

Eis ver h ä 1 1 n i sse im Kaiser Wilhelm-Kanal.

Jahr
EisbildnnK Einwirkung auf die Rrbiffahrt

B^nn ! Kndc
KistTite

Dampfer
Schleppcüge UölziTue tkhUii'

IN!M!—1807
IH!»r-lH9S
18Ü8—IMti»

lono- 1901

1901— IIIOL'

1902- III«':!

? II. ISfl:

eisfrei

ri.Xll.is'f.i I. imi

'j. II. i'.WNi.'i. H. in«iri

2. 1. I'.tol Js. I. Hiol

M. 1. iitoi <i. iii.n«>i

ls.XlI.l!»ol i.M.Xll.UK)l
s. II. 1'.«».' :. in.i9»e
.-..xii.i'.MH' is.xiuotia

IS. I. MKijM. I. im»
1

unbehindert
«

«

«

1

:

II. jwsiiwrrt

iiiilH-himlert

Verkehr «whwcrt

17. I. 21. I. L'esi'<'n1

N'crkehr erechwert

:

22. 1.-2:1. II. ^TsiN-rrt

unlM'liimKfl

2s. XII. l. I. ge»i>«il

1:.. I. -'2. I.

10. II. 21. II. •

4. I. 2s. I.

M. I ti. III.

I^.XII. 24. XII. «

11. II.-:. III. «

1. XII 1> XII. '

l!t. 1.— 2<.). 1. •

^ V
>) VgL MOller: >Aon. d. H.Tdr. «tr.« 1893, 899.

Digitized by Google^



Hambruch, P.: Die fiiarerhältniwe auf der Untcfellw. 449

Tritt Tauwetter auf der Elbe ein, und dies pflegt hei westlu lun und
südlichen Winden der Fall zu sein, so bleiben auf der Elbstrecke von
Hamburg bis Glückstadt hin die Verhältnisse fast dieselben, es sei denn, daß
eine Sturniflut i^roMe Eismassion in die K!l>i> liincindriinf,'!, die nanientlicli

den schwachen Deichen an der Lühe gefährlich werden können. Die Eis-

brecher zertrümmern in der oben gr«s«Iiilderten Weise das Eis und die Ebbe*
ströinuny führt es nach i^eo hinaus. Anders gestalten sich die VerhSltnisso

am Pagennand und Schwarztonnent^aml. Diese steilen Sandbänke verursachen
oft Eisstauungen, die bei den verschiedenen Windrichtungen, l)es<)nders bei

nordwestliehen Winden, das Eis in das Fahrwasser treiben. Namentlich treten

diese Eisstauungen ein, wenn beim Tauwetter das Eis der Oberelbe plötzlich

ins Treiben gerät. Dasselbe wiederholt sich un der (Hückstädtcr IJank und
an der Rhin-PIate. Auf dieser Strecke bis nach Brunsbüttel hin kommt es

auch zuweilen vor, daB bei Westwinden die Schnitte sich vom SOduf^ Ijist,

an einem T'fcrvorsprung einen Stütz- und !)i-eli[)tinkf findet und si<'h nun
quer über die Fahrrinne legt. Eine Situation, die namentlich beim Xebel
Schiffen verhängnisvoll werden kann, l'nterhalb Brockdorf, wo bis Bruns*
büttel die Fahrrinne hart am Ostufer verläuft, treibt das Eis bei westlichen

Winden von der Westseite ab uml schiebt sich lange Zeit infolge der Tiden-
gtrömungen zwisciien Scheelenkulen, Brunsbüttel und .\ltenbruch hin und her
und ruft die schwersten Eistreiben mit hervor, denen die Schiffe zuweilen
nicht gewachsen sind.

Auf der Strecke von Altenbruoh bis Cuxhaven und weiter ist der Ost-

wind wiederum sehr unangenehm, da er alles Eis direkt in das Fahrwasser
hineintreibt. In Cuxhaven kann bei solchem Eisgangi' der Haf^n nicht an-
gelaufen werden; man muH in snli Im iu Falle die Flut abwarten. Hat diosel1»e

zwei Stunden lang lündurch eingesetzt, so geht die Strömung vom Ufer mit
dem Eise ab^ und In einer halb«i Stunde Ist der Hafen völlig geteert. Über
Cu,\havGn hinaus regeln sieh die Elsverliiiltnisse nach den jeweilig herrschen-

den Witterungsumständen. Sowohl bei Südost- wie Westwinden ist schwerer
Eiagang hier anzutreffen — namentlich nach dem Eintritt von Tauwetter,
wenn die Eisniassen von den Watten und Sinden abtreiben — , wie dv» weiteren
die Journalauszüge ') der Elbeleuchtschiffe TV und II (siehe S. 450/4r)l) aus dem
schweren Eisjalir 185)5 zeigen. Wird dci- Eisgang sehr sciiwcr, so legt Feuer-

schiff IV nach Cuxliaven, wührenii 111 uud 11, auch die LotsgalUote weiter in

See hinausgehen. Tritt scharfer anhaltender Westwind ein, so treibt er die

EUsmassen nach Xordcu liiniuif, und d;is Eis verscliwindcf aus der Elbe.

Es dürfte hier angebracht sein, einiges über die Einwirkung der Eis-

verhältnlsse auf die Schiffahrt und die Navigierung auf der Unterelbe zu
sagen. Tritt die Kälte plötzlich ein bei ruhigem Wetter, sn i-t das Mument
zur Bildung des gefährlielien < »berfläclicneiscs gegeben. Diest.s kann luimenllich

den kleineren hölzernen Schiffen verhiiuuuisvoll werden; können dieselben aus
Irgend einem (irunde einen Hafen oder Zufluchtsort auf der Elbe zum Über-
wintern nicht erreichen, so sind zwei Mögliclikeiten zum Schutze des Schiffes

gegeben. Dort, wo es möglich ist, läßt man das Schiff bei Hochwasser an

günstiger Steile auf den Strand laufen, alsdann kann die steigende und fallende

Eisdecke keinen festen Angriffspunkt am SehlffskArper gewinnen, ist es aber ge-
zwungen, im Wasser zu blrilicn, .so niull uinn es abwechselnd vorn odei- hinten

trimmen, um dem Eise die XbVgliehkeit, in den Körper einzuschneiden, zu nehmen.
Geschieht dies nicht, so ist es möglich, daU die Holzschiffe nach kurzer Zeit
von dem scharfen harten Eise durchschnitten werden. Was die Ln onc Schiffahrt

betrifft, so wird dieselbe im großen und ganzen nicht so haii getroffen wie
die Kleinschiffahrt, die mit dem Eintritt der Kälte still liegen nuiß, da die

Segler und Sobleppzttge das Eis nur schwer oder gar nicht bewältigen könneui
Im allg«meiiMiB ist aber die BeiahrlNurkeit der Elbe v<m Cuxhaven Us Hamlnirg
durch die hamburglMhen Staatstishreeher siehei^;«6tellt Nur ansnalunswelse

) Von Hem LotNnkomnHHidcur C K&rdell in Cuxhaven faeondfidwt zur Benntzunf
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Beobachtugra anf dem Elbeleachtoehiff IV »Emst«.
Beohnditimpi/cit igt 12(? BUttagp.

Luft-

Tae Wetter Wind

Jun» IXJO« DoaecKt _I 1 R
.)

, .

Kern IjOtsjolle ' ) Wils S*«t'.

< JD. diesig < 1 I etwas TrrÜH'is mit Eltlx".

17. r"U 1 IXlt.MlUIII|>ttXMIt Ulis ."HV.

üImt S iia<'li

18. bcwtilkt S\V 2 ' .1 < «

Iv.

iiluT S nai'h

— J,.

)

«

• o/t
iiefTfii ( rtH f • i..>

21. lietks'kt N(»N .
•> Im'w i-ut t t

W > J 1..) li'lclll

l?e]iDee
w* \ l * w; 1>\N > .t 1

..')

DJ
<

nbtT S Mach
j

.

kein Ix>te8eboiieT luis See.

« Dewoin V \' 1 k
. > .\ < ) -

1

L(nKj<HJe in See.
< 1

knr
ül>er( ) nach

M'br viel Ja« niit liStbe.

Jn. V«J»«.lAeoei 5^\V 1 — >

• Oll diesig tlt\ 9 — Ii M'iii ^ U'i ti!Mi M in\4'rt> J^je lull ucr j^aw

Kapt. i'i^oliaÜKT au Bord.
:ni. kl;ii 2 iinviriiinltTt.

.ii.
U .."II.

< » 2 puuee Klbc voU Ei».

Febr. 1, bedeckt N<M) 1 — 1

2. 0 1 ( 1..") iitit Ebbe luid Flut sdir rid Bk.
• >.

V< k 1.\o 1 •- » « « * i

1
-}.

X" i k X' 1
.i ilut Jejmx iina J^lut wenig tjs.

•c ' >. bewölkt NO H
1 r

di«' traiizf KIIh* war »•ine F^iflSehe. lÄ
iiiiii/c .> iM ui >>an II iHiut < IUI/., hu i-^»*

_
( Miuiee - .(,.> um «TäiKlcri. Kiäbnx'hcT III in »H'e. Sdkf

M<-i UHU BcnwereB las. eciufi voirani'f

im Eine.

N. < B8»V 1
n
l>« oeaccm 1 niiVfrjimU'i't. .AlftalllM-^chla^'' IksI m1i böB

I Hm'lisi-luieidcu du» I'liüfuldes.

% Ii'. NNW 1 r> iinvenlnilert MetallbeBchiag kegdött.

I 1. UI19IK S\V 1 Uli* vj ttuucriiK

K 12! € 81 s

la. bew(]lkt XÜ 1

1

imvcräiidt'rt. \'\\\ l<ii )\ V. holt dir Si;i;ii-

daiunfer Nt-iiwcrk- das Kcuctk-Mö 11* 1»

Cuxnavcn, wo es un 5ii X. einirifft.

14.

«
t IT).

l'l.

17.

1 ^.

1 f k
IV».

o< 1

J( ).

l^^ iu htschiff l iM-shalUr iti Ctixhuveo. Am
<

21. l'Vbruar lutii-Kt'U» 7 ' V. nirdesvos

»Neuwerk« wieder auf t^bUion gdffl.
4

{

'
i
al.
<>.>

IC
'

.i. >.

•
1(

<s4. Dewölict \> A u 1
, > mit der Flut uohr viel Eis; gro^ sdiwft

rjiPHitier.

V ^ > \\ 1 - 1 VMIiIl' \\\<.

•*
.Ii*
-1». klar V \l' »

.N »\ J 1
:

' ' mit J'"liit viel Ki;«.

Ii. V \l' 0
.\ \\ J •- I.!>

« 28. - !.."> mit Flut uud Ebbe viel Eis.

Min 1. Hegen WSW 9 — 1 kein Eis, Tauwetter.

2, Im'Wölkt WNW 1 1.".

< :j. ilagcl \V ! . 1

4. bewölkt NNi » ]
. _ 2

5. « .\ 1 (1 i^ehr viel Eis.

Ü. bedeckt 8W 2 l..'i

7. « 0

'1 Solaii*i< (Iii- I>>t<j(ill(> ihre Fahrten aufrecht erhalten kann, konunt etwa voriundencs ES«

für deu \'erkchr iiirlit in lielraeht.
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Tau••8 Wetter WindT AUM
Loft-

H m dVVn vk lyAn

Marz 8. diesiic SC) 1 kein
4. « so 1 0
% 1

1

SWS 1 • 4

11. « StiJl -r4
-: 12. « O 2 ~ 1 • « «

( )N( > • ;i < < «

\ 14.
l "II A NNW 1

. >

9 lö. SSW 1 wenig Eil.

16. üieaig W 1 < «

17. W 1 kein Eis.

1
Von hier ab sind keiue Eiimeridite niehr angnaagt.

Eisjahr 1896.

BeobaehtuDgon nuf dorn Klheipuohtschiff II »Caspar«.

Hcoliac-htuiip'M von r2l.> iuitUig8.

Juli. 25. bulci-kt NO J — 1

26. Uar NO 2 _ 2 -

über WSW
27. € lUM'h < ) 1 4

üIkt S
1

• 1 * nach SW 1 - 4

« S 1 H

1
3a bedeckt ONO 3 — ()..") bewegt
31. klar 2..")

1. bedeckt NO 1 ; 1 nihig
2. « OzN 1 :- 1

3. ÜAÜ 1 0 «

« 4. bei^ NO — 1 bewegt
5. ONO 8 -5 mhig

ß. « NON 2 — 5 «

. 1 S<-hno«lv"»oii SW 2 - 2.5 l«'i<-ht

%* 8. bedeckt W 1 — 3 kein
«. 9. « NO 1 — 4 «

10. benrolKt X* tN I — .{

11. «, 8zO 1 — 4 ruhig

12. 880 1 — 5 kein
13. bedeckt NO 1 — 6^ «

1

. !l4. bewtSlkt ONO t — 4

1.5. klar OX 2 — 2.0 <

' 16. Ideht betrinkt NO 1 -2 <

;
17. « NON 1 -l-I «

' 18. klar NO I -r> leicht

i
lö- < N«W 1 «

20. bedeckt NNW 1 «

21. dierig NW 2 Xi «

' 22.
1

beiter N«W 1 + 2 bewfllkt

viel Trabei».

sehr wenig^ £ia im Fabnraaaer.
%'iel lYeibew.
s< h\v<T( s 'IVoihcis in> Fiilinvmwcr.

mit Kl)bt> (I. Fahnvatiscr voll Treibeis. Bchiff

von» getrimmt,
viel TreHieis mit Ebbe.

< < «

mit Et)iu- viel jiinp-s Eis. MetallbescUag ist

an B-B. vom vielfach bcadiidigt
mit Flut wenig Eis, dagegen viel mit Ebbe.

Schiff vom runter geteimmt. Schonenwgd
untcrjincsrhlapcn

.

mit Kl)i)c cistii'i, mit Flut wciiit; Eis.

mit Kblx' und Flut nur wenig l-js.

mit Flut schweres Treilieiß, ebenso mit der
Ebbe. Dieschadhaften Strien unterWasaer
petrimrat.

Fhit lind Ebbe bringen viel Eis.

mit Flut wenig Ei», viel mit Ebbe. Si-hitf

hinten getrimmt, am die chadhaften Stdlen
mit Eiiwn zu belegen,

im Sfidfiahrwaaser wenig TYetbeM.

mit Flut und Ebbe vi« ! und ^rhwi n's Eu*
Mctallbeadilag schwer bi»chüdigt; im Eb<
bug ein loildiclw» Loch. Kkur som in

See geben.
mit Em» und Flut tdir chvera IVcibds.

Schiff Kehr Inx liädigt.

Sehr schweres Eis. X'crliiilt die Station, da
der Eisgang (Ihh Schiff zu stark mit-

genommen baL IVeiben mit dem Eise ab-
wirti. Ankern Tiermat Tom LeodUMliilf
Elf)o r <'iui' stunde. SpAtcT kommt

I^'Ufhtsfliiit III abwärt«.
wenig Treihi'i>. iMsitrecherlll kommt UfaigMeit

groAe Ei^der und leichtes TrefboR. L. III

(»Elbe III
)
geht tlhatifwürts.

Lr»t«Bchoncr verkehren in und au» See. Leichte»

Treibei«.

leichte» Trcibeia.

wenig IVcabeii!.

wenig TrHlteis. Lotadampfcr achleiqpt L. II.

auf Station,

mit der Ebbe viel Tnibeia.

d Hjrdr. «to, 1806^ Heft X.
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l.iiit-

Tairlüg Wind 1% II 1
1 1.

(

'

^M^f >irtl 111^

Febr. 23. leicht bewölst \\ ^^\ 1 i n hl.' Will IM' In 'Hill-.

24. ben'wkt NWW 2 -' Iii \\. .Ikl Isar I.IiIm und r lul viel rjt«.

« 2.'). klar NO I '

' nii hiL-c gedrängt toU Trabe»; nacat»
I

.»/• bewölkt \\ S »V 3 1 M w . .II-, t nur Ew.
•>

"*

H 1 kl:ir . 1

1 I l . 1 •*

Mll li'lilllt-^ KtS.

lic'it«!- N N W 1

1

I II Iii j
... .

1\M-m^ ImiHi.-i.

März 1. bedeckt \\ /> 1
1 1

-

1

kern Treibeis.

2. klar .\NW 1

3. leicht liewölkt \\ 2 t l .

« 4. ONO ! 1

1 * l j 'l' *l * *. 1 T^l t
lcH-h1c-i In-IMrls ![|IT t!iT hhl)0.

.»). heiter NO 1

}
viel InnlH'is im 1 aiir\\;i»vr.

6. bedeekt WSW ;! o Imu

« 7. klar iSW l - nilii^'

H.

it.

M.

heiter

diesig

8flll

S< >z( ) 1

S\V !

1

Ktill

1 1 T)iinat, SW 1

« 12. O.SO 2 - I.:.

« IS. Uar ONO 1 4^ 7

^iflbcrichte mch
leiebles Trdbeie im Fahnraaeer.

Von hier a ) sind keine - im Journal angesägt.

können bei gtarker Eisbildung, Nebel nnd niedrigen WasserstSnden VerbSItnisse

eintreten, die die Schiffahrt für einige Zeit unterbrechen; da diese Unterbrechung
aber stets örtlieh nnd rasch vorübergehend ist, so hat sie für den Elbvcrkchr

nur eine untergeordnete Bedeutung. Hinsicht lieh der Einsegelung in die Elbe

ist zu bemerken, dafi bei schwerem Eisgange (siehe oben) die Elbleuchtschiffe

mitunter gezwungen sind, ihre Stationen zu verlassen. Es ist für die ein-

laufenden Scliiffe dann ratsam, nur bei südlichen oder westlichen Winden in

die Elbe einzusugein, da das Treibeis sich nur mit diesen Winden von der

Süd- bzw. Westseite des Fahrwassers und von den Hafeneingangen von Cux-

haven entfernt. In den schmalen, engen Teilen des Fahrwassers ist der Eis-

gang besonders stark und drangt die Schiffe alsdann auf die Sande. Für
das Aufgellen der Schiffe ist der Eintritt der ersten Flut als günstiger Augen-
blick zu benutzen, da das Eis sich alsdann noch nicht zusammengeschoben bat
Passiert man alsdann sowohl beim Elbaufwärts- wie abwärtsgehen eiin' größere

Strecke freien Wassers, so ist allemal der Verdacht berechtigt, daH sich irgendwo

infolge von eingetretenem Tauwetter oder anderer Umstände sich die Schnitte

gelöst und in der oben beschriebenen Weise fiber das Fahrwasser gelagert

hat. Doppelte Aufmerksamkeit ist nun erforderlich, da ein Zusamnienprallen
mit dem Eisfelde, zumal bei in Ballast gehenden Schiffen, die übelst(*n Folgen

haben kann. Herrscht Kebel, so ist das Ankern anzuraten. Ist es aber klar,

so kann man den Versuch machen, die Schnitte zu durchbrechen, indem man
ganz langsam an dieselbe heranfährt, um alsdann mit voller Kraft sie za

durchbrechen. Gelingt dies nicht, so muR man die Hilfe von Eisbrechern ab-

warten oder liegen bleiben, 'bis einem stärkeren Schiffe der Durchbruch ge-

lungen ist, um sofort in dessen Kielwasser zu folgen, ehe die Schollen sieh

wieder zusammengeschlossen haben. In jedem Falle sind die Eisbrecher ver-

pflichtet, den Scliiffen bei Eisgang das Durchkommen auf jede Weise zu er-

leichtern und ihnen nötigenfalls unentgeltliciie Hilfe zu leisten. Läuft ein Schiff

während der Eiszeit in der Weise fest, daB es nur durch Aufwendung außer-

ordentlicher Mittel wieder abzubringen ist, und beansprucht es die Hilfe der

Eisbrecher, so muR es für diese Hilfe Zahlung leisten. Das Gleiche tritt ein,

wenn ein Schiffsfülirer sein Schiff von einem Eisbrecher geschleppt haben

will oder andere auüergewöhnliche Arbeiten verlangt.

Untersuchen wir jetzt die Wirkungen des Eises auf das Strombett sellMt,

so interessieren in ei'stcr IJnic die Eisstopfungen. Diese Eisstopfungen treten

vorzugsweise an den Orten auf, wo die Flutschwankung gering ist, und in

engem Fahrwasser das obere abtreibende Eis auf das untere trifft; bei nicht
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gerade {günstigen WasäerverhSltnissen kommt alsdann das His zum Stehen,

zumal wenn der Flutatrom einsetzt. Diese Eisstopfun^en können gefährlicli
j

werden, w«nn sie durch den ganzen Strom gehen, und das zusammengesohobene I

Eis durch einen Wechsel in der Witterung, FVost atif Tauwetter, Festlglceit

i'rhält. Ji>di)cli aucli ohn<' Witterun^'swcclisfl kann eine tjefälirliche Kis-

8U>pfiuig eintreten, Kubald eine starke Kisflut und ein gröUeres Oberwa;söer
mit abtreibendem Eise zusammentreffen. Seuche EiBstopfung ist, wenn sie

eintritt, womötrlirli dvirch Flisaiifln-urh von unten her, zu entfernen, da sie für

die umliegenden Ortschaften verhäii^'iiisvoll werden, unter Uniständen aucli

eine StromTerlegung hervorbringen kann, wie Ende der siel)ziger Jaiire

am Pmgenwmd. In einem strengen Winter trat dort zwischen Pagensandt
1

Schwarztonnensaftd und Oranerort eine Eisstopfung ein, die zur' Folge hatte, ;

dafi ihis Fahrwasser, das V)is dahin zwischen dem Schwarztonnensand und 1

Grautsrurt entlang f&hrte, von da ab zwischen dem Schwarztonnensand und
Pag«ii8«nd entUmg fBhrte. Die Eisstopfung- hatte eine f^fihw daselbst vor-

bandene Bank hinweggeräumt, und das a1t<> Falirwasser Tenan<h>(>- melir und
mdir. überhaupt wird nach den licohaciitungen der Elblotscn alijiilirli<;ii im
Frftbjahr eint' Vertiefung der Fahrrinne walirgenommen, die allein der '

rinmenden Wirkung des abtreilienden Eises zuzuschreiben ist. Des weiteren
werden durch Eisgang auf der Elbe die Wasserverhältnisse insofern ver-

bessert, als es möglich ist, bei Eisgang mit Schiffen Hamburg zu erreichen,

die bei normalen Verhältnissen ilires Tiefganges wegen die Stadt nicht hätten
«reichen Icönnen, ein Vorteil, der den groBen Naehteilen des Eisganges gegen-
über jedoch verschwindend ist.

Zum Schluß mögen noch einige Worte über die »Eisberichte«, wie sie

jetzt von der * Deutschen Seewarte in Hamburg- herausgegeben worden, hin-

zugefügt werden. Der Zweck der Eisberiehte ist in den 'Ann. d. Ilydr. clc.c

1903, S. 401, >die Eisverhältnisse an den deutschen Küsten im Winter 1903/04«
klarffelegt worden. Ffir die Ofitsee usw. erfüllen diese Berichte vollstindig
ihre Aiif;_'ah<', die Schifft r üln r die Kisverhilltnis.se in den von ihnen be-

fahrenen Gewä.sHern zu oriciitii rcn ; für die Orientierung auf der Elbe dürften
I

sie jedoch nicht stets genügende Aufklärung geben. .\n den Orten, wo keine
Strömungsverliältnisse und Einflüsse von Ebbe und Flut in Betracht konimen,
kann man ilie Entwicklung der Eisverhältnisse deutlicher vorhersehen als an ;

^>rten, wo diese Faktoren eine wichtige übergeordnete Rolle spielen. Mag an den !

ersten Orten eine einmalige tägliche Berichterstattung über die Eisverhältnisse
j

genügen, so mAchte an diesen Orten eine zweimalige, wo nicht dreimalige tägliche
I!< ri< hl<'rst;ittunu am Platze sein, um den Schiffer genau zu drit-ntieren und
ihm unnütze Mühen uud Gefahren zu ersparen. Auf der Elbe spielen die

Tiden eine zu wichtige Rolle, wie man daraus ersehen kann, daß ein Gebiet,

das um 8 Uhr morgens eisfrei ist, schon nach einer Stunde vom Eise derartig

besetzt sein kann, dall ein Durchkonunen unmöglich ist.

FalU man die Hesullale der voi-liegendcn Arbeit kurz zusammen, s i

ergeben sieh für die Eisverlifiltnissi' auf der KIIm' folgende Sclihil5folgcrnn<ren

:

L Die Eisbildung auf der Unterelbu beginnt unter den hierfür ge- '

gebenen Umstinden im Laufe des Dezember beim Eintritt von nordSstlieh«!
bis östlichen Winden. Die Kleinschiffahrt muß alsdann unterbroclien werden.

Anfang bis Mitte März kann dieselbe den Verkehr wieder aufnehmen, sobald

das Eis Tsnohwnnden ist und die Wasserverhaitnisse den Verkehr erlauben.

n. Die Eisbildung tritt zuerst auf den Sänden, am Ufer, üb(>i-haupt

in den geringen Waaaertiefeii ein und erstreckt sich langsam in das Fuhr-
wasspr hinein. Hier tritt der stirkste Eisgang ein, und hier verschwindet das
Eis zuerst. Die gefahrvollsten Strec'ken, an denen Eisstopfungen eintreten '

können und stets das schwerste Eis zu erwarten ist, liegen auf der Strecke
vom K5hlfl«th bis Lfthorti «wischen Pagensand und Grauerort und auf der
Strecke von Brookdorf bis Seheelenkulen.
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III. Der Verkehr nach und von See ist durch die haniburgisclien

Staatseisbreoher gaafohart, die imstande sind, auch bei Btärkstem Frost das

Fahrwasser offen au halten.

IV, Zur Hebung der Eisschwierigkoiten am Pagensand dürfte es sich

empfehh^n, dif Elbkorrektion bis hierher durchzuführen, wodurch einem leb-

haften Wunscli der beteiligten Kreise entsprochen werden würde.

Die StrSmungen am Eingang der Fundy-Bai.

Na^ einem kundiadien amtüehen Beridit beubeitet von Dr. L> keeking;

(Hienn Tkfel 17.)

' Die Reihe der amerikanisehm Beriehte Uber die im Laufe der letzten Jsfare

in den kanadischen Gewässern ausgeführten hydrograpiiiBchen Forschunges ')

ist um einen neuen B<M-icht vormehrt worden, welcher die Ergebnisse der

UntersuchungsfEhrten von 1UU4 behandelt und betitelt ist: W. Bell Dawson,

The currents at the entrance of the bay of Fundy and on the steamship

routes in its approaches off Southern Nova Scotia. Ottawa 1905.

Wie dieser Titel erkennen läßt, schließt sich der v<irliegen'lo Bcriolit

am nächsten an den 1899 erschienenen, von Schott^) bearbeiteten an, welcher

die »Sprungwelle und Flutgröfie im oberen Teil der 'Fundy-Baic auf Cbrond

der im Sommer 1898 erhaltenen Beobachtungen behandelt. Wihrend aber

diese nur an selbstregistrierenden Pegeln von ver-;chiedenen, passend au-5-

gewahlten Landstationen gewonnen waren, liegen nunmehr Beobachtungcu
Yom Meere selbst yor, die im Sommer 1904 vom Twankerten Schiffe aus in

yiwsehn Punkten im Bereich der Fundy-Baimündung ausgeführt worden sind.

Dieses zum ersten Mal systematiscli durchforschte (lebiet ist für die

Schiffahrt von großer Wichtigkeit, da es von einer Anzahl Dampferruuten
durchquert wird.

Beobachtet wurde nur außerhalb der 50 m ^ Tiefenlinie d. h. in einem

Küstenabstand von mindestens 4 bis 15 Sin, sodaß also die Strömunjicn

zwischen den Inseln und Kiffen nicht berücksichtigt wui*den. Gegenstände der

Beobachtung waren die OberflichenstrSmung, deren Geschwindigkeit nad
Richtung in 6 m Tiefe festgestellt Mrurde, und die Tiefenströmung, von der

ebenfalls Geschwindigkeit und Richtung in 55 m Tiefe ermittelt wurde. Gleich-

zeitig wurden in Öt. John am Nordrand der Bai und in Yarmouth die Gezeiten

regiäriert, endlich wnrden Wassertemperatur, Luftdruck und Wind beobachtst

1. Die Oberflachenstroiini Ilgen : Hiclitung. Starke. Zeit des Kciiterns.

Allgemeiner Charakter der Strömungen. Im Gegensatz zu dem
vorher erforschten Meeresteil südöstlich von Neufundland, wo im allgemeiaen

die Strömung sich aus drei Elementen zusammensetzt,*) haben wir es hier

bloß mit einem zu tun. Die Strönninfr bat nämlich nur strengen Gezeiten-

charakter, und es ist weder das Element einer vorherrschenden Strömungs-

richtung noch ein Anzeichen von Drehstrom zu erkennen. Die aus einer

großen Zahl von Beobachtungen abgeleiteten W^rte von Richtung und Ge-

schwindigkeit des Ebb- und Flulstroins (»rsieht man aus der beigegebenen Skizze

(Tafel 17), auf der sämtliche Stationen verzeichnet sind. Die übereinstimmende
Tendenz der Strömung, bei Flut buchteinwirts, bei Ebbe buchtauswftrts sn

setzen, tritt darin an allen Punkten scharf hervor. Die Geschwindigkeits-

angaben beziehen sich auf den mittleren Springtidenhub von 7.2 m bei St John*).

>) E^e knne Obenicht ist enthalten in der Einileitaiur m: Die Strtmmigeii an des iflA*

liohea nnd sfiddetliohen Küsten von Neufundland. Ann. d. Hydr. ete.« 1906, S. 14S.
2) »Ann. d. Hvdr. eU-.. 19(X». S. 181 hi« LSG.

') =Ann. d. Ujdr. c(o.^ lÜCt'», S. 11').

*) Die Geschwindigkeit des TideDetroms ist ja TerecJueden bei Spring- und Nipfttide, d> !>•

El
nach dem Udenhub, mdl aleo zum Zwack dier VeggieichberiMit der Angabm anf vmb

eetimmten Tidenhob beugen werden.
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Nur an den zwei Stationen N und B sind die Unregelmfißigkeiten so groß,

dali die Zahl der Beobachtungen für Ableitung eines guten Mittelwertes noch
zu Idein ist.

Zeit Srilhva?!sers. Als wahrn Zeit des Stilhvassors wurde das

Mittel angonommeu, welches man erhält aus den beiden um lü bis 15 Minuten
differierenden Zeitmonienten, zu denen einerseits das Geschwindigkeitsminimum
und anderseits die Rieht unjj^sänderung der Strömung konstatiert wurde. In •

der hiernach aufgestellten Tabelle des Stillwassers (Tabelle I) an den einzelnen

TabeUe I.

Zeit im SMlimunen vor oder ntwh Ilocb- mi XledrlfwaiiMr
bei St. J«hn.

Station 8tiilwaaaer bei Flut StfllwaMcr bei Ebbe

.Minuten Miuttt«!

G 130 vor Hocbwaaser 195 vor NiedriBiirRflaer

F G8 »

H ::i » 62

B •2:> nach » 13 •

Lurcher aboal 23 34 »

P 20 » • 10 nach
C 22 » * •' »

J 44 » 3 n
N 60 » • 4:?

A 4 * » 49 vor >

K r> vor 35 nach >

L . 1.

1

KM) 1»

U IlHcll > lU »

D 5 • 05 »

Stationen sind die Tiden der Stationen alle der Zeit nach auf St. John
bezogen, das für den ganzen Bereich wcstHrh von Ca]) SaMe, wo die Tiden

den Fundy-Baitypus annehmen, am passendsten ist, während sie östlich von
Cap Sable vorteilhafter, d. h. mit geringeren zeitlichen Differenzen, an Halifax

angeschlossen werden, wie schon firüher ans Registrierbeobachtungen erkannt

wwden ist').

Die zcitlichm Variationen in der Stärke der Strömung sind

sehr groß. An der Station C erreichte einmal in der Zeit zwischen Perigäuni

und Apogäum die Geschwindigkeit nur die Hälfte des Betrages, den sie zur

Zeit ein« s rci i^'äuins aufwies. Für die tägliche Ungleichheit wurde einmal

in sechs aufeinanderfolgenden Tidenperioden die GröRe von 7*7o gefunden.

Die Variationen im Tidenhub sind auch groß, wie folgende Tabelle II

Tabelle II.

St. X. !>.

S]trin;:liilriihnl) im iV'rigäuiu

Sprinjttidciihiiij im Apogäum
tipriugtideubub im Mittelwert

N^jmtidenhttb bei mittlerer

Mondentlieimung ....

;;;|;;-
j Difi2.03

7.12 m
DtfL 1.89

5.23 m

1 1.10 m
10.66 m
12.56 m

8^m

Diff. 3.80

Di£L SM

zeigt An den beiden gewählten Punkten (St. John und Cumberld. B.) ist die

Differenz zwischen dem Springtidenhub im Perigäum und dem im ApoLiäum
größer als die Differenz zwischen den Tidenhüben der gewöhnlichen Spring-

tide und Nipptide. Diesem vorherrschenden Einfluli der Mondentlerimng
unt^liegt d<M*t auch die Stärke der Strömung.

«) »Attu. a. Hydr. cic.^ lÜ'Jd, Ib2,
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Relative Stärke von Fiat und Ebbe. Nach einem an vier Stationen

an<,'<'sl<'llt('ii ViTtrlcioli hi'träirt «Icr Unterschied in (l<'r Starkr vim Flnt und

Ebbe nicht nielir als Ü'-j^. Diese fast völlige Gleichheit bestätigt den aus-

geprägten CSeseiteneharaIcter der Strömungen und stimmt überein mit der

schon frühf-r f<'<t<r('st(>lUcn Tatsiu-hc, daß im Hintcr^^rund der Bai die Er-

hebung «h's WassiTspicgels bei Flut über das Mill»"lniveau völlig gliitli 1^1

dein Befrag di r KmiedrigUttg bei Ebl>«. Eine Ungleichheit in der Stärke von

Ebb- und Flutstrom, vie sie wesentlidi nur an Station B gefunden wurde

(Flutstrom stSrIcer), will Dawson am ehesten auf lokale Eigentfimlichkeiten,

etwa Rodenrelief oder Kfisti nkmitui-en zurückführen; ein Anzeielien für ein

konstantes ätrümungselemeut, uänilicb Westwärtslwwegung, darin zu erblicken,

daffir gäben die bisherigen Beobachtungen jedenfalls kekien Anhalt.

II. Die TiefensIrriiiiuBg.

An allen Stationen wurde die Maximalstärke von Ebb- und Flutstront

aueli ffir die Tiefe Villi ,')') in erinitlelt. Dabei zeigte sieh, dal? die Stärke lii's

Tiefenstrumet) nie mehr als um 7 von der des überfläcbenstrumes abweicht,

daß also die Oezeitenbewegung in der ganzen Waseermasse bis xu 55 ra Tiefe

nahezu die gleielie (lesehwindigkeit besitzt. Ebenso erfolgt das Kentern von

Oberflächen- un<l Tiefenstroni naliezu gleiciizeitig, indem der zeitliiihe rni<r-

seliied den Betrag von 10 bis 15 Minuteu im allgemeinen nicht fiberstei<;t.

Endlich ist auch das Verhältnis der Stärke von Ebb- und Flutstrom in der

Tiefe dasselbe wie an der <)l>erfläche: beide Clezeitenbewegungen sind ungeßlir

gleich stark,

III. Sföninfr ilnreli Wind.

Eine Störung der Stniniung durch g«degent liehen starken \Vind

scheint meist nur die Tiefe von 10 m zu erreichen und nie die Tiefe von 20 ni

zu überschreiten. p]ine Störung ist deshal!» aiieh nie na<dihalttg, .sondern muß
bald wieder den normalen Bedingungen weieiien, da von diesen die ganze

Waaserniasse bis zum Boden beherrscht wird.

Die Strömung wird auch beetnfluJ^t durch bevorstehenden Sturm: sie

setzt nämlich vor dem Ausbrechen eines Sturmes in der Richtung gegen den-

selben mit ^^-^rößerer Stärke als gewölinlii h Diese Verhältnisse sind anakg
den von der Ost- und Südustküste Neufundlands her bekannten').

IV. Örtliche VersddBdenhoiton der Sl nJninnj!:.

Dawsons Angaben gerade Aber diesen Punkt dürften für den Schifü»-

ftthrer besonders wichtig sein und mögen darum eingehender mitgeteilt

WOTd«n.
Lokale Besonderheiten der Strömungen werden bewirkt entweder durch

LiMlii, die in der Strömungsriehtnng liegen, oder dtireh einen hohen Betrag

des Tidenhubes, infolgedessen die Küstenkt>nfigurntion bei Ebbe und Flut sehr

verschiedene (Jestall erhält. Als ein Haupthindernis der ersten Art sieht

Dawsun die am Eingang der Fundy-Bai gelegene Insel Grand Manan an.

An der südlich davon befindlichen Station K ist der Ebbstrom fast doppelt

so stark als der Flutstrom und Oberhaupt auch im Vergleich zu den fibrigen

Stationen an<:ewrihiilirh stark. .\n der Oslküste bei Station L lierrsclit zwischen

Ebb- und Flutstrum dasselbe Verhältnis, aber beide sind ungewöhnlich schwach.

Und In der Zeit des Stiliwassers besteht zwischen diesen beiden benachbarten
StafioiK'n eine Differenz von einer vollen Stunde. Ferner bei Station .1 halt

der Strom sogar noeh 1'/, Stunden an, nachdem er 10 Sm weiter wcsthch

schon gekeiiti ii hat. Ahnliche zeitliche Differenzen bestehen zwischen den

Stationen 11 un<i ü sowie zwischen I* und C. Und vergleicht man die vier

Stationen A, K, X, .1 miteinander, so zeigt sich, dafi ein Schiff auf dem
Von A nach N, also längs der Mittellinie der Bodenrinne, einen Ebbstrom vcm

nur l'/j bis 2^j.^ Knoten gegen sich haben kann, wohingegen es bei einer

•) >Aiin. d. U;dr. etc.« 100&, 8. 148 imd 149.
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kleinen Abweichung nach reclits uder links von dieser Mittellinie, etwa um
8 Sni, i^iit einem Strom von 3 bis 4 Knoten zu rechnen haben würde (bei

Springtide noch nielir).

Wfihrend also zeitlich äußerst geringe Variationen vorhanden
sind, d. h. an einem und demselben Ort sowolil Rieht un«r wie Zeit
<les Auftretens der Gezeiten V)owo«rung:en sehr konstant sind, und
lediglich die Stärke im Laufe d,es Monats wechselt, — sind die
Srtlieben Variationen anffalleDd groB, sodaß eine Ortsveranderung von
nur wenigen Seemeilen eine merkliche Änderung in Stärke, (Rich>
tung) und Zeit der (lezeitenerscheinuniron mit sich bringen
kann. Diese für die Strömungen der Fuudy-Bairegion charakte-
ristischen Eigentümlichkeiten sind für den Sohiffsführer von
größter Wichtigkeit.

V. Wawserteiiippratur.

Messung der Wassertemperaturen wurde vorgenommen, um festzu-

stellen, ob das einwärtsfließende Wasser andere Temperatur aufweise als das
auswärtssetzende. Aber der gefundene Unterschied der Temperaturen bei
FMir- und bei Flut belief sich nur auf den Brui^hteil eines (Irades an allen

Stationen außer A. An dieser zeigte sich eine Differenz von beinahe 2 C,
und zwar in dem Sinne, daß das ausfließende Wasser des Ebbstronies kälter

wäre als das einwSrtsströmende Flutwasaer.

Meereskunde mit besonderer Berücksichtigung der dänischen

Gewässer.

Voa lliutia KnuifaMSu.') Im Auszüge mitgeteilt vuii KapL Kciuiirkf.

Im Altertum beseluankte sich die Meeresforschung zwar nur auf die
Ausmessun«,' «geringer Tiefen in den damals ausschließlicli befahrenen Kiiston-

gewäsöern, wurde aber doch für so wichtig gehalten, dah bereits lierodot er-

zählt, man flinde beim Ansteuern des Nildeltas im Abstände von einer Tagereise
• 20 m Wasser über Schlickgrund. Auch nodi bei den großen Entdockun^^s-
reisen, die mit dem Übergänge vom Mittelalter zur Neuzeit einsetzten, und
die Schlag auf Schlag die Kenntnis der Verteilung von Land und Wasser
auf der Erdoberflache erweiterten, dachte man weder an eine physikalische
Untersuchung des Meeres, noch an die Erforschung seines Tier- und Pflanzen-
lebens. Einige Versuche, größere Meerestiefen zu messen, nuiHten an der Un-
zulänglichkeit der damaligen Mittel scheitern, so daß noch zu Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts im wesentlichen nur die einigermaßen richtige Ver-
teilung von Land und Wasser, die Tiefen und die Bodenbeschaffenheit in der
Nähe der Küsten sowie die dortigen (Jezeiten bekannt waren. Man fiselite,

wie früher, in der Nähe der Küsten und wußte einigermaßen über das Vor-
kommen det wichtigsten Fischarten Bescheid, dachte aber gamicht daran, daß
man durch Studium des Tier- und Pflanzenlebens im Meere und der Be-
schaffenheit des Meerwassers wichtige Aufklärungen über die Lebensbedingungen
der Organismen erhalten würde. Man wußte nichts von der chemischen und
physikalischen Beschaffenheit des Meerwassers in großen Tiefen, man dachte
sieh wohl, daß das Meer sehr tief sei, aber wie tief es und wie sein Boden
l)eschaffen sei, wußte man nieht, man glaubte auch nicht, daß in großen Tiefen
lebendige Organismen vorhanden seien.

Erst um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts beginnen die Tiefsee-

lotungen, die zunächst der Kabellegung wegen unternommen, bald a))er darch
zahlreiche wissenschaftliche Expeditionen fortgesetzt und soweit durchgeführt
wurden, daß wir heute in der Hauptsache, wenigstens wenn wir das arktische

') Havets Xatnrlnere Hytln^gmfi nicl safrlifj IIcnHvn Iii ih> danske Farvande ttf Martin
Kuiidscn. tSkrifter udgivet af Xomniiüsiüiieii for HuvunderHDgclücr, Nr. 2.
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und antarktisclic (Jebu't au»nolimi»n, i'in richti>xt>s Bild von der Form ilef

MoereHbodents habon. In der U'f7.t«'n Ilälfle des ncunzelintcn Jahrhunderte

beginnen auch die wissenschaftlichen Kxpeditionen zur Krforschiin^: des Tier-

leben» im Meere. Unbekannte Tierformen, die man mit reparaturbedürftigen

Telo^raphenkabeln im Mittetmeere sutage förderte, gaben dazu den ersten

Allstdll. lim! (1* r i^rolidi rhnllenger-ExiM'ilition, die vier Jahre dauert«'

und eine ungciieuere Menge widfienschaftlichen Arbeitsstoffes brachte, senden

Deutschland, Norwegmi, Schweden, Holland, Belgien, Rußland, Osterreich und

Aujerika zur Durchforschiin;: des Meeres und seines Tierhd)ens wissenschaft-

liche Expeditionen aus, <lie, ausgerüstet mit allen Hilfsmitteln «ler Neuzeit, da^

Meer in allen Tiefen mit Fan>,'jrerätseiiaften vim d. i urewöhnliclit u Kiiire In.«

zum kompliziertesten Klappnetze, vom llanfsvliwabber bis zum feinsten Gaze-

trichternetz nach Organismen darchauehen, mit dem Lote aus allen Tiefen

(}run<lpr(>l)cii liernufbi'in^^«'!! für wissenschaftliche Untersuchuntren, die Unter-

Buchungen über Farbe und Dichtigkeit des Meerwassers anstellen, dessen

Temporatur und ohemische Beschaffenheit in allen Tillen ermitteln und neben

den nieteorolo^'isclieii Beobachtungen eine Anzahl Stroiidiestiminungen vor-

nehmen; alles hauptsächlich um die Lebensbedingungen der im Meere lebenden

Organismen kenm n zu lernen und um durch Einsicht in die Meereeströmungen
snm Verständnitise der klimatischen Erscheinungen beizutragen.

Fast gleichzeitig mit den wiflsenschaftlichen Expeditionen wurde die

Kenntnis des Tier- und Fflanzenlcbcns im Meere duri-h Kri'iclituii;.' hidluL'isrlier

Stationen am Meere gefördert. Die biologischen ^Stationen kann man in zwei

Gruppen teilen; die eine Gruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit rein

wissenschaftli< lien Arbeiten, man untersucht Pflanzen und Tiere, die aus dem

Meere herauf^'cholt worden sind, und erforscht in Aquarien ihre Lel)ens-

bedingungen, ihre Fortpflanzung, Entwicklung usw. Auf den biol()<risclten

Stationen der andern druppe stellt man Untersuchungen von mehr praktischer

Bedeutung an, indem man die für den Menschen nützlichste Meeresfauna, die

wichtigsten Fischarten, ihre Wanderungen, ihre Fortpflanzung, Nahrung',

Lebensweise usw. untersucht und damit zu den Grundlagen kommt, auf denen

die Fischerei, d. h. die Bewirtschaftung des Meeres betrieben werden muA.
Geht nun aus dein Gosa^'fen hervor, daß die Mecresforscliunjr sowohl

wissensobaftlicbes wie praktisches Interesse hat, so möge ein Blick geworfen

wwden auf die Entwicklnniir der Meeresforschung, die man Hydrographie

nennt. Man verstellt ilarunter die Wissenschaft, die sich mit den physikalischen

und chemischen Verhältnissen des Meeres beschäftifit, iiisoiiderlieil mit den

Meeresströmungen, dei- Temperatur und dem Salzgehalt des Meeres. Am
Schlüsse des 19. Jahrhunderts hatte man durch die Beobachtungen der See-

leute und durch die wissenschaftlichen Expeditionen eingehende Kenntnis der

gewöhnlichen Verteilung' von Teniiicratur und Salz^rehalt des Meeres ge-

wonnen, auch waren die überflächeuströnrnngen im gi'oüen ganzen bekannt.

Ober die Strömungen in tieferen Schichten des Meeres hatte man zwar mancherlei

AnfTitlicn, doch lieruhten diese nur auf nieiir oder weni^rer wohlbegründcten

Vermutungen, und man war sich auch <jarnicht klar darüber, dali solche An-

gaben anderes als rein wisaensehaftliches Interesse haben konnten. Der See-

mann hatte mit der Kenntnis von Wind, Wetter und OberflächenströmuDg
alles, wa.s er für seine Zwenke brauchte, und man war ganz davon fiberzengt.

dali man das warme Klima von Westeuropa dem Golfstrom und «las kalte

Klima Grönlands oder von Kordamerika dem Polarstrom zu verdanken habe.

Welchen praktischen Nutzen brachte diese Erkenntnis aber! Ja, könnte nao
danach dasWelter oder die Ahweichungen vom gewöhnlichen Wetter vurhef-

bestimmen, das würde von unernteiilichein >tutzen »ein.

Nun ist e> doch aber offenbar, daß, wenn der <'.olfstroni^ so groBcB

Einfluß auf das Klima von Westeuropa hat, man zunächst seine Änderungen
und auch die des ( )st isländischen Polarstromes sowie ihre wechselseitigen

Beziehungen studieren muli, wenn man ih n Zusammenhang zwischen den

Änderungen des Golfstronies und den Änderungen des Klimas in West-

europa ergründen will. Ferner ist bekannt,- dä die meiaten Fisdie xa
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ihrer Fortpflanzung und Entwickln hl^ an Wasser von bestimmten Eigen-
schafton f.'ebunden sind, man muli also ijicht nur die jrewöhnlich<"n Mccres-

sti'ömungen kennen, sondern gerade ihre Abweichungen vom Gewöhnlichen
studieren, um den Zusammenhang zwischen den* Veränderungen der Strom»
Systeme und den Wanderun<;('n der Fische kennen zu lernen.

War es somit klar, daii Anderun<ron des «rewnhnliclx'n Znstandes im Meere
nicht nur rein wisäenscliaft liehe, sondern auch außerordentlich große praktische
Bedeutung hatten, so ging doch aus Prot Otto Pettersons Untersuchungen im
Skagerrak, denen sich bald darauf die dänischen im Kattegat anschlössen,
hervor, daM man über die Ursachen der Änderungen in diesen Oewassern
keine Klarheit schaffen konnte, wenn man nicht auch Kenntnis von den Än-
derungen in den angrenzenden Gewässern erhielt; damit entstand der Oedanke
eines internationalen Zusammensclilnssi > für Meerosforsolmng.

Auf dem ersten, im Juni isii!) in Stockholm abgehaltenen Kongresse,

der von Norwegen, Dänemark, KulUand, Deutsehland, Holland und Groß-
britannien beschieirt war, setzte man das Programm fest, auch sollten die
DclcLM» I fen jwder in seinem von ihm vertretenen Lande suchen, die nötigen
Mittel bewilligt zn erhalten. Im Mai 1901 wurde auf dem zweiten Kongreß
in Christiania das Progranun für die Untersuchungen weiter durchgearbeitet.

Die nötigen Mittel waren in den genannten Ländern bewilligt, England und
Schottland richteten je eigene Untersuchungen ein, Finnland und Belgien traten

bei, so daß 10 Staaten an der Internationalen Moeresforschung ^ teilnehmen.

Die Hauptaufgabe ihrer Untersuchungen mag durch den folgenden Auszug
aus einem Berichte gekennzeichnet werden, mit dem die dänische K<Mnmisrion
ihrer Regierung den Beitritt zur internationalen Meeresforschung empfohlen hat.

»Während man die Landwirtschaft schon lange rationell betreibt, kennt
man rationelle Wirtschaftsmethoden bei der Küstenfischerei nur in geringem
Orade^ bei der Hochseefischerei gar nicht. Daher besteht die Befftrchtung,
daß infolge des intensiven Fischereibetriebes der letzten Jahre der Bestand
an wertvollen Fischarfen in nicht ferner Zeit bedeutend abnehmen wird, und es

erscheint dringend geboten, solchem für viele Menschen Unheil bedeutenden
Zustande beizeiten irorzubeugen, ja sogar wünschenswert, daß man der Fischerei,

um sie zu heben, nicht nur in den Küstengewassern, sondern auch auf der
Rohen See rationelle (Jrundlagen gelie. Das ist aber imr möglich durch wissen-

schaftliche Untersuchung, betreffend die Fischarten, ihre Eier, Jungen, deren
Wachstum und Alter, ilure Entwicklung, Fortpflanzung usw. bei gleichzeitiger
Erforschung der Mengen und Beschaffenheit der Fischnalirung, ihres Vor-
kommens und der Änderungen ihres Vorkommens nach (h't und Zeit, d. h.

durch Fischerei- und Planktonuntersuchungen ; dazu müssen außer den Lebens-
bedingungen der nanktonorganismen auch die Temperatur, der Salz- und
Luftgehalt und die chemische Zusammensetzung des Meereswassers sowie die

Meeresströmungen untersucht werden, auch müssen die hydrograjjhischen und
biologischen Veränderungen, die im Meere von Jahreszeit zu Jahreszeit und
von Jahr zu Jahr stattfinden, festgestellt werden, nämlich 1. worin die Ver-
änderungen bestehen, 2. die gegenseitige Abhängigkeit dieser Änderungen
und 3. die Ursachen der Änderungen. Man weiß ferner, daß es einen Zu-
sammenhang zwischen den hydrographischen Änderungen in den nord-
europäischen Meeren und dem Klima Nordeuropas gibt; folglich ist fest-

zustellen, worin dieser Ztisammenhang besteht. Man würde damit die Meteoro-
logie sicher einen Schritt weiter bringen und walirscheinlich imstande sein,

z. B. monatelang vorherzusagen, ob ein Winter strenge oiler milde sein wird.«

Bei den hydrographischen Untersuchungsmethoden kommt es
nun in erster Linie darauf an, die Meeresströmungen und ihre Änderungen
zu bestimmen. Dafür gibt es außer direkten Messungen auch indirekte Wege,
indem man aus der Temperatur, dem Salzgehalt und den übrigen Eigen-

schaften des Wassers auf seine Herkunft schließt Überall ist das Mee r in

Bewegung, was mancherlei Ursache und sehr verschiedene Wiikunt: halK-n

kann. Gewöhnlich läuft in einer Gegend der Strom V)ald nach der einen,

bald na<di der andern Richtung, indessen ergibt sich doch, wenn man ihn für eine
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genügend lan^^p Zeit heoljarhtot mul lu>roc*hiu«t, nint' iM'stimintc durrhschnittÜolic

Richtung dcsHdben. Ist «'s uIht hum tx'lion scluvt-r, dt'ii durchsohnittlitlien

ObernäcIuMistrom su finden, sei ist i-s nnin);i>ls zufriedenstellender Instrumente

xnr Zeit noch gani nnmogUch den durchechnittlidien Strom in bestinuntoi

Tiefen zu ermitteln. Der Tly(lro^ra]>h ist daher darauf angewiesai, die

Wa!5serlH'Wi>;;un.i.' in dfi' Ticfi- :uif indiri-kti-in \\\'i,'f' an den Eigensehaffcen des

Wassers zu studieren, eine Metbode, die au Wert gewinnt dediurebf daB man
zu frleieher Zeit aueh AufeohluB (Iber die Lebensbedinganf^ der Meera»
<>rur:tnisiiH'ii onthält. Das wicht iustt* MorRnial, Wasserarten vont'iniindcr zu

unf('rs<'liei<len, ist ihre Trnipt'ratur, sie <;cni'i>it al)er niclit, und daher kuinmt

als niiclistwiehti^'es Unt«Tsilicidunf:snntlel der Salzudiult in Kra>,'e, (ieswn

Veränderungen einen MaUütab für die Mischungsverhältnisse des Wassers al>-

^'flH'n. Ferner kann man aus dem Stickstoffgehalt de» Wassers wichti;;i'

Schlüsse auf die Veränderungen ziehen, die mit dem Wasser vorgegan^'<'ii

sind, seit es die Oberfläche verlieii, wo es den Stickstoff bei der Berührung
mit der Luft aufnahm. Der Gehalt an Sauerstoff, der sich in tieferen Schichten

findet, ist I.ehcnslji'dinufunt: für die < )rtranisinen, er kann daher-\viclitiLr<' Auf-

klüruug üIkt Pflanzen oder Tiere ^relien, tlie in tler betreffenden Wasser-

»ehieht leben oder <4:elelit haben, un<l sehlielUioh kann man auch aU4 dem
Planktongehalt einer Wasserart Schlüsse über ihre Herkunft ziehen.

Die Temperaturniessungen und (Ins Wassers«*liö|ifen aus be-

stimmti-n Tiefenerfolgen mit Hilfe von Kippthernumietern und Tiefst^escliöpferil,

die wir, da es sich um rein Fachtechnisches handelt, hier übergehen.
Znr Bestimmung des Salzgehaltes hat der dSnische Forscher

Forclihaninier l inr ;_'rol'ie .\nzahl Wassei'j»rol»en aus allen Meerin iiml <
'.i trcnili i;

und aus den ver.scliiedensten Tiefen untersucht. £r hat dabei gefunden, daU

1 kg Meereswaaeer im Durclischnitt enthält:

( 'hiHriiiitriiiiii < Koclimh:) > 20.9 i:

« lilornin^'ncsuiiii X2 •

Chloikaliuiii 0.«
.-H-hwffflwuiri' Mii^'iu->iii 2.2 «

S-hwcril-^iiiin-ii Kulk 1*3»,
KohkniNture iiml amlvrc .'«iiIm: .... 0.1 <

d. h. suMunmen «n feptcn Bertandldlcn 34.3

Chlori.!«-

rbwefelHure
Habe

wovon 89.5 "/^ ans Chlor- und MetallTerbindungen, 10.S ans sohwefelsauren
Salzen und nnr O.'i " aus koldensaueren und anderen Salzen bestehen. Das-

seil)e Verlialtius findet sieii iiiclit nur im Weltmeer, sondern auch in allen

Gewässern, die mit dem Meere m N erbindung stehen. Man konnte darüber
wohl erstaunt aeiD» denn man glaubte annehmen zu können, daH das Meer-
wasser seine festen Bestandteile durch die Flüsse empfangt. Nun spielen aber

im Flußwasser die Chlorverl»in<lungen eine ganz nntn LiCMi diu tc Kolle, wohin-

gegen die kohlensauren Salze darin überwiegen. Man hat berechnet, daß,

dem Meere die Koehsalamengen, die darin sind, «utuf&hreii, die Flfisae riele

Millionen Jahre lang ihre Wassermassen in das Meer ergossen haben müfUcn.

während s< hoii -
-,„„, «ler Zeit genügt haben würde, dem Meere seine kohlen-

sauren Salze durch die Flüsse zuzuführen. Dieser Sachverhalt erklärt sich

dadurch, dait die Organismen im Meere zum Aufbau ihrer Schalen Kalk rer<

brauchen und unausgesetzt Kalk ausgeschieden und in fester Form auf dem
HeeresixHi, II abgelagert wird, wobei dem Meereswasser Kohlensiiure ent-

zogen wird.

Wenn nnn aber aueh der Salzgehalt in einem Kilogramm Wasser sehr

verschieden sein kann, so hat man doch ;/efunden, dafS die im Meeresw:is<cr

enthaltenen festen Hestandteile stets annähernd in demselben Verhältnis vor-

handen sind. Hat nnin also den Salzgehalt, so hat man damit in der Haupt-

sache au<'h die Mengen aller in einer Wasserju'obe vorhandenen festen Stoffe.

Den Salzgehalt pflegt man, auf 1 kg bezogen, fidgendermalJen auszudrücken:
\\. "

.,, heilU : wenn man 1 kg Wasser verdampft, so bleiben 3ö.2ö g fe^te

Stoffe zurück. Nun ist aber das Verdampfen nicht so einfach, weil dabei leicht

etwas verloren geht ; es ist bei den Tausenden von Proben aueli zu langwierig.
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Man botrnii^t sicli dt-slialb damit, einen Bestandteil der Salze festzustellen und
die übrigen, die in einem besiininiten Verhältnis vurliaiiden sind, zu berechnen.

Man bestimmt, weil es am leichteBten iat, die Chlormenge, diese wird dann
in (pro Mille) an^'('trel)en und die rhl(»riii('nL'"e mit einer Ix'stiinnitcn Zahl,

abgerundet 1.8, multipliziert erf^ibt den ganzen Salzgehalt. Je grcWier die.ser

ist, um so größer ist nun aber das spezifische Gewicht bei bestimmter Tempe-
ratur; kennt man das spezifische Gewicht, so kann man also den Salzgehalt

berechnen und uingekelirt. Das spezifische Gewicht wird mit Schwimm-
wagen nach Art der Milchwagen feslgestelt, die Metlmde ist jedocli ungenau,
wenn sie auch in vielen Fällen, 2. B, bei den lausenden von Beobachtungen
der dSnischen Feuerschiffe wertvolle Anhaltepunkte gibt; wenn es möglich ist,

werden die Wasserproben in einem LabfNratorium auf andere Weise untersucht.

Zur Ermittlung der Beziehungen zwischen r'hlortnenge, Salzgelialt imd
spezifischem Gew^iclit hat man eingehende Untersuchungen angestellt und
hydrographische Tafeln berechnet, aus denen man den Salzgehalt einer Wasser-
probe entnimmt, wenn man die Chlormenge oder das spezifische Gewicht
kennt.') In den T.ab<)r:it<iT'ien werden auch Bestimmungen des Sauerstoff-,

Kuhlensäure- und ötick.stoflgelialtes der Wasserproben vorgenonunen, doch
spielen diese Unter8uchung(>n, so langwierig und schwierig sie auch sind,

gegen die Bestimmung des Salzgehaltes nur eine ganz untergeordnete Roll^
auch ist man trotz aller Versuche noch zu keinei- Methode gelangt, durch die

sich die (Jasinengen im Seewasser einfach und sclimll bestimmen lassi'ii.

Die Untersuchungen der internationalen M e e r e s f o r s c h u ng w'urdeu

im Sommer 1901 begonnen und von den folgenden LSndem durchgef&hrt:
Belgien, Dänemark, TVciitschland, England, Finnland, Holland, Norwegen, Ruß-
land und Schweden. Die Arbeiten bestehen in jiraktischen Fischereiunter-

suchungen, Planktonforschung und hydrographischen Arbeiten, sie sind

folgendermaßen T^eilt: Belgien übernimmt die Untersuchungen in den
lloofdcn, Dänemark im Kattegat, in der westlichen Ostsee und zwischen Island

und den Färfier, Deutschland in der Deutschen Bu< ht, der ö.stlichen und nörd-
lichen Nordsee und in der südlichen Ostsee, England im Englischen Kanal
und auf den Kanalgründen, Finnland im Bottnischen und Finnischen Meerbusen,
Holland in der südlichen und westlichen Nordsee, Norwegen in den Oewässern
nördlich von der Linie Yttero-Langanäs (Island), Ruhland in der Barentz-See
und Schweden in der mittleren Ostsee. (Jeographische Punkte sind als so-

genannte Stationen festgesetzt worden, auf denen im Februar, Mai, August
und NovemT)er vierteljährliche rntcrsuchungen vorgenommen werden. Die

Temperaturen werden in verschiedenen Tiefen gemessen und aus verschiedenen
Tiefen werden Wasserproben heraufgeholt, die an die Laboratorien zur Unter-
suchung verteilt werden. Außerdem geben die Beobachtungen von Handels-
und liesonders Feuersctiiffen wichtige, die Vierteljahrsuntersuchungen er-

gänzende Aufsehlü.sse.

Über die Verhältnisse der einzelnen €lewässer ist bisher folgendes fest-

gestellt. Der Zustand der Gewisser um Island und die Färöer ist

das Ergebnis der Weclisehvirknngen zwischen dem warmen, salzrciclien Strom
aus dem Atlantischen Ozean und dem kalten, salzarmen Polarstrome sowie
ihrer Verzweigungen. Im Nordatlantischen Ozean zwischen Großbritannien
und Irland im Osten, den Färöer und Island im Norden, Grönland und
Amerika im Westen ist der hydrograjdiische Zustand äußerst gleichmäßig.

Der Salzgehalt dieser ganzen Wassermenge l)ewegt sich nur zwischen 35.00 und
35.50 er nimmt in der Regel von oben nach unten ein wenig ab und ist am
Meeresboden das ganze Jaln- über unverändert. Die Temperatur am Meeres-
boden hängt von der Tiefe ah, sie pflegt hier in mehr als löOii m Tiefe unter

zu sein, sinkt selten unter '6 ', und nur an einigen ganz tiefen Stellen

sinkt die Temperatur unter 2*^. In den oberen Schichten bewegt sich die

Tempwatur mit der Jahreszeit, sie sinkt in den kältesten Monaten selten

*) In seiner Abhandlung be!W.'breibt hier KniulHon die l uiersiicbungHiuetliutlen, die in den
Laboratonen angeveodet verdeo.
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unter 7 , sf'hr si-ltcn unter Ci ; in «l<'n wärmsten Muniiten eii'ciclit sie tH'lten

Vi bis H C. Salzgehalt und Wärme nehmen vun West nach Ost ein wenig

SU, weil das warm« salzhaltige Wasser im Osten schneller nach Norden strfint

Diese nördlirlie Ströniunii flieHt quer über den unferseeisclien Kücken zwisrli-n

S<'ii«iftlan(l und «ien Küröer und hrin^'t das warme .nalzhalti^'e Wa-si r ;in der

Nordwestküste NorweL't iis entiani: Ids in da» F^ismeer. Der erwälini. ü di«!-

rücken zwisclien Schottland und den Färüer setzt sich nach Island und m
Island nach Grönland fort, seine niedri$;ste Stelle liegt kaum 600 m nntfr

dem Meeresspiegel, er liildet daher eine wichtige hydrographische Gn-nz"

Die Gewässer südlich davun gehören hydrographisch zum Nordatlantischen

Ozean; das Wasser ist warm und hat einen hohen Salzfrehalt Hierron ist

allerdings der Polarstrom auszunehmen, der als Oberfiriclieiistrom an dor Ost-

küste vun (Iröniand nach JSüdcn fiiellt. Dieser tftom, der Ostgrönländisch«?

P<»larstroni, ist selten weniger als ICD Sm, oft auch doppelt no breit oder

breiter, er ist 200 bis 300 m tief, und darunter findet man 4 Wasserwärme;
im ganzen woilJ num al»er wenig von seiner Ausdeiinung. Das warme Wasser

des Atlantischen Ozeans strömt für gewöhnlich, als sogenannter »Irminper-

Strom«, an der Westküste Islands nach Norden, die Ilauptmenge davon, die

nicht fiber den erwähnten Rücken hinwefirkommen kann, wird durch diesen

gezwungen, nach Westen umzuliici^cn und unter dctn Osfgrönländischen I'i'liv

Strom an der Ostküste Urönlauds nach Süden zu fliehen. Ein Teil de?

Irmingerstromes strömt über dm Rflcken zwischen Island und Groteland

hinweg, vereinigt si<'li niif dem warmen, salzhaltigen Wasser, das aus dein

Eismeere von Osten zurück kontnit, uiul bildet mit diesem zusammen eine ver-

ii:iitiiisnuii{ig warme, salzhaltige Schicht, über der sich an der Kordseite Islands

kaltes Folarwasser befindet. Das Nordmeer zwischen Nairw0g«n, Cbrönland

und dem erwähnten Höhenrücken von den Färöer über Idand nach Grönland
ist durchgehends sdir tief: zwisclien Jan Mayen und Spitzbergen findet man
äüOO m, zwischen Norwegen und Island 3700 ni; in grABeren Tiefen als 600 ui

findet sieh im ganzen Nordmeere sehr gleichartiges Wasser, dessen Salzgehalt

zwischen 34.f)0 "V,,, und 35.00 '•

^h,
schwankt, und dessen Temi)erafur von etwa

0" in UÜO ni bis zu — 1.3 am Meeresboden abnimmt, ('ber dieser Scliicbt

hat man im östlichen Nordmeere warmes, salzhaltiges Wasser; das westliche

Nordmeer ist dagegen durch den Polarstrom mit einer Schicht bedtnikt, ge-

kennzeichnet durch niedrigen Salzgehalt, unter 34.00 "/oo. ""^ niedrige Tem-
peratur, die bis zum Gefrierpunkte des Seewassers, etwa — 1.8 , sinken kann.

Das warme salzhaltige Wasser aus dem Atlantischen Ozean strömt also

über den Rücken zwischen Schottland und den FBröer, es fällt das ganze
östliche Nordineer an und ein Teil davon gelangt an der Nordwestküste
Norwegens vorbei in das Eismeer. Hier findet eine starke Al)kühlung und
Vermengung mit weniger salzhaltigem Wasser statt, worauf dieses (lOnenge
wieder in das Nordmeer zurückströmt und dort die mächtige kalte Salzwasser^

läge bildet, die das ganze Nordmeer vom Meereslioden aufwärts bis zu 600 10

Tiefe ausfüllt, d. h. bis zur Tiefe, in der der unterseeische Rücken das Xord-

raeer gegen den Atlantischen Ozean abschlieUt. Einen ganz unübersteigUcben
Damm bildet der Rücken aber nicht; zuweilen gelangt doch kaltes Wasser
aus dem Xnidnu'ere über den Riickcn hinweg in den Atlantischen Ozcnii und

nuicht sioii dort dadurch bemerkbar, dall die Temperatur am Moereshodeu
abnimmt, wenn man sich dem Rücken von Westen her nähert. — Die oberste

Seliidit im westlichen Nonlmeere bestellt aus Sclnnelzwasser des Polarstroiiics,

dessen westlii;her Arm der bereits erwähnte Ostgrönländi.sciie Polarstroni ist.

und dessen ö.stlicher Ann an der Ostküste von Island vorbei nach Südost>-n

fließt. Dieser Ostisländische Polarstrom wendet sich bei den Färöer nach

Osten und, wenn er halbwegs nach Norwegen hinflbergelangt ist, nach

Norden, weil ihm die Wasserniengen, die aus di in Atlantischen Ozean über

den Kücken zwischen Schottland imd den Färöer kommen, in die Seite fallen

und sich zwischen dem kalten Polarstrom und der norwegischen Kü8t(> nach

Norden drängen. Eine Folge davon ist, daß man im östlichen Teile des Nonl-

meeres zwei Wasserschichten hat, von denen die obere hohe Temperatur und
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hohen Salz^halt, die antwe niedrige Teniperator und einen Selxgehalt swischen
34.90 und 35.00 '7,^, hat. Im Westlichen Nordmeere finden sieh drei Wass« r-

scliichten, die oberste sogenannte SchmelzwaBserschiclit von etwa 150 ni Tieft-,

mit einem Salzgehalt von weniger als 35.00 '^/gg und sehr niedriger Temperatur
— nur die obersten 20 m werden von der Sonne etwas durehvirmt —, die
mittlere Schicht mit t-inem Salzgehalt über 35.00 " und einer Temperatur
über 0 , und endlieh die unterste Schicht von niedriger Temj)eratur und einem
Salzgehalt zwischen 34.90 und 35.00 ^'/qq. Die Änderungen, die im Nordmeer
vor sich gehen, ergeben sich in der Hauptsache ans den Wechselwirkungen
zwischen demWarmwasserstrom aus dem Atlantischen Ozean ((SolÜBtrom) und dem
Polai'strom, dci-cn Grenze sich beständii^ verschiebt. Da nun das Kennzeichen
des Polarstromwassers sein geringer Salzgehalt ist, so gibt der Salzgehalt an
der Oberfl&che Auskunft über die Ausbreitung des Schmelzwassers. Zeichnet
man sich z. B. die Isohaliiie, <I. h. die Linie gleichen Salzgehaltes, von 35.00

für die Augustmonate der Jalire 1902 und 190:5, so sieht man, daß die Isohaline

vom August 1902 sehr viel südlicher verläuft als die vom August 1903, ja daU
sie eine bis fast nach 55^N-Br. in die nordwestliche Nordsee hinabreichende
Ausbuchtung bildet. Und bringt man nun die mittleren Temperaturen der Shet-
land-Insehi und der ]Iel)riden, in SliirMs und in Skudesnes damit in Verbindung,
so findet sich, daß die Lufttemperaturen dort im August 1902, als das kalte

Wasser weit nach Süden vwgedrungen war, ganz erheblich niedriger waren
als im August 1903, wo die Isohaline von 35.00 7oo nördlielier verlief. Außer
solchen großen Änderungen, deren Frsaclien noch niclit aufgeklärt sind, ist

die Grenze zwischen dem Uolfstromwasser und dem Scimielzwasser auch noch
häufigen schnellen Verschiebungen und Ausbuchtungen unterworfen, die der
Wind verumdit; im allgemeinen hält sich aber die (Grenzlinie zwischen den
beiden Wasserarten von Island bis zu den Färöer ziemlich stetig in derselben

Gegend; selten verschiebt sie sich so südlieh, daß die Färöer im Polarstrome
liegen, und selten liegt sie weit nördlich von den Inseln. Während nun
aber im Sommer und Herbst eine dünne Lage des Polarstromwassers von der
Sonne erwärmt ist, ist dieses im Winter und Frühling sein- kalt und wirkt
dann, wie die folgende Tabelle zeigt, auf die Färöer stark at)kühleud.

Lufttemperatur
iMi Wind bei Wind ...

vwnGolbtroaie vom Mantrane tnten^ede
o o o

.Tanuar 5.3 — 0.4 5.7

Februar 5.8 — O.G 4U
März fiS — 1.1 8.7

April 72 2.5 4.7

Mai B.3 4.4 M
Juni 10.:i 7.7 2.6
Juli 10.9 9.4 L6
August 11.4 U.O 2A
Sei^ber .... 10.2 6.8 3.4
Oktober 8.8 4.2 4.6

November .... 7.4 lA iJlS

Desember .... 6.2 0.0 6.2

JahraMfamshMhnitt . 8.1 3.6 4.5

Der Unterschied ist also im März am größten (6.7 ) und im Juli, wenn
die oberste Schicht des Polarstromes erwärmt ist, sehr klein (1.5^. In besag
auf den jährlichen Gang der Temperatur sieht man, daß mit Winden vom
Golfstrom die niedrigste Temperatur im Januar eintritt, mit Winden vom
Polarstrom aber im März. Die Ursache davon ist, daß sicli das Golfwasser
im FrQhling schnell erwärmt, das Polarwasser aber langsam, weil es aus dem
kalten Norden kommt und weil seine Erwärmung durch die Eisschmelze ver-

zöj^ert wird. Da mm der Polar.strom auf das Klima der Färöer .^o durch-
greifende Wirkung ausübt, liegt die Frage nahe, ob das auch für Nordeuropa
der Fall ist, und da findet sich allerdings, daß auf den SheUandinseln und
im westlichen Schottland im März bei Winden vom Polarstrom die Temperatur
372° unter der mittleren liegt.
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BikaiuilcrnuilW'n lial (Ut nitMlrij;t' Lufhiruck, der über t>iii Land hinwej;-

zii'lit, einen durchgreifenden Einfluß auf dl«» klimatischen Verhältnisse die^
Landes, auch kann man von vornherein als featetehend annehmen, dafi grofie

VerschiebunjEren der Grenze zwischen dem GolfMrom tind dem PoLarÄrom
großfii Einfluß haben nicht nur auf die Enststeluin^' niodri^^en Luftdrnelc«^,

sondern auch auf die Bahnen, denen dieser Luftdruck folgt. Mangds ge-

nflf^der Beobaehtnn^en ist das «war noeh nicht völlig klargestellt, man ksim
ab<'r ohne Gefahr snL-^i n : Eine Versehiebunir 'I'-r (Jrenze zwischen Golfstrom-

Wasser und Polarstromwasser kann Wetteränderungen in West- und Xoni-

enropa SUr Folge haben, und wenn die Versehiebnng groß ist, so daß <ias

Polarstromwasser des Nurdmeeres das Golfstromwasser im südwestlichen Tolle

des Nordmoeres bedeckt, muß man beträchtliche WetterSndcrunfren erwarten.')

Xatüi'lii'ii aber nur, wenn «las l'cilai-stroiinvassei- beii-äciit üi li kälter ist als das

Golfstromwasser, also im Winter und Frühjahr; im Sommer und Herbst da-

gre^en, -wenn der Temperaturunterschied svrischen beiden Wasserarten an der
oberflär-lie ;rerinu ist, könn«i ihre VerhUtnisse anch nicht mehr Ton so

großer Bedeutung sein.

In anderer Beziehung kann der Polarstrom seinen EinfluB aber stets

gdtetul inmlien, wenn nämlich beträehflirhe Menjren seines Wass<'rs als

Mffichwasser die Küsten Europas errei< lien, Ht> kann das dem I'olarstruin

eigentünilielie Tier- und Pflanzenlebi-n ihm ful^^en und somit für die Ent-

wicklunj;, <lie Wanderun}; und den Fanj; der Fische von Bedeutung werden.

Welchen Einfluß die hydroj^raphische Heseliaffenlieit des Wasser» auf die

Fischerei hat, wurde bei einer Fahrt des däniselien Korsehungsdanipfers Thor--

nacbgewiesen. Der Kabeljau laicht bei Island nur auf dem flachen Wasser
an der Süd* und Westküste, also an Stellen, wo warmes Wasser ans dem
Atlantischen Ozean ist. Der au.<<;ewachsene Kabeljau sucht diese Stellen zum
Laiehen auf und wird dort zur Laichzeit im März und April massenhaft ge-

fangen. Spiter zieht sieh der Kabeljau von dort M'eg, er sucht dann das

Polarwasser auf, wo er mehr Nahrung findet; die Fischerei geht daher im

Soniiuer liaupt.siiclilich an der Ost- und Nordküste vor sich. Der Laich und
die Brut, in der Brutzeit im warmen Wasiw-r des .\tlantischen Ozeans, worden
vom Strom an der Westküste Islantls entlanggeführt, so daB eine Menge der
Jungen in das Polarstromwasser gelangen, wo sie sich aufhalten, bis sie aus-

gewachsen sind und nun die BmtpUtze im Atlantischen Ozean aufsuchen.

Was nun die Gewässer nm Dänemark iietrifft, so ist in der süd-

lichen Nordsee das Wasser bei seiner geringen Tiefe zfemlieh gleichartig; der

Salzgehalt, infolirf icii lilic iicr rrischwasserzufuhr niedi-iger als im Allaiiiisrln ii

Ozean, ist am grüßten in den Iluofden, wo sich d&a vom Atlantischen Uzeau
einströmende Wasser als eine Zunge salzhaltigeren Wassers «"kennen liBt.

Wenn auch die l?ewe^'nii</ des Wassers durch die Gezeiten bald nach der

Nordsee buhl na<'li dem ()zean gerichtet ist, so strömt durch den Englischen

Kanal «loch mehr Wasser in die Nordsee herein als iiinaus. Auch im nörd-

lichen Teile der Nord.>H>e sind starke Gezeiten, aber die Gesamtwirkun;; aller

Strömungen dort ist doch die, daß Wasser aus dem Atlantischen Ozean um
Schottland herum in die Nordsee hinein na<'h Süden oder Südosten gelangt.

Dieses Wasser vereinigt sich mit dem vom Englischen Kanal kommenden, es

strömt dann an der deutschen Küste nach Osten, wendet sich In der Dentachen
Bucht naeli Xiinii ii und j,'eht schlielilicli nach Vereinigung mit dem au? dem
Skagerrak kommenden Wa.sser an der Westküste Norwegens nach Norden.

Die Summe alh'r Strönningen in <ler Nordsee bildet also einen Kreislauf; in

der westlichen Nords«'»» na<'h Süden, in der östli<'hen nach Norden, wobei der
größte Teil des Wassers, das um Schöll land herum in die nördliche Nordsee
dringt, etwa bis zum Südende der Doggersbank gelangt. Ein Teil davon ver-

mischt sich mit dem frischen Wasser aus den Flüssen und bildet das weniger

M Die Wedudiviikniiu' ^'wierlMn den MeensalrBoiuiii^ und dm ataunUrifflHB Vcv-

alRn ist in beeng auf i(i< |>i mmre VtkwIic dorh norh nicht m d«WsIk üMtgelwH, wie es nach
lai AusfnhnuiRen «wheiiien könnte. D. Red.
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salzhaltige Küstenwasser; die größte Friscbwasserzufahr kommt aber aus dem
Skagerrak. An der Westküste Noiwej^ens sinkt der Salzgehalt der obersten

Schicht bis 32 ö/,„„ während er in der unteren Sehielit der tiefen Rinne dort

35.10 bis 35.20 "/oo beträgt. Denselben Salzgehalt hat die unterste Scliieht

der tiefen Norwegischen Rinne auch im Skagerrak bis in den Christiania-Fjord

hinein. Der Salzgehalt der obersten Schicht im Skagerrak schwankt zwischen
34.00 und 30.00 Dei- Kr(>islauf des Wassers vollzieht sich im Skagerrak
so, daß das Wasser an der 2s ordWestküste von Jütland einströmt, sieh an der

schwedischen Kflste mit dem Wasser ans dem Katt^at rermisohend nach
Norden fließt, und an der Südküste Xerwegens entlang wieder ausströmt. -

Der Wind oder andere Ursachen bringen vielfacli auch andere Striimungen
hervor, und es entstehen beim Mischen mit frischem Wasser Gemenge, die

auf großen Strecken ziemlich gleichmäßig sein können; ein solches Gemrage
mit einem Salzgehalt zwischen 32.00 und 34.00 "'/„q ist das üankenwassor-,
so genannt von Petterson und Eckmann, die in einer Arbeit darüber sagen:

>Wie in der Nordsee das Vorkommen der Makrelen und Hornfische an das
sommerliche Ersdi^en des Wasaen aus dem Ozean gebunden ist, so hingen
Beginn und Ende der boliuslandischen Heringsfischerei von den Zeitpunkten
ab, an denen das Bankenwasser an der schwedischen Küste erscheint und sich

wieder davon zurückzieht. Sollte eä möglich sein, das Kommen und Ver-
schwinden des Bankoiwassers vorherzubestimmen, so wfirde man damit der
Heriiigsfischerei die wichtigsten Dienste leisten. Die beiden schwedisolien

Forscher unterscheiden <las nördliche Hankenwasser, das sich durch niedrige

Temperatur auszeichnet, und das südliche von höherer Temperatur. Im Herbst
und Vorwinter wird im Skagerrak das südliche Bankenwasser vom nördlichen
verdrängt, und damit ändert sich die Heriiigsfisehei-ei. Elie das kalte Wasser
kommt, fängt man den Hering weit auf See drauüen mit Treibnetzen, und
dieser Herbsthering ist meistens gerade im Begriff zu laichen; nachdem das
kalte Wasser erschienen ist, zieht sich die Fischerei an die schwedische Küste
heran und in die Fjorde, wo der Hering, der nun abgelaicht hat, mit Zug-
netzen gefangen wird.

Eine tiefe Kinne zieht sicji vom Skagerrak durch das ganze Kattegat

und den Großen Belt; ihre Tiefe betragt im Norden etwa 100 m, von Anholt
bis Langeland etwa 50 m ; sie ist höchst unregelmäßig, stellenweise ganz schmal
wie zwischen Samsö und Seehuid, stellenweise ganz breit wie ösflieli von Laesö;

an anderen Stellen verzweigt sie sich, z. B in der Laesö-Kinne und in einem
AuslSufer nach dem Sunde. Die westliche Ostsee ist nicht über 40 ni tief und
wird nach Osten hin durch einen Rücken, der von Gjedser nach Darss»'rort

läuft und nirgends über '20 m unter der Meeresoberfhi<'he liegt, alt-

geschlossen. Die hydrograidiischen Verhältnisse ergeben sich nun aus den
Wechselwirkungen zwischen dem vergleichsweise frischen Ostseewasser
und dem salzigeren Skagerrakwasser, deren Vermengung im Kattegat und
den benachbarten Gewässern vor sich geht.^). Wasser von weniger als

;^0,OO^oo Salzgehalt findet sich im Skagerrak höchstens als ganz dünne
Oberflächenschieht dicht an den Küsten, wo hingegen man in der eigent-

lichen Ostsee, d. h. östlich von dem Rücken Darsserort (Ijedser selten

Oberflächenwasser von mehr als 10'*
,„, und am Meeresgrunde seiton nielir als

lö'Voo Salzgehalt findet. Das leichtere Ostseewasser kommt als Oberfläciien-

strora aus der Ostsee heraus, und das Skagerrakwasser Ifiuft am Meeresboden
entlang in die Ostsee hinein; dabei bewirkt die Umdrehung der Erde, daß
diese Strömungen nach rechts drängen, der nördliche Strom im Kattegat also

vorwiegend an der schwedischen Seite, der südliche vornelunlich an der

') Diese und ilii' folLTiuleii Vorpänpf sind zum Teil x'hon bOBprocht ii in lii ii AhhaiMlIinip-ii

von M. Kmid««'ii: Enieuuniii^ der unUiren \Va.x«'n»cluchU} in dcrOsl«ee, .Ann. tl. lljdr. u«w. lüiio,

8L 586, Lbor die Temperatur im Katti-gat tind im wwdidbai Teile der iOstscc, cbendm 1901 HH
und der baltische Strom und der HalzL'i h;dt im Kattopjt und im westlichen Teile der Ost.«ee, eln-ndu

1901, S. 22(5. Die hier gegclx'ue /uhuiumüiibüiigendc DunsU'Uunp; der Von^üiige aut Grund jener

früheR>n R traehtiuigen ist bcNDdera geeignet, den Wert «Jeher Emzehmtenurhungen in das rechte

licht zu stellen. D. Ued.
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dänischen Seite der tiefen Rinne entlanjj läuft. Der südliche Strom wird

aUcrdintrs ttborall von dem hM"('lit(>ren Ostseewasser ühf>rdeckt, dieses fliefit

aber an der schwedischen Seite des Sundes und Kattegats und an der See-

landseite des Grofien Beltes schneller nseh N<nrden als an den Westseiten dieser

Fahrwasser. Dabei vermischen sich die Wasserarten beständig; das Skagemk-
Wasser, das 30 bis 35.00" „„ Salzgehalt hat, erreicht den Rücken Dars^serort—

Gjedser selten mit noch über IS'^j^ und umgekehrt liat das Oberflächenwasser

auf der Linie Darsserort—Gjedser durchschnittlich 9^/,^, Salzgehalt, während
es, nachdem es sich auf seinem Wege nach Norden mit salzigerem Wasser g|e>

misclit hat, bei Skagen 25%„, Salze enthält. Die bezeichneten Strümunppn
müssen als die vorwiegenden angesehen werden^ sie erleiden jedoch in der

obersten Schicht beständig Schwankungen, Ablenkungen und seihet Umkehr;
immer aber bleibt es Tatsache, daß in der obersten Schicht mehr Wasser ans

der Ostsee lierausläuft als liinein in die Ostser, und <lali am Meeresgrunds
entlang mehr Wasser in die Ostsee hineinströmt als heraus.

Aus den jahrelangenStrombeobachtungen derdänischenFeuerschiffe ergibt

Cfdl, daß, ausgehender und eingehender Strom gegeneinander aufgerechnet, der

ausgehende Strom im Dezember, Januar und Februar durchschnittlicli mit O.lSSm,

im März, April und Mai durchschnittlich mit U.16 Sm, im Juni, Juli und August
durchschnittlich mit 0.14 Sm und im September, November und Dezember mit

durrhsclinittlich 0.12 Sm stündlicher Geschwindigkeit überwiegt. Die Werte
sind natürlich nur kleine Bruchteile der tatsächlich bei Gjedser vorkommenden
Stromgeschwindigkeiten, die im Mittel '/o Sm in der Stunde betragen und oft

über 2 Sm in der Stunde erreichen.

Daß auf der Linie Darsserort—Gjedser eine Menge salzhaltigen Wassers
in die Ostsee eingeführt werden muß, ergibt sich auch aus der folnendt-n

Überlegung. Man weiß, daß in der obersten Schicht mehr Wasser aus

der Ostsee herausströmt ab hinein, und daß dieses ausströmende Wasser,

wenn es auch nur geringen Salzgehalt hat, doch einen Teil der Salze

des Ostseewassers mit sich führt ; der ausgehende Strom müßte also

das Ostseewasser ganz frisch machen, wenn nicht Wasser mit großem Salz-

gehalt wieder einströmte. Wenn man den Salzgehalt des einströmende
und ausströmenden Wassers mißt, so kann man berechnen, daß die Menge
des in einem abgemessenen Zeitraum von längerer Dauer einströmenden
Wassers halb so groß ist, wie die Menge des in demselben Zeitraum aus der

Ostsee herausströmenden Wassers. Die Einströmung geht aber nicht beständig,

sondern stoßweise vor sich; durch den Sund wird der Ostsee einigemale im
Jahre, über der Linie Darsserort Gjedser aber oft Salzwasser zugeführt.

Zwischen beiden Zufuhrarten ist aber noch ein wesentlicher Unterschied; das

Wasser, das durch den Sund in die Ostsee fließt, ist Oberflächenwasser, das

direkt aus dem Kattegat kommt, es ist daher etwas salziger, als das Wasser,

das b<»i Gjedser, wie man annehmen muß, in der unteren Schicht einströmt.

Das Wasser, das durch den Sund in die Ostsee strömt, kann außerdem jede

Temperatur zwischen seinem Gefrierpunkte und etwa IV* C. haben, die Tem-
peratur des bei Gjedser einströmenden Wassers kann nur zwischen 2^ und 14

'

liegen. Es ist aber in der westlichen Ostsee die unterste Wa.sserschicht im

Winter weder so salzhaltig noch so mächtig wie im Sommer, folglich kommt
bei Gjedser das meiste salzhaltige Wasser im Sommer vorbei, wenn die Tem-
peratur vefgleichsNv. isc hoch ist.

In der ganzen Ostsee und im Kattegat kann mau in Tiefen von mehr als

26 m mindestens zwei Wasserschichten unterscheiden, von denen die unterste,

wie wir gesehen haben, die sahthaltigere ist, die obere^ frischere Wasserschidit
ist im Sommer die wärmere, im Winter die kält<>i't'. Im Kattegat ist im

Sommer die Grenze zwisclien beiden S< hicliten ganz .scharf, im Winter findet

dagegen ein allmählicher Übergang statt. Man fand z. B. im August bei

Hesselö von der Oberfläche bis zu 18 m hinunter fast unverändert 17.5^

und 19"/,,.,, von 13 m bis 13^., m sank die Temperatur auf 8^ und der Salz-

gehalt stieg auf 32 "'i,,,, in mehr als 13 m änderten sich Temperatur und Salz-

gehalt sehr langsam. Ein so schroffer Übergang konnte nicht mit gewöhn-

Digitized by Google



Kiiiulsi-n Hririii'ke: M«vnvkiiiuU> itiii U-ximlcrcr H«>hi<-kHi('liii^iiii^ il. (lüiiiM-hcriCiüwäMHT. 467

liehen Instrumenten festgestellt wirden, die MesHungen worden daher unter
Zuhilfenahme der Elektrizität mit einem eigens dazu angefertif^ten Apparat
;iii.s^'('führt, (losson elektrische Verbindung mit dem Registrieriiistruini nt an
Bord den Beobachter instandaetzte, in jedem Augenblick die Temperatur und
den Salzgehalt, worin sich der Apparat gerade ^fand, abzulesen. Im Winter
ist (Ut f'l)er;r:in^^ zwischen lieiden Wasserscliicliteii allmülilioli, weil mit der
Abkühlung an der überfläche das dadurclt spezifiseli seliwerer gewordene
Wairscr hinabsinkt, sich mit dem salzhaltigeren Wasser vcrinisolit und dort
ühnliohe Strömungen wie an der Oberflilche herbeiführt. Durch diese Vor-
gänge ist im Kattegnt und im westlichen Teile der Ost«ee das Wasser der
obersten Schicht im Winter salziger als im Sommer, und umgekehrt die unterste

Lage im Sommer salzhaltiger als im Winter; hinzu kommt noch, daß im
Frnhling mit und nach der Schmelze die FHsehwassermengen der Oataee
>trirker aii.-istrüinen »Is im Winter. Gleichzeitig mit der Zunahme dea Salz-

gehaltes der obersten Schicht wächst im Winter ihre Dicke im südlichen

Katt«gat und in der westlichen Ostsee. Sie beträgt bei Schnitzes Grund im
Sommer 11 l>is lö in, im Winter doppelt soviel; man findet fol<rlioh in» Winter
gd^enilifli fa.st gar keine salzlialtige Unterlage oder docli mir eine von viel

ger^erem Salzgehalt als im Sommer.
Durch den Quersehnitt Skagen—Patarnoeter treten aus dem Skagvmtk

große Mengen salzhaltigen Wassers In das Kattegat, das meiste wird zwar
viin neuen Wassermassen nach Norden L't ilränLrt, ein Teil hh iht nhr r in der

tiefen Rinne und setzt dort den Weg nach Süden fort, wobei es sich teilweise

mit der frischeren oberen Sehieht vermisoht, nnd man kann arniehmwn, daB
das Wasser aus dem Skagerrak selten weiter als bis zum Nordende dllB Großen
Beltes gelangt. Das Eindringen <les salzigen Wassers in unverändertem Zu-
stand« kann man mit Sicherlnüt bis in den südlichen Teil des Kattegat» ver-

tcHgmf nnd dabei zeigt sich, daß es zwei bis drei Monate braucht, um von
Skagen bis Schnitzes Grund zu kommen, ünterwegs ist das salzige Wasser
von einer frischeren Schidit bede<'kt, glcicliwohl wird es, wenn die olu rste

Schicht auch warm i^t, nicht wesentlich erwärmt, weil das Wasser ein schiechter

Wirmdeiter ist; ist die oberste Schicht hingegen kalt, so wird die unterste
.*>chicht durch Vermisclumg mit der spezifisch schwereren, weil kalten, Schicht
abgekühlt, und es ergibt sicii, daß die jährliche Durchnittstemperatur der
untersten Schicht im nördlichen Kattegat liöher sein muB als im südlichen.

In der Tat ist denn auch die jährliche Durchschnittstemperatur in 23 m Tiefe

bei Skagen-Riff 8.7% bei Schultzes Grund 7.2''. Ganz anders verhält sich die

Temperatur in den verschiedenen Jahreszeiten; im Juni, Juli und August ist

die unterste Schicht im südlichen Kattegat 5^ bis 6^ kälter als im nördlichen,

von Mitte September dag^n bis Mitte November ist im sfidliohen Kattegat
die Temi>eratur 2 bis 5^ höher als im nördlichen. Die Ursache hiervon ist,

daß das Wasser 2 bis 3 Monate gebraucht, um von der Oberfläche bei Skagen
bis in die unterste» Schicht im sfldliehen Kattegat zu gelangen. Im wesent-
lichen wechselt die Temperatur der unteren Schiclit im südlichen Kattegat mit
den Jahreszeiten, aber die .Änderungen treten 2 bis 3 Monate später ein wie
in der Lafttem()eratur. In diesem Wasser sind als der Sommer die Monat«
September, Oktober und November, als Winter die Zeit von Januar bis Ende Juni
anzusehen, Juli und August sind die Frühlingsmonate, nnd nur der Dezember
stellt den Herbst dar. Das Klima der untersten Schi -Iii im Mlrlliohen Kattegat
ist also ganz anders als das der Luft und das des Wassers im nördlichen
Kattegat oder in der westlichen Ostsee, und man sieht ein, daß das sehr wohl
einen ausg»'prägten Unterschie«! zwischen den Tierformen im sü<llichen Kattegat
und denen im nördlichen Kaite<:a( iicrvorbringen kann. - Dringt das Wasser
der untersten Schicht <liin ii den Großen Belt in di(> Ostsee ein, so vermischt
es sich unterwegs mit der frischeren oberen Schiebt und verliert dat>ei den
größten Teil seines in bezug auf die Jahreszett eigentümlichen Temperatnr-
iuiters<-iii<'<ir:~.

Kurze Zeit, nachdem in der Ostsee die oberste Schicht auf 10^ bis 12°

crwirmt ist, tritt dort aneh in der untersten Schicht die höchste Temperatur
AOL 4 Hyir. «le, 1808» Htit X. 3
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ein, die sich, wenn das OberfläclumwasMin- schon wit^lvr unter diese Temp«^

ratair abgekühlt ist, zwar noch cini«;»! Zeit hält, ahnr doch nicht anniüimi!

solange wie in der untersten Schiclit im »üdlichen Katto^at. Die-scf? nimiiii

also insofern eiiu' Sondei'.stelhinL: ein, als da» Wasser nördlich und südlich

davon d«r durch die Jaiireszeit hervorgebrachten Änderung viel schneller

folgt. Mit Hilfe des eben Gesagten ksitn man sich auch eine Vorstellong Toa

den Schwankuiif^'fn der Temperatur di-r untersten Schicht im Kattegat und in

der westlichen Ostsee machen. Wie erwälint, findet man die unterste SobMit

im Winter erst In gr5Berer Tiefe als im Sommer; untersucht man wuk 4k
TempernturschwnnkunL'f'n in einer bestimmten Tiefe, •/.. U. zwischen 20 und 30 m.

so mulJ man sicli frn};en, das Wasser dort zur Dheren Schiclit oder zur

unteren gehört; hat es nur K' bis 14'^',„„ Salzgehalt, w ird seine Temperatur

nicht wesentlich anders sein als die an der Oberfläche; hat es dagegen 25 bit

23V«o Salzgehalt, so wird die Temperatnr in der bezeiohneten Weise in der

Jalureszeil verM-lmben sein.

Auf eirund der dänischen Beobachtungen vom Februar 1904 ist eine

Karte der Weseersohiehten in den dlnisehen GetriBsem hergestellt, ans der

sich etwa das Ftd^rende für den Monat Februar ergibt. Im Langelands-BeU

ist das Wasser sehr wcni^'^ saizi^^ uini kalt, unter 2 ; der Salzgehalt beträgl

am Meeresboden über 20",,„„ im (JroBen Reit ist die Temperatur 6^ und der

Salzgehalt am Boden über H2"i„ii; bei Schnitze« Grund, wo die tiefe Itinne

ihre geringste Tiefe hat, drängen sich die Isothermen und Isohalinen dicht

zusammen, d. h. durt ist ein schroffer I boruiang vom kalten und frischen

Wasser der oberen Schicht zum salzigen am Boden. Bei Paternoster ist die

Oberfllehentemperator wenig über 99 nnd der Salzgehalt zwisehen 20 imd

30*700, während die Teniiteratur am Hoden I bis (i un 1 der Salzgehalt 34

bis 357no betrügt. Der höchste Salzgehalt des Wa.ssers aus dem Atlantischen

Ozean ist etwa '.i^.h^i,,,,, es hat sich also, wenn es in die tiefe Rinne des Katt«'-

gnts eintritt, auf seinem Wege durch die Nordsee und das Skagerrak nur weni|r

mit frischem Wasser vermiscdit. Im nordlichen Teile des Großen Iteltes und

bei Schultzes Grund fand sieh Wasser an der Oberfäche von über 20*' „„ Salz-

gehalt, obwohl weiter nördlich bis Anholt der Salzgehalt geringer war; das

würde gegen die aufgestellte Regel, nach der sich das ausgehende Friseh-

wasser beständig mit dem ilarunti r befindlichen salziiren vermischt, streiten

denn danach müUte ja der Salzgehalt an iler Oberflüche von Norden nach Süden

abnehmen, aber man darf nicht vergessen, daR die vorhin geschilderten Zu-

stände mittlere oder die am häufigsten vorkommenden sind, und daß in ein-

zelnen Fällen in der offenen See ilie Strr>mungen nach allen Hiciitungeii

laufen können.

Die Ursachen der Veränderlichkeit der Strömungen liegen in der

Verfinderliehkeit der sie hervorbringenden Kräfte, besonders des Drnck-

untei'scliiedi s und des Windes. Wenn das Wasser still stände und überall

das gleiche spezifische Gewicht halte, wenn der Luftdruck überall gleich wäre

und sieh kein Wind rührte, so würde der Druck im Waaser flberall gleich-

mäHiL"^ von oben nach unten für je 10 m um den Druck etwa einer .Vtmosphäre

zunehmen und in gleichen Tiefen überall gleich sein. Die Oberfläclie des

Wassers wArde dann eine bestimmte Form annehmen, die wir »Gleicligewicht.-

fläche« nennen wollen. Sobald nun ans irgend einer Ursache diese Oleich-

gewichtsfläehe an einer Stelle verändert würde, so würde, indem das Wsswr
an der einen oder dei' anderen Stelle über die Gleichgewiciitsfläche stiei."'.

der Druck dort in jeder Tiefe etwas größer werden imd Strömungen hervur-

rufen. Das oberste Wasser würde an der Oberfläehe abströmen, das unterste

würde sich am Bo<len entlang auszuVireiteii suchen, kurz, das Wasser würdt'

suchen, sieh auf die einfachste Weise wieder in die (Jleichgewichtsfläohe ein-

zustellen. Nun ist das Skagerrakwasser spezifisch schwerer als das ()sis.f-

wasser, das Ostseewasaer wird sich also an der Oberfläche über dem Skagerrak-

wasser auszubreiten suchen, und dasSkagerrakwasHter wird unter das OstseewssMr
hinabsinken. Damit haben wir s< li()n eine der Hauptursachen der Ströinunjron

Der Druckunterschied kann aber auch ander« Ursachen als das spezifiscbe
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Gewi« ht lialx n. Die Ostsee crh&lt durch Niederschläge und die Flüsse mehr
Zufuhr als wieder verdanii)ft, das Wasser muß also steipren und einen Ausweg
nach dem Skagerrak suchen. Ändert sich der Luftdruck, so ändert sich damit
aueh der Druck im Wasser, folglich werden auch dadurch Strömungen ver-

ursacht; hoher Luftdruck iSber der Ostsee wird das Wasser aus ihr heraus-

drücken, niedriger Luftdruck über der Ostsee wird das Wasser durch das
Kattegat und die Beite in die Ostsee luneinsaugen.

Eine außerordentlich wichtige Rolle spielen die Winde; sie reißen die
obersten Wasserschichten mit sich und stauen das Wasser z. B. an einer Küste
betrachtlich über die (Jleicliirewichtsfliiclie auf, wozu (Jie WellcnbewoLninif inaohtig

beiträgt, weil sie dem Winde gestattet, nocli ganz anders auf das Wasser zu wirken,

als wenn seine Oberfliohe eben wfire. Staut nun der Wind das Wasser an einer

Küste auf, so wftehst dort der Druck und die unteren Schichten werden von der
Küste wegstrflmen. Weht z. B. in der Ostsee Nordwind, so stei^rt das Wasser in

der südlichen Ostsee, und die unteren Wasserschichten strömen nach Korden,
wo sie das vom Winde weggew^te Wasser ersetzen, und ist im Sund, in den
Belten und dem Kattegat Nordwind von geringerer Starke, so strömt das Wasser
dorthin ab. liewegt sich das Wasser mit beträchtlicher (Jeschwindigkeit über
tnnen unterseeischen Kücken, so reißt es tieferliegende Wasserteile mit, die

ersetst werden müssen; es strömen daher von allen Seiten neue Wasserteile
^u, d. h. es entstehen neue Strömungen. Ganz ähnlich ist der Vorgang, wenn
das Wasser an einem scliarfen Küstenvorsprung entlang strömt, es entstehen
ilann die sogenannten Reaktions- oder Neerströmungon.

Bei der außerordentlich vielgestaltigen Gliederung der besprochenen
Gewässer und bei der Unregelmäßigkeit des Meeresbodens müssen auch die

Stromstärken und Stromrichtnngen dort auHerordentlich vielgestaltig und
unregelmäßig sein; und wenn im Voiistehenden auch versucht worden ist, die

allgemeinen Gesichtspunkte zu erklfiren, nach denen sich die Bew^nng des
Wassers in jenen Meeresteilen vollzieht, so ist es doch ohne eingehende Unter-
su<>hungen der tatsächlich vorkommenden Strömungen zur Zeit noch ganz
unmöglich, im einzelnen besliunnte Regeln für den Verlauf der Strömungen
anfkustellen.

Kleinere Mitteilungen.

1. Anfttlsff» von DrMhffii und Rallmia im Fawiatgabtet de«
tiantiadhea Oaeans. ^lit Rücksicht auf den großen Wert, den die Frage
nach «lein Kreislauf der Atmosphäre in der Passatzone besitzt, haben (lie

Herren Rotch und Teisserenc de Bort genieinsam eine Expedition auf einem
kleinen Dampfer »Otaria« von 350 Tonnen ausgerüstet, auf dem die Herren
Clayton und Maurice von d<r*'n Privat-Observatorien auf dem Blue Hill

und zu Trap])Hs gegenwärtig Aufstiege meteorologischer Registrierapparate

im Nordostpassat des Atlantischen Ozeans durchführen. Die Ausrüstung
sowohl als die Mannschaft sind dieselben, die bei Ähnlichen Versuchen auf
der Zuyderzee 1904 und im Mittelnieer 1005 vorwendet wurden, so daß die

dort gewonnenen Erfaliniiignn im Manr>vri('r«'n mit Drachen auf See Ver-

wendung finden. Der Dampier wird auch mit einer Anzahl von Ballons

sondes ausgerüstet sein, wie sie in Trappes im Gebrauch sind. Herr Clayton
hat schon auf dem Wege von Boston nach Gibraltar, wo er die Otaria

erreichte, vom Passagierdampfer Romanio an 6 Tagen Drachenaufstiege bis

zur mittleren Höhe von 1000 m veratistaltet.
* -

2. Etchilfahrt auf dem Parana während einer Überschwemmung.
Cameloten. (Hierzu Tafel 18.) Die Überschwemmung des Parana, welche im
Juni und Juli dieses Jahres herrschte und viele Opfer an Menschen, besonders
aber an Vieh forderte, imd fin- vicli^ ^fillionen Schaden angerichtet hat, machte
sich auch für die Schiffahrt unangenehm bemerkbar. Kommerziell zunächst

noch nicht, weil die Basis der Großschiffahrt in den hoher gelegenen korn-
3*
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reiclu>n F^luMit-n ArLfiitiiticns li*-<:t, wohl aber prakUsdi durch die bedeutend

erschwerte Navij:aii<iii auf lU-iii Flusse.

Diese winl 7.11111 f;rolUen Teil nach Au^^enniaß ausgefQhrt, indem die

Lotsen l>fMirt<>il*'ii, wie weit sie von finein Vh-r entfernt MtHn-ri iiii>l dein

andern sich näluTn. Hierln-i gewäiiren die zahlreichen In.-eiii einen guten

Anhalt. Dort aber, wo die Flußbreite zu i,'rol! ist und ein t;enaues Inne-

halten einer bestimmten Fahrrinne nötig ist, hat die ergentiniiehe Regierung
gute Leuchtbojen le^'en lassen.

So halte iiiiti r normalen Verhfdtni.s.sen ilie I'lul'fahrt nichts Schwieri^'es

sondern böte mit der Seefahrt eine angenehme und interessante Abwechselung!;

doeh bei dieser ganz •uBwgewfihiilich' hohen Überschwemmiiiig waren die

ganzen FlnRniederunj:en in ein meilenbreites Meer verwandelt. Die Inseln

ragten nur mit den Dächern der Häuser und den Baumkronen aus dem
Wasser hervor. Ein Erkennen des Ufers und tler Fahrwassergrenze war in
Tage äußerst schwierig und oft nur an der Strudelbildung dee FliUMS
möglieh, des Nachts aber ganz ausgesrhlossen. Dazu kam, daB eine OH-

geheure Men>»e Kraut, oft jjroBe sehwiinin^'nde In.seln hildtlid, flußabwärts

schwamm. Stellenweise war es derartig zusammengetrieben, daß der Fluß

einer grünen Wiese glich. Dies lißt sieh nur vergleichen mit dem Eistreiben

auf unsern nordischen Flüssen. Kleinero Dampfer müssen stets auf iler Hut

sein, ihre Schraube klar zu behalten. Die klettenartige Eifiensehaft cliesei*

Cameioten, wie das Kraut und die schwimmenden Inseln genannt werden,

wurde besonders den Tonnen gefährlich. Denn, statt wie Eisschollen nach

dem Zusammenstoß mit einer kurzen Drehung seitlich vorbei zu schwimmen,
legen sich die Cameioten sattelförmig um die T<mne herum, mit ihren Wurzeln
immer mehr Kraut feethaltend, so daß große Fliehen um die Tonnen ent-

stehen. Diesem Druck im 3 Sm-Strom konnten eine Ansabl Tonnen nidit

widerstelu'n und vertrieben, wodurch wiederum S^lfe in« geleitet wurden
und auch Strandungen entstanden sind.

Eine Anzahl kleinerer Tonnen wurde durch die Höhe des Wasser-
standes und Stärke des Stromes unter Wasser gezogen. Dem von ihrer An-

wesenheit Unterrii'hteten zeigten sie sich noch durch Strudelbildung an.

Erscliwerten diese Verhältnisse die Fahrt auf dem Flusse, so wurde
das Anlegen und Verholen an den Ladestellen dadurch umständlich gemacht,
daB die Boote zum an Land bringen der Leinen nicht durchdringen konnten.

Nach stundenlant:en Versueh<'n hliel» oft kein anderes Mittel, als unter

ständigem Benutzen der Maschine mit dem Üug gegen das hohe Ufer zu

scheeren, um die Trift der Krautinseln von dort abzuschneiden und aufier-

halb des Schiffes vorbeizuleifen. Nun konnte das Boot in dem Winkel

zwischen Land iind Scliiff arbeiten. Es sind uämlich die Befestigungsstellen

f&r Leinen gewt'Winiieh nur durch ein Boot ZU wrelohM).
Lag dann das Schiff an seinem Platz, so sammelten sich bald gewaltige

Mengen von Cameioten vor dem Bug und der Ankerkette, und was unan-
genehiii war, auch um den Draht des quer absti llenden He<'kajikers. (Sieln-

Tafel Iti.) In vielen Füllen konnte dieser dem Druck nicht standhalten. Er
wurde stromabwärts gezogen, und indem die sich zur Insel gebildeten Came-
ioten immer wcitei- am Draht entlang rutschten, sclilielSlieh soweit golichtf'f,

daß der Anker nnmitti lhar unter der Insel hing. Dif liefiirehtung, daß nun

das Scliiff in dem Strom an zu scheeren beginnen würde, bestätigte sich

nicht; die an ih r ganzen Drahtlänge nachschleppende Insel erfüllte denselben
Zweck wie «ier tpier abstehende Anker vorher.

Als Entschädigung für diese rnl)e<jm-mlichkeiten bot d<'r übersehwemiute
Fluß aber auch viel des Interessanten. Große Mengen von Aligatoren triebe»,

auf dem Kraut liegend, sn dem Schiffe vorbei. Etwa 20 wunlen lebend ge-

fangen, ind''m ihnen rine Dralitschlinge ln im Vorheltreiben ülter den Kopf

gestreift wurde. Es konnte ilies leicht geschehen, weil die aus dem warmen
Brasilien stammenden Tiere durch die Kälte des argentinischen Winters er-

starrt waren. Später an B<ird durchwärmt, /ci^^teii sie bahl ihren unlielxins-

würdigen Charakter. In derselben Verfassung wurden eine Anzahl Riesen-
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eidechä«n, Schlaugen und Schildkröten gegriffen. Ein beliebtes Revier für

diese Jagd bildete die zwischen dem Lande und der Ankerkette von dem
Bug des Schiffes festgehaltene schwimmende Insel, die durch dauerndes An-
treiben von Canielüten einen derartiiren Festigkeitsgrad erlangt hatt^ daß
ein Wagen darauf hätte fuhren können.

Wie sehr die Bewohner der Inseln und Flußniederungen durch diese

Überschwemmung gelitten haben, lafU sicli daraus schließen, daß bald Vieh-
kadaver, bald das zerfallene Dach eines Hauses, bald ein Schrank, Tisch oder
anderes Hausgerät fluilabwärts schwamm. Leute auf den Inseln sollen tage-

lang auf Bäumen gesessen hal>en, ehe sie geborgen werden konnten. Eine
in diesem Rettungsdienst beschäftigte Dampfbarkasse wurde von der »Sicilia«

mit Kohlen versorgt.

Bemerkenswert bei dieser Cberschwemniuiig ist, dab die bedeutend ver-

mehrten Wassermassen des Parana auf den Spiegel des La Platastromes nicht

den geringsten Einfluß hatten. Während der Parana wochenlang einen 3 m
höheren Wasserstand hatte, blieb bei der Marlin (iareia-Hai're, eben unterhalb

des Zusammenflusses des Parana mit dem Uruguai, die Höhe des Wasser-

standes genau so abhängig von den Windol wie vorher.

Seihubart, Kapt. des D. »Sicilia«.

3. Über die Berechnung der Koe£Gzieuteu der Deviationsformel
ans giigirtw—n li»olMiemnng>n handelt Herr F. Lauffer in einem Aufsätze
Ober die »Ermittelung der Deviations-Konstanten auf graphisehein Wege« in
den Mitteilungen aus ilein (lebiete des Seewesen-, Heft III, ÜM)."). Die Ab-
liandlung schlielit an eine frühere

,
Arbeit desselben Verfassers in den

»Mittelungen«') und eine solche in d«i »Ann. d. Hydr. etc.«^ an, in denen
der Versuch gemacht wird, die Deviationsthi^prie auf Orund von Kraftlinien-

betrachtungen darzustellen.

Zu einer Besprechung der La uffersehen Arbeilen angeregt, möchte ich

mich auf eine Kritik der Behauptungen beschränken, die der Verfasser fiber

die Berechnung der Koeffizienten der Deviationsforinel aufstellt.

Der Verfasser gelangt durch seine Untersuchung zu dem sonderbaren
Schluß: Die Koeffizienten Ii und C ergeben sich richtig aus der graphi-
schen Konstruktion, braucbbar aus den Interkardinal-Kursen allein. Die
harmonische Analyse und die Kardinal -Kurse geben ohne weitere Rechnung
recht fehlerhafte Resultate uml bei dem zweiten Reisjiiel Die grai)hi-
öche Analyse und die Interkardinalkurse geben gute Werte, weniger genau
ist die harmonische Analyse, ungenau die Bestimmung aus den Kardinal-
Kursen. <^

Wie war es mögli<'li, da« der Verfasser zu solchen Resultaten gelangte?

Der Verfasser geht aus von der (Jleicluing

Er denkt sich - zunächst unter der Vorau.ssetzung = 0 und (i
— 0 — die

Ablenkung in ein Deviationsdiagranmi eingetragen und zieht in diesem
Diagramm die geraden Linien, fQr die

^+^ = n.l80o oder 2^^-^ = n. 180«^

oder f = n.flOo —

A

ist, wo n eine der Zahlen Ü, 1, 2, y bedeutet, in den Schnittpunkten dieser

Linim mit der Deviationskurve ist

ünS ^ Ofling -f S«»^.

Die so erhaltenen Punkte sind »frei von quadrantaler Deviation« und müssen,
wie der Verfasser meint, durch eine Sinuslinie verbunden werden. Er gibt

an, wie man die in der Nähe der Kurse N und O liegenden Stücke dieser

>) Mittoiliintrin cU: V.m, Heft X.

^ Aniu d. Hydr. etc. 1905, S. 66 bis 77.
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Sinu»linie cinzuicluicn kann. Die Ordinalen der Sinuslinie in den bozuiclineten

Kursen stellen nach des Verladers Meinung die Koeffixienten C und B dir.

Dabei ist übersehen, daß Hnks sin d und nicht 6 «teht T«laftelili«h sind ia

den crwiilinti'ii I'iinkii ii nicht rein lialltkroisi^'f AblMlkttllgMl, Mmdern daasboi

vor allem tiecli8telkrei»igu vorhanden, denn da

. iin" M
,

n — "in « •
|. ..

I ...

SO folgt au.s der obigen (lU'icIninjr niu'li i'ini(;»'n Umformiiniu'en

Für «frrilU're Deviationen, für die der Verfasser das f^rnpliisrlie Ver-

fahren «gerade al.s da.H einzig' };eMaue in Ansprucli nehmen will, sind <iit*

Kori i kt inns^ilit'der koinesvre^.s zu vernachlii.stiigen.

Zu der Bebau]itiinj^', daß die vier Hauptkurse so schlechte Werte für

die Koeffizienten ^h Ik u, scheint Herr Lauffer durch den Irrtum frekonmien

zu sein, (lall it das Glied X sin f- ^T') für die quadrantale Deviation hält

und daü daneben die Glieder sin ^' + C cos T reine halbkreisige Ab-

lenkung darstellen.

Tat.siichlieh ain-r ist weder das eine noch das andere d^ Fall
Wenn man die Uleichung

tint SB 9 eami •\. «ranf 4- IS«m^ -f «Mn(2£'+ ') 4- (tWCip+ i}

umaetxt in die Form
««sA + BtUnr C'ctt»r 4- Dsin2£' 4- E«»2r

xo haben die Koeffizient^ A, B, C... bis auf Größen hfiherer Ordnung
die Werte»)

H=-iJy«, K == T.«
Bei größeren I>e\ iMtinnen, V)i i ilcneii ili T Verfasser eine Cberle;renlieil

der graphischen Metliode gegenüber der rechnerischen kunstatieren will^ .siml

die sextantalen und oktantalen Glieder durchaus nicht sehr klein.^

Die atif den TIau|>tkursen ermittelten Werte der B und G mdgOl mit

Bo und Co bezeiclinct wei'den. Man erhält, da

*o = A 4- B - K F - K 4k = A+ C + E + (J -r K
4\v A H K r F+K fe^A-C +E—<1+K

auf den Hauptstrichen
Bo= B -P C +«

Die auf den Hau|)tzwis('lienstrichen ermittelten Werte derBusdC
seien mit B' und C bezeirlinet, so i.st, wenn sin 45'^ = gesetzt wird

B' == i»,(4xo ; rfsu <isw rfxw); C = J «4 (iJso — <Jso — «Jhw -f dxw)

und man erhält, da

*S0 = A-f B^ + Cs, D Fb, Ga._K
«K) = A+ B„,-C,^ -l> .-F».^0».-K
<lsw = A — B«, -Ci,-f I)-F«.H-r.s.-K
<.\W = A-B|, + CV.-D-Fg.-0^-K

auf den Hanptswiaehenstrlehen
B' = B+ F C«C-G«>

V^l. Ailinirnlty Muiinal. A|>|N'ii.li\ I. I h< K<« fli/ionten A, B, C . . . «od mUMdl i*

den uliiKvit FMinein al« in Bogenuiiüt auitgcdhu-ivt tu ilciikeii.

^ In dem ersten d« vom VeiAumani^eneenaBdqMeirtFaBiiib«^
«1 Dm angenibort

i»t, hiU nmn, wciiti die AUifiikuiigen nichl zu gnAi idiid,
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Tatsächlich fälscht also nicht die Quadrantaldcviation, sondern vor allem

die sextantale Ablenkung die erhaltenen Werte, aber nicht nur die auf den
IlaaptsMohra bestimmten, mmdern in genau demselben MaBe nur mit ent-

Kegrengeeetztem Vorzeichen die auf den Hauptzwischenstrichen ermittelten.

Froi von solchen Fäls('liun<ron sind die auf den Haiii)t- und den
ii auptzwischenstr ichen oder auf einer grüiieren Zahl äqui diätanter
Karse bestimmten Werte der Koeffizienten, mit anderen Worten
die durch harmonische Analyse erhaltenen.

Solange die Deviation 20 nirlit überschreitet, lioL'cn die auf den Hnupt-
kursen bestiannten Werte der B und C völlig im überhaupt erreichbaren

Oenauiglceitsbereiche; man wird sie dalier mit Recht in erster Linie berück-
sichtigen.

In den l^eispicU-n, mit denen Herr Lau ffer seine Behauptunpren zu er-

weisen «uclit, nimmt er als die richtigen Werte, gegen die er seine > Fehler^

berechnet, die aas den Gleichungen
8inA=«, 8ÜiB = 9, linC i£, «>iiil> T. si» K ^

tr''fiin'b'iitMi ;in. Diese Werte werden als -«renaue Maximaldeviation bezeichnet.

Öie sind jedoch durchaus nicht diejenigen, die die Ablenkung am exaktesten

darstellen. Jn aelnem streiten Beispiel, in dem es sich am emm »magnetisch
gftnstig situierten Kompafi mit miifiigen Deviationen << handelt und in dem

\:' <'.;i:;<', {s = . 0.127 T — --f».is!o . »xm:

Ist, ])erraciit('t der Verfasser als die für die Berechnung der Fehler maß-
gebenden Werte

B =r — I9.<P ; C — + 7«H^

während die richtigen Werte sind

Auf den Hauptstrichen wird gefunden')

auf den Hauptzwischenstrichen
= -> 10.40 . e = -f 7.73.

Diese Werte sind, da
F =^ — 1.:.': 0 - (1.7»

in Übereinstimmung' mit der obi<;en Darle^nniL'. -')

Die harmonische Analyse der auf den 32 Kompallstrichen stattfindenden

Ablenkungen liefert
B ^ —18.0»; C = +8.P.

Bremen, 20. Mai 1905. Dr. Ii. Meldau.

4. Zu den Mitteilungen ftber den »Hochseepegel«. Es könnte viel-

leicht manchem T.eser dieser Zeitschrift seheinen, daß die «rewiß allseitig

interessierenden Ausführungen des Herrn Admiralitätsrats Prof. Dr. Borgen
fiber den Mensin»^' sehen »Hoohseepegel« (Ann. d. Plydr. etc. 1906, S. 878) in
betreff der Frage, wie sich die Aufzeichnungen des Apparates bei Verinderungen
des Barometerstandes über dem Orte seiner Aufstellung gestalten, zu der von
mir geäußerten Ansicht in einem unmittelbaren Gegensatz stehen. Ich habe
daher den Wunsch, herrorsuheben, dafi dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.

I>ie auf den HauptzwHchenstriihcn gefundenen Koeffizieuten haben alm die Bigenschait, den
Koeifizienten 9 uncl 4£ näher zu liegen du die uf den Hanptstricben pefundenen und auch
als die die f>cvin!inii am U^toii dantdlenden Worte R und ('.

>) J>if Werte wurden ho erhalten, daß zuniieh.-<t uuf (irund «ier "i^, Ü, D da« bekannte
Dvjrogratinii i^e/eiehtift wurde. Von den ihm entnomiueiu-n Ahlenkungxwerten für die magnetücheo
Knne wurde mittels eine*; 1 >i!i;rrnn»ns zu den für «iie Konipaltkurse pültip-n ül)er;.'opinp;eii.

Die uiibedcuteiulcn .Vbwcichiuigcn rühren von den unrcmieidlichen l'n^^cnauigkeiten des

gnpluadwn Verfaduas her.
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Bei ineinen T>arl<>>:ungen liell ich inicli von dem Gesiclitspunkte leiten,

daß der Mensin^sdu' ]>neumati8olio FIutnu*s8or zunfichst bestimmt sei, die

jt'Wfili^'o tatsäclilii'lic Hnlu' des Wa^si-niiveaus zu rofiistrieron. Paboi or^rüti

sicli nach meiner Ansicht, daß in den Aufzeichnungen des Apparates außer

den Yerlndernngen des tatsSehliehen WasserniTeaua auch noeh andere Faktoren

zum Ausdruck froIan{,'«'n, und zwar auch solche, wch-ho auf einen »rewöhnliclien

Schwintnierpejrei ohne Kinfiult sind. InsVn'sondere hatte icli nus)refät>rt, daü

in den He^intrierungen des >IiocliR(H*i>egels« auch die jeweili^ren AadaniDgen
de» Luftdrucks enthalten sind, so dal) in denselben die Veränderungen iti

tntsäcliliciien VVassernivoaus nicht völlijj klar hervortreten.

Dies wird durch die Ausführungen des Herrn Prof. Bürgen mein»'?

Erachtens nicht in Abrede gestellt; Herr Prof. Borgen geht nur von anderen

Geeichtaptinkten atis. Nach diesen aoll gewiaaermaDen ein ideales Meer»
nivean registriert Wfrdfn, welches frei ist von den Einflüssen i!> r T^arometer-

sobwankungen, nicht aber das tatsächliche, welches von diesen Schwankungen
beeinflußt wird. Erreicht wird eine sobhe Aufzeichnung im Börgenschen
Sinne dadurch, daß wie Herr Prof. Borgen in seinen übrigens sehr

interessanten Ausführungen angibt eine Kompensation in der Weise statt-

findet, daß der Druck der KinschlulUuft im Apparate zwar unter dem Ein-

flüsse der Änderungen des tatsächlichen Wasserniveaua und der Schwankungen
des Barometerstandes steht, daß aber neben diesen Luftdrueksehwanirangen
gleichzeitig Veränderungen in der Ilülif des W:i>>i r.-[>ie^;c]s einh4'i';_;( !irn, w i lrli»'

ihren £influli auf den Druck der EinschluiUuft int Appai'ate iu umgekehrtem
Sinne geltend maehen.

Es liegt demnach in bezug auf das unmittelbare Funktionieren desApparalc>

kein Widerspruch zwischen den Hetrachtungen des Herrn Prof. Borgen und di ii

meinigen vor. Dies tritt besonders klar liei-vor, wenn man den Fall setzt, e>

registrieren gleichzeitig an einem Orte der Mensingsche »Hochscepegel-. und

ein gewöhnlicher Schwimmerpegel. Letzterer registriert die Sdiwankungen des

t a t sii ih Ii (Ii cn Wa.s.serniveaus, welclK' von den Änderungen des Luftdruck.*

beeiaflulH werden; ersterer jedoch zeichnet die Schwankungen eines idealen
Waaaemiveans auf, das f^' von jenen i«t. Der Betrag dee Unteraehiedee der

.\ufzeichniingen beider .\pjiaratp entspricht dem Betrage der Änderung dw
harometerstandes über dem Örte der Aufstellung^ derselben.

So h'ist sich der scheinbare Widerspruch in de« .\uffassungen VOB

H^rn Prof. Borgen und den nu'inigen. Im übrigen läßt die s«hr interessant*

Mitteilung von Herrn Prof. Borgen, welche eine wertvolle Ergänzung meiner

.\usführungen bilden, die Bedeutung des Mensingschen * Hochseepegels- für

bestimmte ozeanographische Untersuchungen in erhöhtem Lichte erscheinen,

wenn auch die behauptete völlige Kompensation des Einflusses der Lnftdrnck-

Schwankungen durch das gleichzeitige .\uftreten tntsprechender Nivenn

Schwankungen noch uicht völlig geklärt sein dürfte. Insbesondere dürften

bei einer Diskussion der Registrierungen des Hochseepegels in bezug auf die

(Jezeiten nacli den Atisfüliriingen von Hciiii I'i-nf. Borgen in der Tat die

Luftdiuokschwankungen niclit oder doch mir um rliebiich in Itetracht kommen.

fi. Bm daM Bindow mun IMohten gwtnuutotor Sehifte. Auf der

Fahrt von Kronstadt nach Liban lief der russische KQstenpanzer »General-

Admii'al A])taxiii in di r Nacht vom zum 14. Novcniln i- ISO!) bei dichtem

Nebel und öchneetreibeu infolge außergewöhnlicher Stromversetzung auf ein

Riff an der Ostküste der Insel Gotland, etwa 1 Sm von ihrer Sfid^pitse ent-

fernt. Er wurde schwer beschädigt und konnte erst im April 1900 nsdl

Sprengung eines Felsens abgebracht werden, der zwischen dem 18. und

23. Spant durch den Doppelboden gedrungen war und das Schiff fest-

gehalten hatte.

Als die ersten Abschleppversuche Ende November und Anfang Dezember
iTgeluiislns Vi rlaufen waren, trat eine .\nzahl von Persnnen mit Vorst liläu'tn

ziu- Elultuiauhuug des gestrandeten Scliiffes au die Öffentlichkeit. Über einen

dieser Vorschläge, der zum mindesten den Vorzug der Qriginalitit hat, be-

Dr. Otto Steffens.
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ri<'lit(4 W. L. im Morskni Shornik ', Heft 3, 1905. Er ging vom russischen

Gi'iifialinajor Schar inzuw aus und bt>z\veckte die Errichtung eines starken,

bis auf den Grund reiclienden Eiswalius rings um das gestrandete Sciiiff, der
|

;

trockendockartig die Abdichtung des beschädigten Schiffsbodena ohne Tauclier
|

ermöglichen sollte. Wenn auch der Versuch beim »(leneral-Admirnl Apraxin»
nicht gemacht wurdet ^ verdient i\ovh der Vorschlag iiacli Ansicht iIcs Ver- |

fassen» mehr Beaehtnnj^ als ihm seiner Zeit geschenkt wurde; bei ätrandungen I

in flachem Wasser (etwa S bis 6 m> und auf weichem Grunde, z. B. im
j

Finnischen Meerhusen, die dort häufig im SpiithoHist vorkommen, könnte der
1

Plan des (ienerahnajors Scharinzow im Winter unter Umständen mit Vorteil

Ja die Tat umgesetzt worden. I

Die Ausführung ist ungefähr folgende: Um die vordere Hälfte des ge- i

strandeten Schiffes, die gewöhnlich auf flacherem Wasser sitzt als die hintere,

wird sich bei etwa 3 m Wassertiefe nach einiger Zeit strenger Kälte ein bis

auf den Grund reichender Gürtel von Übereinander gescliobenem Eise gebildet
haben. Bei >General-Admlral Apraxin« war dies an einigen Stellen der Fall,

rill fliesen f'isLriirfel zu einer festen, ffir Wasser tindiirchlässigen Mnsso zu

Verbinden, werden in ihm rings um die vordere Hälfte lies SclUffe» drei Reihen •

Ton etwa rierzölligen, bis auf den Grand reichenden Bohrlöchern in Abständen
TOn je 1 m schachbrettartig hergestellt. Durch Zuführung von flüssiger i

Kohlensäure oder flüssiger Luft wird das in den Löchern sich sammelnde
Wasser zum Gefrieren gebracht. Gleichzeitig wird rings um die hintere Hälfte

des SchiffeSi falls das Eis dort nicht bis sum Chrunde reicht, ein etwa 10 m
|

breiter Streifen aus der Eisdecke ausgehauen und dieser nun offene Streifen
ilurcli übereinander geschichtete Kissehollen ausgefüllt, bis das Eis den CinuiiI

erreicht und etwa 1 m über den Wasserspiegel hervorragt. Die Zwischcn-
riume zwischen den einzelnen Schollen werden mit einem Gemisch aus ser-

kleinertem Eis und Sand ausgefüllt und durch Zuführung von Chlorkalcium
fest aneinander angefroren. Den einzelnen Schichten muil Zeit gelassen werden,
genügend fest aneinander anzufrieren. Die nötigen Biaschollen werden in etwa
65m Entfernung vom Schiff mit Pyroxilin ausgesprengt. Sobald auf diese

Weise ein etwa ^0 m breiter fester Eisgürtel rings um das Schiff fertiggestellt

ist, wird er mit I|i]fe von UohrirM-liein um! duich Zufülirung von flüssiger

Kohlensäure oder dergl. unmittelbar an den Schiffskürpef angefroren, so daii '

dieser vollstindig in Eis eingebettet ist.. Dann kann man bei dem beechidigten
Teil des Schiffes l ine .'cnügend große Öffnung bis auf den Orund ausbauen, i

von dort aus die fluche Stelle unter dem Schiffsboden abgraben, etwaige
dnzelne Steine entfernen und das Leck dichten. Der üullere Rand des Eis-

walles muß während dieser Arbeiten gegen Schmelzen und Abbröckeln durch
Bohrlöcher und Auffüllung derselben mit erkaltender Mischung gesichert I

werden.

Die Kosten eines solchen Unternehmens, das in etwa zw^i Monaten aus-

xttf&hren wfire, veranschlagt der Verfasser auf hSchstens 25 000 Rubel ein>

schließlich des ganzen Materials und von über 200 Arbeitern. .1. Herrmann.
6. Sonnenring. Herr Kapt. Büge, Ih ^Cap Roca^ berichtet der

,

Deutsehen Seewarte folgentles: »Am 17. Februar auf 12'-" 45' S-Br. und
36' .5'W-Lg. um Ith no'"!" V. beobachteten wir ein eigentfimlicbes, schönes,
jedenfalls recht .seltenes Phänomen.

Um die fast im Zenit stehende Simne hatte sich ein mächtiger, nach
Messung 45^ im Durchmesser fassender Hof oder Ring gebildet, der in allen

Regenbogenfarben glSnzte, aber in umgekehrter Reihenfolge, rot nach innen
und violett nach außen. Der Raum innerhalb de.s Ringe.> war von einem
dunkelgrauen Wolkengebilde ausgefüllt, aus dessem Mittelpunkte die Sonne
leicht verschleiert aber blendend herausstrahlte. In dieser dunkelgrauen
.Masse hoben sich zahlrei<'he, vom Sonnenlichte hell beleuchtete Cirruswölkchen •

ah, nnscheinen<i ohne Bewegung. Nach auIJen bildete der l'iing am blauen
Wolkenlosen Himmel einen intensiv blendenden hellgrauen Reflex, der sich

nach dem mit dichten Cumulus-Wolken umlagerten Horizont aUiuäblicli

aheehwiohte. ^ ^ ^ i
Digilized by (jOOgle



476 Aiinaleii ilor nyilnipTi|ihie und Marilinien JkHwmlojrif, OktolnT liKk).

Die Erscheinung' dauerte etwa 'iO™'", maclito einen außerordentlich

prächtigen Eindruck und wurtle von uns und den Passagieren während der

{ranzen Dauer mit ^rruHein Interesw» beobachtet.

Zur Zeit war <ier Uiiroiiieterstand 7»i2,7 mm, die Temperatur der Luft

26,5 C, Wind östlich Wetter s<'hön.

Am NachiniltH^e bildeten sich zahlreiclie Windwolken und das Wetter

wurde Ix'li^ mit Hegen.
Einen Sonnenring mit .so prachtv<tlien Farl)en hatte ich bisher in nieiuer

langen seemännischen Praxis noch nicht beobachtet, so glaubte ich, diesen

Bericht der Seewarte nicht vorenthalten zu dürfen."

7. AoBergewöhnllcher Meteor>Fall, beobachtet an Bord des deut.solieii

D.S. -Sambia
,

Kiipt. II. Liining. Am Dienstag, den 15. November 1904 um
't'iW wahre Ortszeit, auf :iH 50' X-Hr. und 9 32' W-Lg. wurde ein Meteor-Fall

von auliergcwöhnliclier Leuchtkraft beoba<'htet. Die Richtung »les Falles wiir

NNO beginnend und X' .<) endend aus etwa 4(1 Höhe. Das .MetiH)r hinterlit'H

einen breiten, hellen Streifen, welcher nach 25*"'" noch schwach zu !<ehen war.

Die gerade Fall-Linie kräuselte »ich schon nach einigen Minuten, und waren

die versfchiedenen Stadien etwa folgende:

nnch ."»'"in niu>h IC™}" nach l.Vl» iiarh S'*™}".

Die Lichterscheinung war die leuchtenden, weißen Rauches und die

Helligkeit nach 20™!" noch die der Milchstraße. Die Nacht war besonder?

sternklar; «1er Wind <) Stärke 3 bis 4.

Neuere Veröffentlichungen.

A. B«8pr«chtmgeii und ansflUirUche Inhaltsangaben..

Reichs-Marine-Amt: Segelhandbnoh für die F&rder. Mit 12 Stromkarteii

und :J8 Köstennnsichten auf 4 Tafeln. 8". 61 S. Berlin 1905. In Vertrieb

bei E. S. Mittler & Sohn.
Was neu erwhioncni.' Nv<'lhAiull>n<'h für die FärTicr i-it eint' L'berseizunjr der zwwtcn

liipc di-^ däniiu-hrn S'}rclhnn(ll>ii4-Ii<'s iMi Fncn'j^kc LwU' von 19<H. Es koninii- hnu|»isäfhliih

iiiiHeni Ki«-hem ztiijule und will i'im- l-TgHnziinf; der deiiinäcbMl luTiiuMtup'bendcfi D. .\ilrii-Kn.

.\r. 2r>l .iKlniKl und FürTKT MIden. Aji ilit- Boschn-ibunK der Iin<eljn""P|)c whließen »wh im .Vh-

haniie «lie (ionctze und Ht*tiniiiionpi'n für S'hifffthrt und Fi»chcrd ww. bei den Kärt'uT. IHe

Slromkarten auf «len Tnfoln I hin XII jicboii die .'^imnirirlituiif; tn jeder .Stunde der Tide auf H<*h-

\v)iiJS4>r im f*ydcr«>fjord hozoi^jn. Die Tufcln XIII bis XVI enthalten '.\S Vertonungen der wiehiipK'n

Kiii>lcnAii«i<-hten und I^ndniarkon. .1. Hr,

Wanka, Josef, k, k. Oberpostrat: Seewesen (Sep. Abdr. aus J)a.<» Postwesen

in t")8terreichr, Heft V). H". 125 und V S. mit 2 Tafeln. Prag 19(»ä.

Gustav Neugebauer.
Diene VerüffentHohnnK miwir die U'idi'ii im Jahre vorher vcnangvyiuip-neri l'nblikatinin'U

il<x >:leiehen Verfi»»*er« Ss-tKi^ten in I>enis<-hl»nd und dem ueiu-n-n .Auslände und Koii^ular-

\\it^-ii und die diplonmtiiM'hen .M is^itinen sollen /iiniielist den .S'epoKlbedienHteien z\ir IMehnui):
inid .Vufkliinuit; in ilen für »ie •<> t\ii'hiip-n, zum Teil ihrem unmitteliwren Henife ferner >iiehrtnlei>

tJebieicn und üInt die fiulli'ren \'<-rliiltnisiie, nnier denen i-ie ihre Täti><keit nugi'iben. diemn. 1^»«'

.ViiordnunjE ikI iiUrfiehllii h und )>rukti«h, die Ihirstellung in knapper Form ||;:eineinvcr»lämilieli. IVr

dein >^wbek diti .Sü-weH'ti- dun liau' eiii^iiin-ehenden Knappheit der DarstcÜung ist « wobl «wu-

Güügle
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schreiben, daß nach d«r ganz wörtlichen AufhMnnf^ dnes Satzes nuf 8. 4H w endieiiieQ kOonte, als

oh nuf «km ^au/cu Atlantischen und Stillen Ozean jahraus jiilircin die P;i-^s;if winde llöWChten; ein

Irrtiiiu, der jeduc-h mir dem iirteilj;l«>>cii Leser en^'achücn kann. .Sinst luibeii wir nichts Unexakten
in der Danteilung gefonden. Hr.

Fitzner, Prof. Dr. Rudolf: Beitrft|fe zur Klimaknnde des Osmanisohen
Vbtklbm imd sainw liMdi1mffg«M«t8. I. Meteorologische Beobachtungen
in Kleinasien 1902. Gr. 8". 37 S. Berlin 1904. Ilerman PaeteL

Obwohl dem ei>;eutlirhen in diesi r Zi'its<-hrift für Seefahrt«- und Meereskunde vertretenen

fJehiete femer liejrend, nKW-hlc hi»T doch nicht milcriasscn worden, auf eine Veröffeiillichuiifr hinzu-

ui-is.-ii. dir ]i< i weiterer Fortführunjr wohl pi'i::ii< t i-i. < itif Lin ke in der iiu't«'oroIofriM lieii Krki iintiiis

aiiHzufüllen. Di«-!» in^<<hieht iH-somlcrs im liitililiik diirnuf, duli eine Kenntnis iler klinuitulogü-eheii

VeiiüUtiiiMe wohl «nun l)e>ini»^. *-in l'ncil id)cr die wirtadiaftliehe Zukunft den betreffenden Gebietes

zu gewinnen. Da im Osmanb>chei) Hdche ein vom J*taato cingerii-hteter nntl venvaltctcr meteoro-

lo|ris<'her Diennt binher n<M-h nicht iHvtoht, so Ist die Saniinliinir mf'teon>lopi«'hen Materials in diesem
< iehietc der privaten Initiative zu vcrdsinken. Nainc ntlirli lit kuiidcn die \crs< hii'ilciii'n Kix'Mbahn-

<ie»elLK'haften in Kleina^ien ein weiktätifrts IntcrcKse und erhalten ein Netz von nieteorolo<ri.schcn

Stationen, «OerdingB meist nur Regi-nsiutioncn, längs ihrer Bahiditiien in Rt-triel).

Das vorliegende Heft entbält die Zusammenstellung für <lic einzelnen Monate un<l diw
.Tahr l(Mi2, und zwar den Luftdruekes. der Temperatur, des Nieilersehlajo*. der Ik-wölkunt!; uuil ilcr

Wiinlri« hiuiiji und Winil-lärki' au iIimi Stationen iler Analolisi lifii l'.i-cnliuliii, der KegeidxHib-

achtunmi an der ^^mvriui—Kaissaba-linie, der .'Smyrna—Aidiii-iüstuljahn luul der Mc^Hina—Tarsiu

—

AduiiA^Ssenbahn, sowie der Tempemtnr, des XieikrMHbIaj|;B und der Bewölkung xa Diarbddr.
Hr.

B. VmiMto BndMiiMBgwi Im Bwiieh d«r B^MttU und d«r Mtomüciuid«
wwto Mif verwandten CMUeten.

a. Werke.
Witterungskundc.
Trabert. Wilhelm: Metenrnfnf/ir itiid K/iinafD/dt/te. S". lÜiS. n)it :{7 Fi^. im Text. I>'ipzig

und Wien r.»ii."i. Kranz Deiitieke.

Koii. Xederl. Meteor. Inst.: OnwederSf optuche verschijmelen em. in 2iederland naar
nrijwilUge waamemingm in 1908. Oed XXTV. 8^, 101 S., 1 Taf. Amsterdam 1905.
II. O. Honi.

Marti. C: The tceather forces of the planetorw tUlHOtpheres. 8", 2« ."5. Nidau U)«».').

B. Weher.

Meere;«- und (lewüsserknnde.

Cons. perm. intern, p. l'explor. d. L mcr: Rapports et prodg-verbatui:. Vul.lli. Deutsche
Ausgabe, (lesamtberieht fiber die Arbeit der Feriode Juli 1903— Juli 1904 mit 10 Anlagen.
i". 17. X u. 20. 7. S XXT, 12, M. 29. lo, .•..'j, 1 1, 139, 63 8. mit nUr. Taidn II. Textfigono.
( 'ojxnluiffxie liK».'». .Vndr. Fred. Host »S: Fil(».

Ko II in kl. N cd er I.Meteor. Inst.: £(udeM des phenomenes de mareesiir Ips cütes neerlandaiset,
III Tabies des ivurant» par J. P. vau der Stok. 8» 105p. Utrecht lD<)i>. Kemiuk&Zoon.

All gern. Dienst yan den Waterstaat: OetijtaM» bewittende den tijd en dB hoogU wm
Honrjiratrr en Laagwater te DelMj\ VUelond etc vorM jaor 1906. 8^,2018.
's-< iraveidiajic. (JebmtHlers van Cleef.

Brit. Adiniralty: Tide t(ible$ för the brUiih ond irith porti for the year 1000.
Wyman & Üons u. A.

Fischerei.

Jobnaton, James: BrtHeh ft$k$rie$. Tbgh adminiatraliain and their problema A ahort aceooni
of the ori^rin and ^^rowth of britiah sea-fishery authorities and regniatioiis. 8", XXXI—350 p.
Williams iS: Nurjjate.

Hülsten- und HafenbeHchreibungen.

Brit. Admiralty: TTie Mediterranean Pilot. Vol. II, t'oiuprising coasts of France, and of
Italy to the Adriatie; Afriean coa-t fmm .Icrba to EI .Vrish; coasts of Kammania and .Syria

lojo'thcr with the TuM-au .\rchiiKla(fu, aiul Islundü of (V>i>iea luid ( vprus. Itli eil. 8",

XX\TII—äl2i>. Undou l'.tn:.. .1. 1). Potter.

Penian Ouif Pilot. 4ti> ed. SupptemeHt 1906 (Om. to ^laj lW)ö). 6« 35 p. London 1905.

J. D. Potter.
Urqiihart, (J. D.i Dltes and chnrgrs mi sli!]>i>lii(i In foreign porh. A manual and refi nnr e

for the U8C of shipowners, ähipbrokt-r» aml ^hipmaAterts. 12ti> eil. rev. a. eni. bv .lohn Green.
8». XXIV—1263 a. 41 London 1900. George Philip & Son.

Scbfflbetriel» und Seklffban.

Kroman. K.: Some reiunrH regarditty the meiisuring and the lime-afloifanee quesHon»
for racing yachts. S", ."»1 p. t'openhagen. Andr. Fred. Hast & .Son.

Wittenberg, Max: iieedtni-NeubauUn im Jahre 1906. ^, 31 8. Hambnig 1903. Verlags-

anstalt und DruckoneL
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HaBd«U«»o((iiiphle md 9t«ttaHk.

Rnsfel s Uli I h .1 : Thr nnjiiHÜatian ofoetan eommeree. VUI— l.'iS p^, 2 appcndire», indn
aii«l luuji. riiLl»ilt'l|ibüi ltH>.'i.

6eMtsgelnui|(.
Btmdetratn-Vonehriflen xur Seeniantuordnun^. 1. BekanntmachiitiK. br<r. die rnUrsuHiugg

von S hiffüleuien Hilf TauxlH'bkcit xiim t^-hiffMliMMt«. VtNn ]. VII. — 2. Bt-kanntnurhiiK
Iwlr. <lio hnfä»; Wawh- iind Badeiiunie mnie <lie Alx^rtc für die SchiffNiiuuinxchaft auf K«2^
fahrUMHchifieii. Vorn 2. VII. 10i)r>. Kl. 8", II K Iliinibiire 19<»5. Eckunlt k Me^etorff.

Vert*rhiedene«i.

Beiehsamt d. Innern: Handbuch für die dfuitehe HandeUmarine auf da* Jakr MS.
{ir. ^, VI. 161, im u. 237 8. Ikriin 1D)IÖ. i}. Iteimer.

Bortfeldt, Joliu«: SelMf^Tatekenbueh. 4. Aufl. Kl. k», XVI u. 191 S. ni. Abb. Ui|Mi|E

19U.'>. iL Heinniuii Nndit
Tender, Johannen: JBÜI«« OM0rmthiteh^4iti$ti»ehe$LeiUKm. Ein XndwcMMgirerit &a

jnlen |iM|cn4>hiMlini Xmh« dw fitde von iiKcad mklMr Bedentunc fBr den weitrcrkdir.

Nennte rollat. nnwenrik, ndur staurfc vrnn. n. wtb, Aufl. I. Bd. A—K. 4*, 1248 & Uifäf
19U5. Otto Wignnd.

b. Abhandlun^rcn in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffeat*
Hohungen und Sammelwerken.

WittenuigMkaade.

Lm otettkatom rapide» d« ta prmtkm iamo*phi-i iqiie d upri» Shatf «f Dinm.
Tb. Houresnx. Ana äoe. M^t^. Fknnee', AoAi 1SMJ5.

Came de la kaueee brueque du btuwnüre comeomUanle d Farrieie d'um eragt.

E. Durnnd-Gr^TÜle. >Ann. 8ac. MAAtr. Fhuic«', AoAt WO.
Le rMnte dee eonire-atüit. Matcnrt. >Conipt. rend.« I90S. T. CXLI. Nr. 10.

On meme of Beaufyree $e«le. R. H. Cnrtii. >fyu). Meteor. Mag.«, Hcplemlwr 190.'!.

Der TM/im aufJatuU. »DentMh. KtkmUic 190r>, Nr. 36.

J. B. Cohen'8 theory of fbg fyrmoHon feontittued). Jefeamdk, B. Tajim«. *Jonni. Ncmt.
gor. Japan* Nr. 7.

SUmbnebel im Mataj/ieekeH Ärchmel im Jahre not. van Bemmelen. ->Meli»r. Jftwkr.«

1«B. H. H.

Seltrtuv Kreta durch dm Mond, hetdtnehtet im nördlichen Eismeer Mmaehen Spitebergm
U. Grönland. A. ^^• hiic k. .Schrift. Nnliinv. Vit. .Sehlcsw. MolMt.« 19(M, XllI, Hrftl.

über den EinflulS de» Oetieländieehen Pkdanttromet auf die KHmagehwankungen dir

Färöer, der Shetlandineeln und des nördlichen Sehottlands. Martin KnndKO.
>Kapp. el raor. verb.. cnt». pemi. intern, explor. mer.*, VoL III.

Zur Periodizität der mlnrcn und klimatiaehen Sehwankungen. C Kanton. »Peicm.

Ifitt.« I!H-., VIII,

Meere«- nnd tieuäKxerkuade.
Über die Wahrscheinlichkeit von ptrIodieeheM imd vnperioditdken Schwankungen i»

dem Atlantischen Strome und ihren Beziehungen tu meteorologischen und biolo-

gischen Phaenomenen. Otto Petterason. »Kapp, et proc. rab., oona. penn. inKn.
t'xplor. niiT.'. Vol. III.

Die Hudruyraphie der Faroe—Shettond-RiHne in J»jb u. J9(». B. HelUnd-Haneea.
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Zee« 1904.
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,
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Broeiona de» etUeepar la nur, B. Bonnin. >La Natural, 16. »eptcmbre l9tXi.
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Physik.
I
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Bd. 13. im.
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Die Witterung an der deutschen KOste im August 1905.

Wttel, SuuDM Extreme

aus den meteorologischen Aubeiehnungen der Kormal-BeolMehtnngsitatioiini

der SeewBrte an der deutschen Küste.
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Windrichtung, Zahl der Beobachtangen (jo 3 am Tage)
Mittl. Win.l-

Ktiirkii Ik-auf'irti

1- ^ 3 - -
/

t

!

-Ii N

Bork. s 4 IV •"'1 2

1

10 1 4' 15 II 8 1

1

Iffl

1

1 3 a.1

1

Sjf>

Wim. l! 1 Ii 2 8 17 2 1
1

12 2J) 2.9 2.7

o! I !l 4 u 15 8 Ul 2 « 10 2.7 3.0

Harn 4 " « * 1

•>
.>

1 1
1 1

III
«>

,

O 1 o O Ii

Khl t II l 2 Ii 1 ti 1 s o
l'i 2.3 2.4

Wils. 1 r> o 1 1 s i ,;! ',1 1

1

i; II s 2.4

f^witi.
•>

t
o

:>\ 2 lü

ii

ri n ."> :! 1 ti 2.8

It.i^'. :t
<• 4

i
• 3 2 ir. 7 12
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6 6' 2 2.8 3.4 2.4

Mem. 1 ?! 4 1 9. 5 (( r n 7 21 0 3J» 3.7 a.o

Die WitterangsverhSltni .SHC im (Iciil seilen Küstengebiete während des

Monats Aagttst waren mit Ausnahme der Nioder.selilagsverhältnisse nahezu
normal. Luftdruck, Tenii>?ratur und Bewölkung; zeifiten nur perinfje Ab-
weielnuiLren ; das Luftdruckniif toi war kleiner, <liis Teni|)er!itnriniilel f/rölii i-,

das Mittel der Bewölkung im Westen grüiier, im 0»tcn kleiner als der
Normalwert. Die Niederachlige waren dagegen im Osten stellenweise ganz
iMHioTitond 7.\\ hoeh, im Westen bald mehr, bald weniger reichlieh, als zu er-

warten war.

Die Mei!]geiiteiii|M>nituren zeijiften sowohl im Monatsmittel, wie überhaupt
die Temperatur, weni){ Abweiehunt; von den vieljährigen Mitteln, als auch im
einzelnen. Nur vom 4. hi» 6. August lierrschte warmes Wetter; der ünter-
schte«! vom Normalwert betrug am 4. morgens bis 5 ' (Hamburg), mittags

bis 9^ (Swinemünde), am 5. morgens bis 7 , mittags sogar bis 12" (ost-

deutsche Kilste), wihrend am 6. die Abweiehunjiren noch 10^ (morgens und
mittags, Memel) erreichten. Mit Ansnabtne dos Morgens des 4. war der 0.sten

in die.'^en Tagen bedeutend wärmer als der Westen; letzterer hat nur
1 Sommertag, ersterer an der ostdeutschen Küste 4 Sommertage aufzuweisen. —
Die Tcinperattir schwankte nach den Aufzeiolmnngon der Nnrnialbeobachtungs-
stationen zsvischen 32.3 der liöchsten von Neufahrwasser (Königsberg dagegen
hatte als Maximaltemperatur 3(» ' am (i.) und 7.G' der niedrigsten von Rfigen-

waldermünde, also um 24.7"^, w&brend am gleichen Ort die größte Schwankung
22.8^ in Hambnnr niid die kleinste 11.9^ in Borkum betrnpr.

Die aus der .\n<leT-nng von Tag zu Tag für die drei Ihm tls;ii !:t ungs-

ternune ohne Rücksicht auf die Vorzeielien der Änderungen als arithmetisches

Mittel berechneten Werte der fntvnlianien Veribiderlichheit der Teaiiteratar

(I. T. V.) scliwankten mit ihren groRten Koträgon zwisrlien l.ö (Boi-knin) und
2.5 (Hiigenwaldermünde) und erreichten diese durchweg am Naelunittag,

während die kleinsten Beträge am Morgen Torliagen und zwischen 03^ (Kdtum)
und 1.7*^ (Memel) schwanken.

Als heitere Tage, an denen die Bewfilkung im arithmetischen Mittel aus
den dreimal täglichen Beobachtungen naeli der Skala 0 bis in kleiner als 2

war, sind über größerem Gebiete nur an der ostdeutschen Küste der 4., 18.,

22., 24. SU verzeichnen
(ipwitler traten

<lcwitter beobachtet a

am 10. und 28. an der ostdeutschen Küste und vereinzelt noch an mehreren
Tagirag hauptsächlich an der Osistn^küste.

Die nonatlfchen Xiedersrhlnfcsniengen zeigen an der Nordsee durchweg
geriii^'ei'e W<'rte als an der Ostsee, wo b(>sondors (hirch starke (lewittt'rrogeii

an einzelnen Tagen bedeutende Niedcrschlagshöhen erreicht wurden. Su
hatten sehr erhebliche, in 24 Stunden 20.0 mm fibersteijjrende NledemehliKe an
derOsLsw: Briisterorf (38,21,25 mm am 11., 2«., 30.), Pillau (26 nnn am 20.),

Heia (24, 24, 48 mm am 19., 27., 29.), Neufahrwasser (23 mm am 29.), Rixhöft
(36 mm am 29.), Leba (22, 24 mm am 29., 30.), Rügenwaldermünde (39 mm

Xehel trat nur vereinzelt auf.

sehr zaidreich auf. In größerer Ausdehnung wurden
ni 4., 8., 11., 19., 23. an der ganzen deutschen Küste,
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am 30.), Colber^r 2'\ 20 mm am 5., 27., 30.), Gr.-Ziegenort (26 mm am 5.),

Swinoiiiünflt' {'M) inin am 5.), Greifswaldcr Oie, Tliic8.sow, Arkona, Wittower
Püötliaus, Warnemünde (26 bzw. 36, 32, 30, 23 mm am 26.), an der Nordsee
dag^;^ nur Keitum (21 mm am 18.) und Brake (21 mm am 4.).

Wottprla^re. An den beiden er.sten Ta<^en des Monats stellt das deutsche
Küstengebiet tniter dem Einflul^ einer flachen, geringen Depression. Das
Wetter ist am 1. ruhig, trübe, ziemlich kühl; am 2. treten, da die Depression
nordwirts bia Südschweden vorgeschritten und von Sfidwesteuropa her ein

Hochdruckgebiet seinen Einfluß geltend macht, an der Xordseeküste westliche

Winde lici heiterem Wetter auf, während <li(^ Witterung im <lfi- Ostsee trübe

und regnerisch ist. Am 3. dringt das Hochdruckgebiet ostwärts über Deutsch-
land nach Rußland vor, einer von England kommenden D^nnession weichend.
Bei sü<lnstlichor Luftstrunuing ist das Wetter an der Nordsee unter dem
Einflul) der Depression meist trübe und warm, an der Ostsee heiter und sehr

warm. Am 4. treten an der ganzen Küste Gewitter mit meist geringen
Niederschlägen auf, am 5. nur an der Ostsee, stellenweise von starken Niedksr*

schlagen (Ahlbeck, Swinemünde je 30, Colberg 20 mm) begleitet. Am 6.

und 7. breitet sich die Trübung ostwärts aus, nimmt dann jedoch bei

schwachen südlichen Winden wieder ab. Am 8. und 9. treten wiederum an
der ganzen Kfiste Gewitter auf; die jedoch nur am 8. an der Nordseekflate
von L'^röHeren Niederschlägen begleitet sind. Während dieser Tage war die

Luftdruckverteilung über ganz Euroi»a ziemlich gleichmäßig; am 9. erscheint

westlich von Irland eine Depression, die langsam nordostwärts fortschreitet;

in ihrem Rüekoi dringt hoher Luftdruck ostwftrta vor, der am 14. ganz
Mitteleuropa überdeckt. Die Witterung ist am 9. und 10, noch zieTiilich warm
und wolkig, dann bei westlichen Winden, die sonst schwach, am 12. an der
ostdeutschen Küste sturiuisch sind, meist heiter, trocken und ziemlich kübL
Am 11. treten an der gansen Kfiste mit Ausnahme der südlichen Nordsee
Gewitter auf, stellenweise wieder von starken Regengüs.sen begleitet (Schlei-

münde 21, Brüsterort 38 mm). Am 15, zerfällt das Hochdruckgebiet in zwei

Teile, die durch ein von Nordfrankreich bis zum Bottnischen Busen reichende

Rinne niedrigen Drucks getrennt sind; das westliche Hochdruckgebiet geht^

einer nordwestlich von Schottland herandrinirenden Depression ausweichend,

erst südostwärts, dann ostwärts, während gleiciizeitig von Südwesten her ein

neues Hochdruckgebiet vordringt. Am 16. und 17. ist das W^ctter unter dem
Einfluß des Hochdruckgebietes an der Küste bei nördliclien Winden ziemlich
heiter und kühl. Vom 18, an tritt dio Küste in den Bereich der De})re.ssion,

wodurch bei meist trüber Witterung an der ganzen Küste Niederschläge
fallen. Am 20. und 21. ist das von Südwesten vordringende Hochdruckgebiet
soweit nordostwärts fortgeschritten, daß die Küste unter s^nen Einfluß tritt. Vom
22. ab tritt die Kü^^te in den ]5ereieh einer von Westen erst ostwärts bis zur

Nordsee, dann nordostwärts zum Skagerrak, von da w^ieder ostwärts gehenden,
ziemlich tiefen Depression, der am 26. eine neue in fast gleicher Richtung
folgt. Infolgedessen herrschen wfthrend dieser Zeit an der Küste südliche

und südwestliche Winde, die am 23. und 24. an der Nordsee slürmiseh auf-

treten, am 23. von Gewittern begleitet. Auch an der Ostsee treten am 23.

vielfach Gewitter, jedoch ohne bedeutende Niederschläge auf. Bis zum Heran-
nahen der zweiten Depression am 26. i.st das Wetter überhaupt meist trocken,

dabei ziemlieli kühl und vielfac!) Iieiter. Vom 27. an ändert sich die Witterung.

Unter dem Einfluß der bei ihrem Vordringen sich vertiefenden Depression,

die bis zum 29. an der Küsts südliehe Winde hervorruft, ist das Wetter trübem

kühl und regnerisch; am 26., 29. und 30. fanden an der Ostsee sehr er-

giebige Niederschläge statt, am traten <M\vitter an der Ostsee auf. .\m

30. und 31. drängt ein vom (Jzean herannahendes Hochdi'uckgcbiet die bis

zur Ostsee vorgedrungene Depression ostwärts weiter, wodurch an der Grenze
der beiden Gebiete über der Ostsee Mturiiiisehc Nordwinde hervt»rgerufen

werden, die an der ostdeutschen Küste Stärke 9 erreichen. Die Witterung ist

dabei wie vorher trübe, kühl und regnerisch.
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Die Bedeutung der Nordostdurchfahrt für die Schiffahrt

Von J. HermiRBH, AmiRteot der Dcntitrhen Sccwnrtc.

Seit drei Jahrhunderten schun beschäftigt die Frage der Verwendbarkeit
der Nordostdurchfabrt, d. h. des Seeweges vom Atlantischen Ozean durch das
Sibirische Eismeer nach dem Stillen Ozean, für rf'<ielmanigen Schiffsverkehr
nicht nur die wissenscliaftlichen Kreise, sondern auch das praktische Interesse.

Gilt es doch der Abkürzung des Schiffahrtsweges nacli Östasien um ein be-

deutendes und in erster Linie der Erschließung: Sibiriens ffir den Seehandcl
zur intensiveren Ausbeutunj; des natürlichen Reichtums dies» s ^^cwalti^'en Gt-
l)it'tes, für das die j/rolicn in das I'olai'ineer mündenden und weit aufwärts
scliiffharen Strome die natürlichen und wichtigsten Verkehrswege sind. Gelöst

ist die Frage auch heute trotz vieler Versuche noch nicht; persönliche Urteile
dafür und dagegen, gestützt auf den Erfolg oder Mißerfolg der verschiedenen
Unternehmungen, stehen sich gegenüber. Ja selbst ül>er die Hrauchbarkeit
einzelner Abschnitte des ganzen Weges hat man noch nicht Klarheit gewinnen
können, weil die Grundlagen dafür, die genaue Kenntnis der Naturverhiltnisse
und außerdem auch, namentlich in der östlichen Hälfte, Küsten- und Fahrwasser-
vermessungen fehlen.

Neben den Ergebnissen älterer Forschungen sind wir durch die syste-

matischen Untersuchungen und Küstenaufnahmen, die von den Russen in den
letzten Jahren vom WeiMen bis ni:( h dem Knr'selieii M<>er gefördert worden
.sind und die viel wertvolks Matirial über die hydrographi^^elien Verhältnisse

dieser Gewässer geliefert haben, über den westlichen Teil des Weges leidlich

unterrichtet. Aber noch bleibt auf der größeren östlichen Hälfte vom Karischen
Meer bis zur Bering StfaHe fast alles zu tun, was zum sirluren Befahren dieser

(Icwässer erforderlich ist. Es fehlt dort nicht nur die Kenntnis der hydro-
graphischen und meteorologischen, besonders der Eisverhältnisse, sondern auch
die Küstenvermessung ist sehr mangelhaft, so daß die Schiffe in dem seichten

mit zahlreichen Klii)]ien und Ränken besetzten Fahrwasser längs der Küste
beständig in Gefahr sind, zu stranden. Unisoniehr ist daher dem I^estrcben

der Kais. Russischen Gesellschaft für Schiffahrt zur systematischen Erforschung
der Nordostdurchfahrt baldiger Krfolg zu wünschen. Auf die Vorschläge, die
auf Anregung von Dr. L. Hi-eitfiiß zur praktiselicn I)ur«lirülirung der
nötigen Arbeiten von eijur Kommission der genannten Gesellschaft gemacht
wurden,') wird später noch näher eingegangen werden. Zunächst soll ein

kurzer f'berbliek ülier die Nalur des Weges die Sehwit ri^ keiten zeigen, an
denen alle bislurii^en Fahrten nu"t .Ausnahme d<r .\(inliiiskj'>!tls lieselieitert

sind und die auch heute noch fast unübersteigliche Hindernisse für die Schiff-

fahrt bilden.

Die eigentlichen Fahrten zur Entdeckung der Noi dostdiirehfahrt be-

gannen erst Mitte des H!. Jaiirluinderts von England und Holland aus, nu't

der Absicht, auf diesem Wege nach China und Ostindien zu gelangen, von
deren unermeßlichen Schätzen alle anderen Völker durch die Eifersucht der
seegewaltigen Mächte Spanit ii und Portugal ferngehalten wurden. Gleichzeitig

hoffte man mit dieser Dun litalirt nicht nur einen bedeutend kürzeren, sondern

aucli sturmfreieren Weg als den um das Ivap Hoffnung nach Ostasien zu
finden. Aber alle diese Fahrten scheiterten hauptsächlich an der gänzlichen

Unkenntnis des Weges sowie an der frülu ii Jalireszeit, in der sie ausgeführt
wurden; sie wurden bald wieder juifire^iehen. Keine einzige kam über das

Karische Meer hinaus. Erst Nordenskjöld gelang es fast :iUO Jahre später,

mit der »Vega« in 1878/79 nach einmaliger Oberwinterung Asien auf dem
Wege durch das N<">rdliche Eismeer zu umfahren, nachdem im Jahre 1872 die

österreichische Polarexpedition unter Payer und Weyprecht bei demselben

>) Petemuiiiiw >litt. liSM, lieft XIJ.
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V«r8uclu> im Eis« festgekommen war. Nordenskjölds Umsegelung ist bb heote

die einzig'«- (geblieben. Auch die Jeannette-Expeditlon unter De Long, der die

Durchfahrt von (tsten licv \'fi-siiclit.' iiml (Inhoi im Eise si-inon T<iiJ f;inil

verlief rt'Hullatiort. Die iiäoiiäten Falirteii, die nai-ii diT Vt'^'a-Expedition aller-

dings mit anderen Zielen weit nach Osten vordran<jen uml für die Beurteihunr

dos Wi'^os viin Wort sind, waron die Nansens und dos IJarons v. Toll. Nansen

^rolanjito auf seiner N'ordptdfaliri am 18. Sept. 189H lii.s zur < >li'nek-Bucht, «n

er nach Norden abbu^, der raokoisgrouze entjjofxen, wäliicnd Tolls Schiff

^Sarjac nach zweimaliger Oberwinterung am 26. Aug. 19U2 die Lena-Mündung
% erreichte.

DiT <Ziiiv/.<.' Wi"^ liilit sicli si'iiu'r ii.itüi'lirlii'n < IHi-dcrun^ in \ it-r

Abschnitte zerlegen, diu nacheinander kurz lielrachtet werden sollen. Der

erste Abschnitt umfaBt die ^rents-See mit ihrem südlichen Teil, dem Muima-
Mei'i-, oder flie Streckt' vf)n) Nordkaj) bis zum Karisclicn Mcci-, der zweite lla^

Karisclie .Mcn- mit seinen westlielien Zu^'anjj.sj^lralk'n bis zum Kap Tseheljuskin,

der dritte die Streeke vom Kap Tselielju«kin bis zur Hering-Strafle und

der letzte die Bering-Straüe. Von diesen ist der zweite Abschnitt wegen «einer

Eisrerhältnisse wohl der schwierigste; hier haben auf dem Wege nach dem
Ob und .Ti nisst'i amdi starke r>ampfer oft ihr Ziel nielit crreielien, ja in un-

günstigen Eisjahreu vielfach überhaupt ins Karischc Meer nicht eindringeu

könmm.
Der Weg vom Nordkap bia snm Kariachen Meer bietet am weni^'sti i!

Schwierigkeiten. Er ist infolge des wiirnu'ren vom Atlantischen Ozean ein-

dringenden \\'a.sHers, das als ein Arm des Golfstromes betrachtet werden

kaiiii,^) in der Ilauptschiffahrtttzoit im SpStsommer eisfrei und kann mit Hilfe

der im allgemeinen zuverlfiAt^igen Karten und der vorhandenen Segelanwcisungen
ohne (Jefahr befaiiri-n werden. .\n ih r Küste von Lapplan<l licginnt d'n' Schiff-

fahrt bereits Mitte Mai und dauert bis Endo Oktober; die beste ächiffahrtö-

zeit ist jedoch von Ende Juni bis Anfang ^(>ptember. Weiter nach Osten hin

hält sich das Eis länger. Durt ist die Schiffahrt östlicii V(m Kanin Noss crs'

.Mitte Juli möglich, zuweilen aueii früiier, aber dann wegen des Eisc-^ stellen-

weise noch unter großen Schwierigkeiten; die günstigste Zeit ist dort von

Mitte August bis Mitte September, in welcher Zeit das Meer gewöhnlich eis-

frei ist. Treibeis, das zum Teil von Wind und Strom von der Packeisgrenze,

zum Teil aus den Duchten und FlulSmiiudungen kommt, zeigt >ii li Ms Emif

Juli und in Südeisjaliren nuch später. Während dieser Zeit wird es durch
nordwestliche und westliehe Winde in die SQdostecke des Murman-Meerea und
gegen di«- Wf-tkiistc von Xowaja S.'inlja getrielten, wo es zuweilen zwischen

der lusel Kolgujew und der Südwestküste von Nowaja Semlja eine feste Ei.s-

sohranke l)il(let und die Zugangsstrallen zum Knrischen .Meere, besonders die

Jugor-Siralh«, ver.Hperrt. So wurden im Jalir«' 1870 die nach dem Karischen
Meere bestimmten Schiffe vor dem Juli woelu'nlang <lurch diesen Eisgürtel

aufgehalten, und Ende Juli 181(4 reichte undurchdringliches Eis von Nowajii

Semlja bis etwa 40 Sm westlich von Kolgujew. In dem für die Schiffahrt üi

der Barents-See ungünstigen Eisjahr 1899 erstreckte sich Ende JuK ein Eis-

gürtid von der Tsehessknja-Hui-ht nm ii Norden liings der Westküste v<m Kol-

gujew \ü» etwa 2U Sni n<'>rdlieh von dieser Insel. Die Südo8te<'ke des Murnian-
Meeres war von Mitte August bis Anfang September von dichten Kismassen
belagert, die die Jugor-StraHe versperrten und l>is nahe an die Karisehe StralW

rei<'hten. Fünf englische Dampfer, nacli dem Ob und Jenissei bestinuut,

konnten zwar am 29. .\ugust in die Jugor-Stt aüe eindringen, trafen dort alu i

so schweres Eis, daß sie umkeluren mulUeu. Alle waren vom Eise beschädigt,

einer so schwer, daß er auf Strand gesetzt und verlassen werden muBte. Am
Anfang des SomiiU'rs ist i-s dalier vort4'illtafl, vom Noidkap narli rlcr Jugi>r-

StraBo bestimmt, das (iänseland an der Südweslküate von Nowaja Semlja

'i <'nirli»i !ir .•^i','''lieevi i-ini/ .Vri'tic l'ilni , Vol. I, etitliäll für dicii«' Strecke aiiKlührliclir

AiipkUi-(i über Stii>m- iiii<l iiicic ir<>li>;.'i-<-lie Vcrbältiiissf, ilii> «hiUer i-rsi veii ilea lungaiigspfortea

V. zum KariKehen Meer an bcriiekMcIitict wmieu, wo {lerartijEc niid aink-re für die tH*liif£iilut vkhti^'
Aii|Mben in der Hcfcrlanweisniw faitt i;nnx fehlcii.
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anzustfuorn, wo man gewöhnlich eine falirbarc Hinnc antreffen wird, in der

man längs der Kü»te von Nowaja Senilja und Waigatäch bis zur Karischen

oder JujEror-Straße gelangen kann. Auch längs der Timanischen Küste sildUeh

von K()l<.aijew zei^ doh dann zuweilen eine eisfreie Rinne, die aber gewöhnlich
nur für kleine Fahrzenj^e brauchbar ist.

Ins Karische Meer führen vier Wege, die Jugor-Stralie, Karische Straße,

Matotschkin Scharr und der Weg ums Nordende von Nowaja Semlja, von
denen der wsto am meisten benutxt wird.

Der Weg um dajs Nordende von Nowaja Gtern^a, für die Falirt von
Europa ins Sibirische Eismeer der zweitnächste (nach dem Ob und Jeniss«'i

der längste, vom Xordkap bis zur Insel Wilkitzky vor der Einfahrt zum Ob-
und Jenissei-Busen etwas über 1000 Sin), ist im Sommer zeitweilig offen, ge>
wöbnlich aber erst Anfang' September. Um diese Zeit ist di i- We^r von vielen

Fangschiffen benutzt worden, die vom Nordende von Nowaja Sendja nach
Osten gesteuert sind, oft ohne Eis zu sehen. Die Packeisgrenze, die in günstigen
Sommern (Nordeisjahren) nahe an der Südseite von Franz Josephs-Land vorbei-

lauft, drin^^t von dort nach Südosten vor und tritt ziendieh nahe an das
Nordende von Nowaja Sendja heran, weiter nach Osten sich wieder nordost-

wärts wendend. In sehr ungünstigen Sommern (Südeisjahren) dagegen reicht

sie bis an die Nordwestküste von Nowaja Semlja und beeinflußt natürlich die

Eisvi i Iiältnisse in der Barents-See und im Karischen Meere un<:ünstig:. Im
Jahre 1904 lag die Südgrenze des Eises im allgemeinen 120 bis 160 Sm nörd-

licher als 1903 und die Eisverhältnisse im südlichen Teile der Barents-See

waren seit 1901 nicht so günstig. Schon im Hai und Juni waren die Ge-
wässer an deT- West- und Nordwest kiiste von Nowaja Semlja ungewöhnlich
eisfrei, während im Gegenteil die Karische und Jugor-Straße erst später als

sonst schiffbar wurden. Ende Juni war die Nordwestküste von Nowaja Semlja
eisfrei bis Kap Nassau; den ganzen Juli reichte eisfreies Fahrwasser bis fast

zur Nordspitze von Nowaja Semlja, und während des fjanzen Aiisiust hätte Kap
Mauritius anscheinend ohne Schwierigkeit umsteuert werden können.

Schon Barents gelang es im August 1596 trotz ungünstiger Eisverhältnisse,

um das Nordende von Nowaja Sendja bis zum Eishafen (Barents-Bucht, an
der Xordostküste von Nowaja Sendja) vorzudrin<;en. Im f>ktol)er sali er vom
Eishafen, seinem Winterquartier nach seinen Aufzeichnungen das Meer eisfrei

und sogar um Weihnachten viel offenes Wasser. Am 8. M5rz des nächsten
Jahres sah er nach Nordosten kein Eis und s( hloli daraus, daß in dieser

Richtlin*.' ein eisfi-eies Meer sfi. Seit sind mehr als 25 Scliiffe, meist

Hobbenfänger, auf diesem Wege ins Karische Meer gelangt. Einer von ihnen,

E. Johannesen, umsegelte 1878 schon am 22. Juli die Nordspitze von Nowaja
Semlja und lief quer über das Karische Meer y.\\ isrlien 7G und 77 N-Bi-. l»is

in Sicht des Kaps Taimur (U>. Au<z.), steuerte darauf nach Westen und Norden
und kehrte in großem bis 78 N-Br. reichenden Bogen um die Nordküste von
Nowaja Semlja zurück, ohne Eis zu sehen. Der norwegische Schoner »Anna«,
<Ier im August 1899 auf diesem Wege ins Karische Heer segelte, traf ebenfalls

kein Eis an.

Nach diesen Beispielen, die noch durch zahlreiche andere .vermehrt

werden könnten, kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß dieser Weg
in günstigen ICisjahren zum Eindrin^^Mi ins Karische Meer mit Erfolg ver-

wenflet werden kann, wenn die südliehen «rewöhnlich viel früher offenen Ein-

fahrten durch den Kolgujew-Eisgürtel oder durch Treibeis aus dem Karischen
Meere verstopft sind. Doch kann das auf dem nördlichen Wege vorkommende
Eis, das teilweise aus schwerem Pack- und (Jletschereis besteht, den Schiffen

sehr gefäindich werden. Auf keinen Fall darf man, au(dt mit stni'ki'n I>;imiiforn

nicht, dort ins Eis einzudringen versuclu'ii, um sich mit CJewalt unter Aus-
nutzung offener Rinnen einen Weg zu bahnen. Das Schicksal der österreichi-

schen Polarexpedition, die am 20. Ault. 1872 (allerdings sehr s<'hlechtes Eis-

jahr) in 76^ 22' N-Br. und 63 a' O-Lg. wenige Sm vom Kap Nassau entfernt

>) Ftt. MHt 1904, Heft XII. Helte 28ii.
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fi'st cin^'i'solilnsspn wunle und liilfl<iH nacli Nordosten trieb, zeijjt dio (Icfniir-

lichkt'it .siilchf.s Uiiti'rnehm».'ns. Hätte Weypreclit (laiiials einige Ta^e gewartet,

so würde i^ieh wahrscheinlich das Eis auseinander gezogen haben, und der

Verlauf der Expedition, deren ideales Ziel nach Payera eignen Worten die

n<Nrd5BtUche Durchfahrt war,') wäre ein anderer geworden.

Matotsehkin Scharr bihlet eine etwa 58 Sm lange Durchfalirt, die Nowaja

Semlja zwischen 73 und 74
' N-Br. in dio nördliche und südliche Insel teik

Ihre Breite betrSgt an beiden Enden ß bis 6 Sm, nimmt aber naeh der MiW
7.U sclir all und ist an der fngaten Stellt' kaum Sm. Das l"alii \va>s<T, <h>

sich im allgemeinen den Windungen der Durchfahrt folgend in der Milt« hält,

ist tief; die durch die Icleinen PlnBISufe und durch die Geflehlebeabiagemagm
gebildeten Hänkp sind ihrer Lag«- narh bekannt, nur an den engsten Stellen

ist grolle Vorsicht erforderlich, da doi t die Lotungen sehr spärlich sind. DtT

russische Plan der Straße iit ziendich genau; auch einen engliflchen gibt es.

Gute Ankerplätze findet man an der Osteinfahrt« doch Icann man auch an der

Westeinfahrt und an anderen Stellen ankern.

iSci un.siehtigem und nebligem WclltT ist der Kingang in die Stral'-

vom Westen her wegen der («leiehförmigkcii il>r KQste sehlecht zu findfn.

Hei klarem Wetter ist die Steinbake auf Kap SimIIkjwoI, der Südhuk der wo.^t-

liehen Einfahrt, eine 20 Sm weit sichtbare gute Lan<lmarke. Der Xordseit«'

dieser Einfahrt darf man wegen der vorgelagerten Untiefen nicht zu nahe

Icommen, 86ndem malt sich mehr an der SQdseite halten, wo man ziemlich

dicht an dii- Klippen vor der Süillmk liinangi hen kann. scharfen Kr&m*
niungen der Durchfahrt lassen, ähnlich wie in den patagonischen Kanälen, oft

die Fortsetzung des Fahrwassers nicht ericennen und können leicht zu dem
Glauben M i lclten, daR man in eine Sackgasse geraten ist.

Matot.sehkin Scharr bildet den kürzesten Weg vom Xordkap zum <>l>

und Jenissei und ins Sibirische Eismeer (bis zur Insel Wilkitzky etwa 900 Sm)

\ind hat an!5cr<Icm no<'h den Vorzug, dal! sie wegen der Kiisteriformation

\veniger von Treibeis licimijisucht wird, als die Karischi' und .liii.:i>i-Siralic.

Die Zugänglichkeit der ."^tr.ille vom Westen her ist abhängig von der Lag«*

des Packeises in der Barents-Bee. Dio Zeit des Eisaufbrucbs an der Westseite

sehwankt in den verschiedenen Jahren um 1 bis 2 Monate. WIbrend die

StralU' IHHL' in d'-r h-tztcn Iläiric des .VuL'Usf noch unzugänglich war, nffncif

sie sich 1807 schon im Mai. Im Jahre ldU3 lagerte Ende Juli dichtes Packeis

bis 25 Sm westlieh von der Straße, wShrend 1904 die Westküste von Nowaja
Semlja in den Ictzfi ii 10 Tagen des Mai von Matotsclikin Scharr bis nahe

siidwi sdicli vom Ka|i Na.->sau für Segler schiffbar war. Im Juli und August
dcssclhcn riahi i s war die ganze Küste . i-fn i In der Straße selbst, die im

Frühjaiir eher angelaufen werden kann, als die beiden südlicheren Straßen,

«»ffnet sich die feste Eisdecke in der Mitte nicht vor Mitte Juli; gewöhnlich
wird die Stralic erst P^ndc Juli oiicr .\nfang August cisfr«'!, zuwi ili ii noch

später. Sie wird zu dieser Zeit mit Vorteil benutzt werden köuueu, wenn
man die Karische und Jngor-StraRe durch Treibeis aus dem Karischen Meer
gesperrt findet. Nunlcnskjüld cmpfii hlt den Weg durch Matotsclikin Scharr
n'O'h und vom Karischen Meer erst nacji Ende .\ugust, früher si icn die beiden

südlicheren Stralli-n vorzuziehen. Anfang August darf man nocii nicht luit

Sicherheit darauf rechnen, von der Straße quer über das Karische Meer ost-

wärts laufen zu können, sondern man wird .^ich auf einen bedeutenden Umwci;
nach J^üden längs dei- Ostküste von Nowaja Sendja gefallt machen müs.-icn,

um den im Karischen Meer bis Anfang September mit dem Winde uniher-

treibenden Eismastsen zu entgehen.

Während das Treibeis im Karisehen M(H're erst im Herbst ganz schmilzt

oder doch wenigstens sich so zerteilt, dali es st^elbar wird« scheint sich eine

eisfreie Rinne schon viel früher längs der Ostküsto von Nowaja 8<Hnl|a und
Waigatsch zu bilden, die sich auch an der Sfidkfiste dea Karisehm Meeres

•) U«U«Rid, Im EwiKcn Ei«, Hrile HW.
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nach Osten fortsetzt und die Mö«:liclik('it dos Durolikommens bietet. Ross-

niysluw sah am 10. öept. 1768 von einem huheti Berge an der Osteinfahrt

des Matotscbkin Scharr das Karische Meer voUständipr eisfrei und Nordenskjöld
berichtet, daß 1875 und 1876 sowoid die Stra6e als auch die außen vorliegenden
Häfen gregen En<le August ganz eisfrei waren, daß aber schon lange vorher
an der östlichen ISeite das Eis so verteilt war, daß sicii ein Falirzeug ohne
€refahr einen Weg durch die Eisstüeke bahnen konnte. Aueh Ende September
1899 irar vom Oatende des Matotschkin Scharr aus kein Eis im Karischen
Meere zu sehen. Im folijendcn .lahre (günstiges Eisjahr) trieb nach frischem

Nordostwind Eis am 7. äupt. aus dem Karischen Meer in die Straße; bis zum
17. Sept. war in diesen Gegend das Karisohe Meer, soweit man sehen konnte,
mit Eis bedeckt. Starke Westwinde, die in der engen mit Ausnahme des
Ostendes von hohen Felsen eingeschlossenen StraRe mit besonderer Heftigkeit

weben, treiben das aufgebrocbene Eis nach Osten aus der Straße hinaus und
begünstigen auch die Bildung einer eisfreien Rinne längs der Ostkfiste. Bei
ungünstigen Eisverhältnissen im Kari^chen Meere weicht der Eisgürtel dann
aWerdings nur wrnig«^ Seemeilen von der Küste zurück, so daß sich diese Rinne
beim iS'achlassen des Westwindes oder beim Umspringen leicht wieder schließt.

Der Strom im Matotschkin Scharr ist von den Gezeiten und dem Winde
abhängig. Die Gezeiten dringen nach (U'ii Beobachtungen von de Bruyne
und Markham vom Karischen Meere und von der Barents-See ein und treffen

einander beim Walroß -Kap.') Östlich von diesem Kap läuft der Elutstrom
nach Westen und der Ebbtftrom nach Osten, westlich davon umgekehrt. Die
StrcMBigeschwindigkeit beträgt im engen Teile der Straße zuweilen 1,5 bis 2 Sni,

wnhren<l Heuglin Weststrom von 4 Sni beobachtete. Lütke beobachtete in

der Mitte der Straße an drei Tagen beständigen Weststrom von "^j^ bis '6 Sm.
Der Tidenhub ist gering, nur 0,7 bis 1,2 m.

Die Karleche Straße, swischen der Südinsel von Nowaja Semlja und der
Insel Waigatsch, ist die breiteste der drei südlichen Einfahrten ins Karische
Meer. Sie ist etwa 17 Sni breit und, was Wassertiefe anl)elangt, für die

grüßten Schiffe pa-ssierbar, wie die Fahrt des russischen Vermessungsdampfers
»Pachtuseow« in 1902 vom Karischen nach dem Murman-Meer zeigt, wobei
der auf , m eingestellte Tiefenniclder nirgends auf Grund stieß. Die in

diesem Jahre ausgeführten Lotungen zeigten sehr unebenen (irund und außer-

ordentlich schnell wechselnde Wassertiefen, von 12Ü m eine kurze Strecke
weiter auf 10 m. Die beiden Enden der Straße sind tief, das Westende bis

145 in, das Ostende bis 110 m. Nach der Mitte zu steigt der Grund an. Doi t

ist die größte Tiefe 46 m. Der beste Weg durch die Straße ist anscheinend
in der Mitte. Wenn sich dieses tiefe Fahrwasser bei genauerer Vermessung
als g^enügend breit erweist, dürfte die Durchsteuorung einfach und gefahrlos

sein. Bis dahin jedoch ist für tiefgehende Schiffe Vorsicht geboten.

Ein vor allen Winden und dem Eise vollst äiuHg gesehützter Ankerplatz
befindet sich an der Nordwestküste von Waigalseli, der als der einzige in

dieser Gegend für die Scliiffahrt von großer Bedeutung ist. Der Wert dieses

Ankerplatzes, der Heede des Dampfers Pachtussow nach dem Namen des
russischen Vermessungsschiffes heißt, wird noch dadurch erhöht, daß seine

Einfahrt nicht in der Karischen Straße, sondern vom Murman-Meere her ist,

zwischen den der Nordwestküste von Waigatsch vorgelagerten Inseln. Auf
diese Weise wird man ihn in vielen Fällen noch erreichen können, wenn die

Karische Straße durch Eis gesperrt ist, um dort günstigere Verhältnisse ab-

zuwarten. Frischwasser ist reichlich vorhanden. Mit Hilfe von fünf dort an
gut sichtbaren Stellen errichteten Baken und an der Hand des russischen
Planes ist der Ankeri»latz ohne Schwierigkeit anzulaufen.

Die feste Eisdecke löst sich in der Karischen Straße ebenso wie in der
Jugor-Straße schon früh, dafür wird die Durchfahrt aber lange von be-
deutenden Treibeismassen heimgesucht und oft lange versperrt. Die Richtung
der Straße NO—SW, die der Richtung der liäufigen nordöstlichen Winde ent*

^) Kap Honhov im cngliscfaen Plane Nr. 3085.
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spricht, und ihre groJie Breite lassen das Treibeis aus dem Karischen Meere leicht

eindriiitor«n, 8o dafl die RisbewcKun^ in ihr bedeutend RrSIter als in der Jnpor-
Strndc ist. Für iti.- /.u^än>,'liclikt'it niiti P:issiirli:irkrit <l(>r Knrisclii-n SiraRe

koiiiineii ilahci- in (.»rster Keihe die Eisverhaltniäti« im Otiten und Weihten davon

in Betraclit, Iiauptsichlich jedoch im Osten, auBerdem noch die Windverhilt-
nisse. I5*'i «rünsti^'cn KisverliältMissfn an bt-idcn Fcitfn kann ilt-r Strnni lui

wechselndt'n Winden die ÖtralJe schon früh eisfrei luaelien. Hei anlialtenflin

nunlösflieiien und östlichen Winden ist jfdoch, sn l:in<,'e noch Eis in ^rrößeren

Mengen im Karischen Meere ist, gewöhnlicli uuf ihre Passierbariceit nicht la

rechnen. Im Jahre 1904 war sie Anfan^r Au>;ust noch von dichten Treihei»-

iiiasseii ^'e>|ierrt, während sie 19(11 un<l r.)0'2 si limi frülier als rüe l)eidfn

anderen StraKen befahrbar war. Im letzteren Jahre war ihr südlicher Teil uu
9. August befahrbar, die Juffor-StraRe dagegen wurde erst am 32. August eisfr«.

Der StiiiMi ist in der Strafte liauptsriddieh vom Winde alihanirif.'. We<.'fii

der größeren Öicherheit, die die Jugor-Stralie durch genauere Vermessung bietet,

femer wegen der iferingeren Eismassen, die vcmi Karischen Meere in die Jugor-
Strafte liiiieintretrieben werden, un<! weil man bei Ho^inn der Srhiffahrfzeii,

selbst wenn man ilie Kariselie Stralie eisfrei findet, doeli naeli dem Passieren

derselben nicht geraden Kurs nach Osten «>dei- Nordosten wegen des Ki^<'^

steuern kann, sondern den Umweg nach Süden längs der Küste macheu niuli,

wird die Karische Strafle weniger als die Jugor-Straße benutzt. Der Weg
din-eli diese beiden Strniten vom Nordkap bis zur Insel Wllkitsky ist um etwa
lüü Sm liinger als der durcli Mntoischkin Scharr.

Die Jiigor-StniBe zwisclien Waigatscli und dem Festhnnle ist der süd-

lichste und von allen am meisten befahrene W'vis. Sie ist etwa '2'2 Sm lani',

2 bis 6 Sm breit und hat sehr unregelmäßige und nicht große Wasserticfeu,
die aber im Fahrwasser fQr die größten Schiffe ausreichen. Sie ist im
Jahre is<ts von den Hussen neu vermessen worden und kann an d<'r Hsnd
der entrlisclii ii un<i russischen Plane und nach der von Kapitän Warnek ver-

ot'fentiirliicii russischen Segelanweisung') gefahrlos durchsteuert werden. Für
den Fall, dali ankommende Schiffe, wie es meist der Fall ist, eini;:e Ta;:e auf

günstige Kis- oder Windverhältnisse zum Passien-ii der Straße und für die

Weiterfahrt im Karischen Meer warten müssen, fiiulen sie in der erst seit 1900
bekannten und vermessenen Warnek-Bucht an der Südwestküste von Waigatscb
einen gut geschützten, stromfreien Ankerplatz, der auch von den Dampfern der
Murman-desellsclKiff auf ihit-u I'älirti'U iiacli der .lu:j(Pi--Slrarif Kemitzl wird.

Auch vor dem Dürfe Nikolskoje (Ciiubaruwa), in dem l"'ribchwa.s.ser und einige

Lebensmittel zu haben sind, kann man ankwn, allerdings weniger geschfitzt.

Die Eisverhältnisse in der Ju^or-Stralte sind, ähnlich wie in der Karischeii

Straße, von dem Vorhandensein von Kis in» Westen und besonders im Osten

abhängig. Durch Wind und Siroiu wird es von dort durch die Straße ge-

trieben oder darin aufgestaut, doch wegen ihrer gexingeoren Breite und Tiefe

und ihrer Richtung, die mehr Ost—West ist, nie in solcher Menge wie in der
Kariselien Straltt'. Wie iiln'rull in dii scn (lewässern, wo wälirend der wärmeren
.lahreszeit die Lage und Verteilung des Eises hauptsächlich vom Winde ab-
hängig ist und je nach dessen Richtung und Stirke gflnsHg oder ungtnst^
für <lie Schiffahrt beeinfiultt wird, ändern sich die Fisverliäitriisse mit dMl
Ums])ringen des Winch'S in der Strafte überrasciiend schnell. Man <iarf daher
auch auf kürzliche Nachrichten über die Lagt? des Eises oder über ihre

Passierbarkeit oder Unpassierbarkeit nicht unbedingt bauen. Die Cieschichte
der Nordostfahrten zc?igt, daß oft wenige Tage genügen, um unter veränderten
WindverhältnisM II Ii, wi «ciietdan^' dureli TreiluMs gesperrte Strafte befahrbar
zu maeiien. Ein besonders duirakteristisches Beispiel tiierfür gibt das Jahr 1879.
Hie Anfang August dieses Jnhres vor der Jngor-Strafle vom Westen ankommenden
Schiffe, darunter der l)am]ifer T,uise

,
Ka])t. Dallmann, wurden durcli Eis

und Nebel an der Weiierfatut muh ilem Karischen Meere gehindert. Aucii

) UaitiTKtt u ujuHaHin »h K»rupciioai llltipt, coetaiuesMui as ocaoMmia aauivwauü,
oposaBexenuixi aKcarAwtielk CtBcpHtni Je;HkMmu« OKeaa« in 1808 roxy.
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:i!!<' VertiUi'ht' wälireml di's «ganzen Mtinnts, bei lK'St;in<lif:<.n n("n<lli< li(n und
nordöstlichen Winden durch die Karische Stralie oder Matutächkiu Scharr vor-

zodringen, aeheiterten teils an der Unbefahrbarkeit dieser Durchfahrten wegen
Kis, teils :ui <l('ii iiii^ünsf i<;en Eiss i rli;iltniss('ii, die naoli «Irin Passieren von
Matotricliliin Scliarr vor (l<'iii OsU-nde tlii'ser Straße ^'efiuKieii wurden. So
traten am 4. September nlle Schiffe die HiU'i<reise an mit Ausiialune Dallmana,
der nocli einen letzten Versiieli maehen wollte. Er wurde dabei durch einen
schweren WestHturin be};ün.stijrt, der nni 6. Septentber ein.setzte und sclion

24 Stunden .»»pSter da.s dureii die n«"»rdiielien und nordöstlichen \Vin<le im
westlichen Teile des Karischen Meeres zusammengedrängte und die Zugangs-
»traBen versperrende Eis weit nach Osten zurückschob. Dallmann konnte auf
diese Weise durcli <Ii<' .Tiii.'or-Strali'' muh (h'U Jenissi'i errcii'Iicn. von wo er

trotz der späten Jahreszeit mit voller Ladung durch Matotöchkin Scharr
^I&eklich nach Europa xurfiokkehrte.

Die Zi it (It - Auf- und Zuganges dt-r Jii;.'or-Strafle ist nach (h-n An;.'abcn

der Küstenbt'Woliner und nach den Erfahrungen auf verschiedenen Helsen sehr
verschieden. Es kommt vor, daß die Strafte schon Ende Mai offen ist, ander«
seits gibt es aber Jahre, wo sie den •ran/en Sommer durch Eis geschlossen
ist. (jewöhnlii'h ist sie .Mitte Juli offen. Im Jaiire 1K!)H öffnete sie sich erst

am 6. AiiL u-i, ISill» am 20. Scj)teniber, und 1!M)0 war iiir nördlicher Teil am
3. Juli noch durch eine feste Eisdecke mit Waigatsch verbunden; war
*\e ebenso wie di« Karische 8trafle am 2. Aii^nist noch durch dichtes Packeis
^fi-sperrt ; wann sie sich im Irt/feren .Iiiliri' ^'e/iffnel liat, ist unbekannt. Treibeis

zeigt sich in der Straße während des ganzen Sommers, zuweilen in solchen
Massen, daß es die l^niBe lange versperrt und für die Schiffe ^efShrlicfa wird
(vgl. S. 4^4). Tni Oktober friert sii' jrcwöhnlieh zw.

Der Strom, der ebenfalls für die Verteilung des Eises Bedeutung hat, ist .

in 4«r Jngor-Strafle hauptsächlich von der Richtung und Stärke des Windes
(s. S. 490) abhänpijr. Die r.ezeitenströme, die nur l»ei leichten veränderlichen
Winib'u oder bei Stille bemerkbar sind, stärken oder .«schwächen je nach ilirer

Richtung' die Triftströmun{r. Der Flutstrom t/t nach Westen, der Ebbstrom
nach Osten. Xm engsten Teile der Stralie wurde bei anhaltendem frischen

Nordostwind während der Flut Sm Stromgeschwindigkeit gemessen. Längs
kr Küsten an beiden Seiten der Straße seigt sioh moht 8elt«n Ne«r8trooi. Der
Tidenhub ist nur etwa 1 m.

Hier sei noch bemerkt, daK von der russtachon Vermcssuii<.'se.\peditlon

im Jalire lOOH zwischen dem Kap Mcdinski Sawonit und <hi- Insel Maly
Seienets ein neuer Zugang vont Westen zur Jugor-Strahv aufgefunden wurde,
der besonders dann von Nutzen ist, wenn der gewöhnliche Weg nördlich von
der Insel Matwjejew durch Treibeis jrespcrrt ist.

Ohu KariHche Meer, der 'Schlüssel zur Nordostdurchfahrt», wird im
Westen von Nowaja Semlja und Waigatsch, im Süden von der Küste an der
liaidarata (Knra) - Hncht und im Osten von der Ilalliinsel Jalmal und der
WdOen Insel begrenzt. Nach Mordosten ist es offen und geht dort in das
Sibirische Eismeer über. Seine vn'hältnismSltig geringen Wassertiefen irind

im weltlichen Teile am grölUen und nehmen nach Osten lanirsam nnd ziemlich
i'egelmäßig ab. Dort sind sie längs der ganzen Westküste von .lalmal und
bei der Weilten Insel in ziemlich großem Abstände sehr gering und zeigen
verschiedene Untiefen, so daß man dieser Küste nicht zu nahe konnnen darf.

Her Onind i.st dort jedoch weich (Sand oder Ton), und das Lot gibt genOgen<le
WiiituniL'. Durcli die Lotungen der russischen Vermessungsexpe<lition im
•Jalu-e 1902 hat sich gezeigt, daß die Wassertiefe im tiefsten Teile des Kariscben
Meeres bisher viel zu groß angegeben war. An der Stelle, wo die Karte 742 m
^TTZeir-linef e, wurde z. T!. nuf lH:t m ^<'h'tei; die ;:rölile im Karisdien Meer
von d4'r Kx|H'dition überhaupt gemessene Tiefe betrug nur 220 m. Dieselbe
Kyperlition hat auch die Südwestküste des Karisehen Meeres vermessen un<l

d<Kt sehr gleichmäßige Wassertiefe gefunden. Die Westküste von Jalmal
bedarf noch genauerer Vcrnies«>ung. Nach Nansens Heobuchtung im Jahre 18ü:!
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ist sie in den Karten über einen halben Längengrad zu weit westlich ein-

getragen.
W<';.M'n si'iinT ntiyiinstijxtMi Eisvcrliiiltiiisse, dif doii riisHiHoliHii Akademiker

V. hiuT zu (liin viflfacli aiiui-ffiiiilfliii Viirjileich mit iMiiem KiskeUtr ver-

nnlafUcn, hat da» Karische Meer t'iiicii sddechten Ruf. Diese rfihren haupt-

sächlich daher, daß das wahrend des Winters im offenen Meere und in den

Rächten durch die strenfro K81t« ^rcbildete Ei», da» bei dem ^erin^en SalzKehah
de» Obcrfläflienwassort! eine Ix-triiclitliclie .^tärko (•rr<'i<lit, na«di »einem Aul-

bruch wegen der AbgcHChlossonhoit des Meeres iin Südwesten (durch die

Karisohe und JugOT-StraSe kann nur wenig Eis hinauskommen) nicht durch
M'ind oder Strom fnrt<_'<>fiihrt wcrdon und sich iilii«r oin freie» Meer verteilen

kann. iCs staut sich vii-lini-lir uft iän^s d«'r Ostküste von Nowaja Senilja und
in dor Südwest<M-ke de» Karischen Meeres an und versperrt dort die Zugangs-
strallen, wfilirend östlich davon oft eisfreies oder se^elbare» Wasser ist. Auch
im n^irdlichen Teile do.» Karischen Meeres ist dann, besonders im Sjiätsominer,

zuwcili-n ^ixnz eisfreies Wasser, durch das man unjrehindert vom N'ordendc

von >kOwaja Senilja oder von Matotschlcin Scharr nach Osten laufen Icann.

So war im Jahre 1899 der ganze nördliche und mittlere Teil des Kariseheo
Meeres bcfalirlmr, während der siidli<'he Teil und mit iiiin die .lutror Straße

erst im Seiitembcr eisfrei wurdi-n. Sender, die im Laufe des August dieses

Jahres durch die Karischc Stralie, Matotsdikin Scharr oder um das Nordends
von Nowaja Semlja ins Kari.-<che Meer einliefen, .«ahen erst im Xordo-^^tcn mn
der Weißen In.sel Kis. Vermehrt wird das im Karis<'iR'n Meere selbst crzcu-'.f

Kis beim Auri)i iic|i der Flüs.se durch das Flußeis und ferner durch das vmn
Norden durch Wind und Strom iiiueingetriebene arktische Eis, dessen Menge
indessen in günstigen Eisjahren nicht sehr bedeutend ist. Die Eisdecke des

Karisclien Meeres, die im Winter wcnif^stens slelleii- und zeitweise zusammen-
hiin^M, bricht sclion früh im Jahre auf und .schmilzt int Laufe der warmen
Jahreszeit unter der Einwirkung des erwfirmten Wassers der dort mündenden
Flii.s.se und der Luftwfiiine ;il!nirihlich. In sehr g^iinstificn Jahren würde auf

diese Weise gej^en den lieriKst fast gar kein Eis nudir vorhanden sein, wenn
nicht vom arktischen EisgOrtel her durch nördliche Winde stets fttr neue

Zufuhr gesorgt würde.
Für die Beurteilung der Eisverhältnisse des Karischen Meeres, die In

den \ i r -i l ie leiien Jahren in Itezui; auf die Lau'e des Eises <;r<inen Veränile-

run^'eii unterworfen sind, kommen in erster Linie Windrichtung und -Stärke ia

Betracht. Während nördliche und östliche Winde das Eis in den westlichen

und südwestlichen Teil des Karisclien Meeres treiben und dort oft eine an-

durchdrin^diche Eisltarriere aufricliten, «leiüiircn selmn starke West- und Süd-

winde VOn kurzer Dauer, um die südlichen Zu^^angssti alieii wied«'r freizumachen

und eine offene Rinne an der West- und Südseite zu schaffen. Kei wechselnden
Winden wird gewfihnlleli im Sonmier durch die in das Karische Meer mündenden
Flüsse ein Fahrwasser läiiLis d r Süd- und Ostkü.ste dffeiiL'ehaiten, auf da» man
rechnen kann, wenn der Zugang durch die Jugor* oder ICarische Straße möglich
ist. Auch die Lage der Packoiskante ist für die EisTerhältnisse im Kariachea
Meere von Hedeutung. Liegt sie in den Südeisjaliren weit naeli Süden, so

hält sie die Sommertemperatnr niedrig uml verhindert die schnelle Auflösuni;

des Eises.

Nach den bisherigen Erfaiiriin<.''en scheinen die ungünstigen Eisjahre

im Karischen Meere zu Oberwieei.n. Wenn iM'hauplet wird, daß es durch-

schnittlich in jedem Jahre sr-hiffbar sei, so kann sich dies offenbar nur «uf

gewisse Zeiten und Strecken beiielien. Die liauptschwierigkeit für die Schiff-

fahrt liegt also darin, daß man nicht immer eine günstige Oelegenheit antrifft

ixier beim Warfen auf <'ine snlche zu viel von der (>lir.> 1 in kiia]){)('ii Sciiiff-

fahrts/.eit verliert. I)ies e^ilt natürlich auch in beson<ierein .Malie von den

Zugan;j i: allen, (Sewöhnlich ist das Karische Meer erst im August und

SeptendH-r schiffbar, sclt«>n früher, und auch dann <larf man nicht immer darauf

rechnen, auf geradem Kurse hindurchsteuern zu ktVnnen, wie es in einzelnen

günstigen Jahren möglich gewesen ist (s. S. 485). Heist wird man die eisfreie

Digittzed by Google



Herrmann, J.: Die Bedeutung der XordmtdnirhftdiTt für die SchifUirt 491

Rinno länirs dor Küsto bonutzen müssen. Diese Rinne sollte man nur hei be-

sonders günstigen Aussicljten verlassen, um sich zwischen zerteiltem Eise einen
kürzeren Weg zu suchen. (Jegen die Gefahr, im Eise festzugeraten und dort
längere oder kürzere Zeit uufgehalten zu werden oder in später Jahreszeit gar
einzufriere n, wie es das Schicksal verschiedener Schiffe gewesen ist, wiegt der
kurze Umweg gering.

Über die Windverhältnisse im Karischen Meere läßt sich nach den bis-

herigen unvollständigen Beoltaelitungen kein abschließendes Urteil fällen. Die
füi* die Eisverliältnisse ungünsti^-^en und günstigen Winde sclieincui einander
ziemlich das Cileichgewicht zu halten, eher die ersteren zu überwiegen. Die
6eobachtung<ai^) der riissisehen Verroessungsexpeditionen von 1898 bis 1902
zeiiren sehr verändo'liohe Winde, jedocli nu lir nördliche als südliche, fast

durchweg aber von geringer Stärke. Im Juli und August kommen Windstillen

häufig vor. Der Strom ist hauptsächlich von der Richtung und ätärkc des
Windes abhängig. Nebel, der gewönliche Begleiter des Eises, ist im Sommer
.sehr häufig und hindert die Fahrt in der Nähe von Eis oder von der Küste
auf das empfindlichste.

Vom Knrisoheii Meer hin zur Renner-Straße sind unsere Kenntnisse der
Küstengewässer und ihrer Eis-, Wind- und Ötromverliültnisse sehr unvoll-

ständig. Hit dem Mfindunpfsgebiet des Ob und Jenissel, das snletzt (1894 bis

1896) von Oberstleutnant Wilkitzky vermessen worden ist, hören die hier

schon recht dürftigen Segolanweisungon und die brauciibaron Seekarten auf,

abgesehen von den Plänen der Taimur-Insel und des Taimur-Sundes sowie der
Actinia-Bueht, die nach den Vermessungen der Vega-Expedition von den Russen
im Jahre ISHl herausgegeben und bis 1903 verbessert sind. Englische See-

karten iler Nordküsfe Asiens existieren überhau])t nicht, während die beiden

russischen Übersichtskarten (vom Jenissei-Busen bis zur Janu-Mündung von
1874, verbessert bis 1902 und von der Jana-Mfindung bis zur Bering>StraBe
Von 1874 und 1895) auf den Vermessungen der (Großen Nordischen Expedition
V(tn 17^1:1 ])is 1744, von Wrnngel, Anjou u. :i. von 1821 bis 182;{ und teilweise

TiUf noch früheren Vermessungen (1721) beruhen. Diese beiden Karten genügen
wohl für geographische Zwecke^ sind nher ffir sichere Navigierung viel zu
ungenau und unvollständig. Abgesehen davon, daß ganze nicht unbeträcht-
liche Küstenstrocken überhaupt no(di nicht vetMnes?;en sind, sind nach den
Beobaclituiigen der Vega-Expedition die Längen im westlichen Teile dieser

Strecke durchweg zu weit östlich angesetzt. Die der Küste vorgelagerten
zahlreichen kleinen Inseln und Untiefen, die in dem seichten Küstenwasser
eine große Gefahr für die Schiffahrt bilden, sind so gut wie unbekannt, trotz

der ergänzenden Beobachtungen Nordenskjolds und Nansens.

Für die Beurteilung der Eis*, Wind- und Stromverhältnisse in diesem
Gebiet sind M-ir neben den Beobnelif ungen einzelner Küstenlx'wohner und in

der Nähe der Hering-Strnßo von Walfisehfängern hauptsächlich auf die Beob-
achtungen der bereits genannten älteren russischen Vermessuugsexpeditionen
angewiesen, von denen jedoch die Berichte der Großen Nordischen Expedition
wenig bekannt .sind. Tn der N»'uzeit haben die Fahrten Nordenskjolds, v. Tolls

und Nansens, letzterer allerdings nur für den westlichen Teil, wichtige Auf-
schlüsse über die Fahrwasserverhältnisse der Nordostdurchfahrt gegeben.

Das für die Schiffahrt im Sommer verfügbare Fahrwasser, das im
Norden mit der Packeisgrenze abschlielU, ist lieini Ka|) Tsclieljuskin, dem
nördlichsten Punkte des asiatischen Festlandes, nur schmal. Die Packeisgrenze
tritt dort auch in günstigen Sommern ziemlich nahe an die Küste hinan, fast

so nahe wie an das Nordende von Nowaja Semlja, läuft dann nach der Süd-
küste der Bennet-Insel und von dort nach der Südküsle der Wrangel-lnsel,

wo sie nach Norden umbiegt und sich weiter von der Festlaudsküsto entfernt.

Der Raum zwischen der Packeisgrenze und der Küste ist au<di im
Winter nicht vollständig zugefroren. Unter dem Einfluß des Windes öffnen

I) McreopoJonHecKia n rmptuorHiecKin iia(ijixiAeBiii npoHmteAeMim« »icneABHieb ctBepnaro
MWmmro onaHa. Ilaixuiie raftisaro ni;iporp&4ia«iecKaro )iipiiiueoiji. 8t. IVtembuiy 1900 biH I9U3.
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.siclw oft scliiiiäh'i-f mWr l)n'it<>rt' Spalten, ^tcIliMiweise zeigen »ich auch tfröHeic

Flächen freien Wassers, die sicli bei veränderter Windriclitung wieder schUelien.

Lan^» der KflBt« bildet sich etwa Anfan<? Oktober eine feste Eisdecke, die

während "l< s Winters Iiis :\ in Dick«- cn rii ht. al>cr aucli durch südliclic Winile

oft vom Lande abgetrieben oder bei plötzlichem Unitspringen de» Windes in

kleinere Stücke frespalten wird. So lan^re die strenfpe Kälte anhält, baekcn

diese Ktfn'kc wieder leicht zusammen, wälirend sie, wenn die Ten>iM'ratur über

Null L'clit, ohne gleich zu s<'limelzen, grolle Treiheisfelder bilden, die sieh im

Liuife des Sommers unter der Einwirkung der Luftwiirme und des Seeganjies

beständig vermindern. Im Frühjahr wird die Küttte schon gegen Ende Juni

eirifrei, wahrend sich die Eisdecke weiter seewärts etwa einen Monat länger

hält. Während des <:anzen Sommers trifft man in dem Räume zwiselien (Wr

Packeisgrenze und der Küste stets Treil>eis an, neben dem verhältnisniäBig

dflnnen einjährigen Buchten* und FluBeis, das im Sommer fast vollständig

schmilzt oder nach Norden ziirriekL'^MdränL't wii-d. i:rölli"re üIicreinaiKler gc-

.schobeue vorjäiirij^e Kismassen und vmi iiördlielieii Winden südwärts <;etriebene*

starkes arktisches Kis. Durch Wind und Strom än(h>rii dittse Eismn!»sen be-

st:in<li<r ilirc Lage und versperren sttdlenweise für einige Zeit das Fahrwasser

Vollständig, während an andern Steilen wieder weite offene Was.-ferfläclicn

entstehen. Während es z. B. Nansen Hude August und .\nfang Sej)tenibfr

1893 nur mit Schwierigkeit gelang, die Aordenskjöld-Insein zu passieren und

Baron Toll ungefähr zu derselben Jahreszeit im Jahre 1900 die Fahrt um die

Taimur-Halbinsel durch I\is ganz unmöglieh gema<'lit wurde, fand Nordeiiskj">M

am 22. August lb7ti erst vor der Nurdostküste der östlichen Tainiur-IIalbiiii»el

schwierige Eisverhältnisse, die ihn zwangen, den ursprünglich vom Kap
Tscheljuskin gesteuerten geraden östlichen Kurs aufzuireben und nacli Ifiiii-n'ren)

Umwege durch das Treibeis die eisfreie Kinne Isings der Küste aufzusuilu-n.

Auf diese Rinne, die im Sommer von der Strönmng und dem verbältnismäiii>!

warmen Wasser der verschiedenen in das Sibirische Eismeer mOtndenden
großen FlQsse sowie durch südliehe Winde offen gehalten wird, Ist man hti der

Fahrt in diesen (lewässern im :illj_'i iueinen an^'i-wiesi-ii. Während ji doeh das

offene Walser im Mündungsgebiet der Lena, Jana und Indigirka biä zur Kolyma
ziemlich breit ist, bleibt östlich von der Koljma, wo bis snr Bering^Strafie

nur wenige kleinere FIüsst vorbanden sind, nur eine sr-hmale Rinne, trotzdem

durch die südlichere Lage dieser Küstenstrecke das Küsteneis schon früh

schmilzt Auf der letzteren Strecke fand Nordenakjöld die größten Schwierig-

keiten; in dem engm seichten FaiirwasaeTf nahe unter der Küste und ihren

Biegungen folgend konnte er, vielfach durch Eis und Nebel aufgehalten, nur

langsam v<irwärlskomnien, bis er schlielilich in «rerini^er Kntfermmi: von tler

Beringstrahe einfror. Westlich von der Kolyma dagegen hatte ihm das Eia

nur geringe Hindernisse entfrefrennrestellt nnd seine Fahrt nur wenig verzögert;

in dem breiten Fahrwasser vor dieser Strecke liatte er an<'li zi<>ndieli i^'erade

Kurse in gröhercm Abstände von iler Küste steuern können. Wo diese offene

Rinne, z. B. bei anhaltenden nordli< lien Winden, durch Treibeis gesperrt ist,

wird man nur schwierig und auf kurze Strecken ein segelbares Fatirwaaser

in größerer Entfernung von der Küste finden. Da aber die größeren auf-

einander Lretürmten Kismassen wcf/en ihres beträolitlielien Tief<:anges auf Jim

ganz allmähiich abflachenden Meeresgrunde schon in beträchtlicher Entfernung;

vom Lande stranden und so das Treibeis abhalten, bleibt für kleine Schiffe

bis etwa , m Tief^jam: auch auf der ungünstigeren östlichen Strecke immer
nocli ein ziemlich breites eisfreies l'^ahrwasscr dicht unter der Küste. Kur
wo größere Tiefen das Treibeis bis an die Kfiste herankommen lassen, wird
aucli dieses Fahrwasser zeitweilig ges|)errt.

Die Was.sertiefe ist fast auf «1er ganzen Strecke sehr gering und reicht

stellenweise in groltem Abstände vom Lande kaum für mittelgroße Schiffe aus.

Bei der Fahrt längs der Küste ist daher grolie Vorsicht erforderlich, da aehon
eine geringe Bodenerhebung die Strandung herbeizuführen vermag.

Wie im Kai-is. hcn Men-e so ist auch hier im Sommer Nebel sein' liäufij:,

der die uhueliin knappe Schiffuhrtszeit (August und September) durch den
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<Indurcb entstellenden Aufenthalt empfindlich verkürzt. In allen Berichten

über Fahrten in diesen Gewässern finden sirli Hinweise darauf. Wc^^^on der

Häufigkeit de» Nebels im Sommer wurde sclion die Vermessung der Neu-
dibirischen Inseln durch Anjou im Jahre 1821 in der kalten Jahreszeit vor-

genommen.
Von frröHteni EinfluM auf die Eisverhältnisse sind ncluMi den Stiöinuniren

die Winde. Für die Lena-Mündung liegen die zweijährigen WindbeDlmclitungen,
von 1882 bis 1884, der russischen - Polarstation^ auf der Insel Ssagast^'r

(7:i 2*2,7' N-Pr. 124 5' O-Lg.) vor. Danach herrschen dort während der warmen
Jahreszeit »»stlichc, während der kalten westliche Winde vor. Im Frühjahr
ist da» Übergewicht der östlichen und südöstlichen Winde über die westlichen

noch nicht groß; im Sommer dagegen treten die westlichen Winde neben den
östlidien, ostsüdostlichen und teilweise nordöstlichen Winden wenig auf. Im
Herl »st erlniigon die westlichen Winde wieder das in)tM'gewiclit, neben denen
in gr«ilierem Maße noch südliche und in geringerem nordwestliche siel» be-

merkbar machen. Im Winter herrschen westliche und südwestliche, erstere

überwiegend vor. Mit diesen Vr-rlialtnissen stinnnen die Erfahrungen Nansens
Ende August bis Milte September 18!);? überein, der auf seiiu'r Fahrt vom
Karischen Meer bis zur Olenek-Bucht liauptsächlich östliche Winde antraf.

Wrangel*) gibt für das Polarmeer in der Umgegend der Kolyma-
Mündung westliche und nordwestliche Winde als die im allgemeinen während
des ganzen Jahres vnrhei-i-schendcn an; im Herlist und Wintei* soll SO
überwiegen, im Sommer MW, doch soll letzterer auch im Winter häufig vor-

kommen.
Die Roobachtungen der Veea-Expedition in ihi-ein Wintercpiartier bei

Pitlekai, etwa 120 Sm westlich von der Bering-Strahe, zeigen dieselben Wind-
verhältnisse wie in der Bering-Straße und an der Ostküste de» nördlichen

Asiens. In der kalten Jahreszeit von Oktober bis Mai herrschten Winde
zwischen NW tnul \0 überwiegend vor, während Südwind«« erst im Juni über-

wiegend auftraten und so blieben bis Mitte Juli, wo die Beobachtungen mit

der Weiterfahrt der »Vega« nach der Bering-Straße endeten.

Die Angaben über die Stromverhältnisse bedürfen noch sehr der Klärung
durch weitere Beobachtungen. Während man hauptsächlich einen nach Osten
längs der Küste setzenden Strom (die aus den Flüssen nach Norden setzende

und durch die Drehung der Erde nach Osten abgelenkte Strömung) erwarten
sollte, der auch auf der Fahrt der »Vega« bis zum Kap Sehelagskoi vor-

wieg^«nid angetroffen wurd<>, fand Nansen viel Oegenstrom und veränderliehen

Strom. Man kann daher wohl annehmen, daß der Strom hauptsächlich unter

dem Einfluß des Windes steht. Nach Wrangel soll der Strom zwischen
Swjatoi N088 und der Insel Koljutschin ebenso wie auch weiter westlich im
Sommer von Ost nach West laufen und im Herbst umgekelirt : im Frühjahr
beobachtete er häufig Süduststrom, den er auf die herrschenden Nordwest-
winde zurückführt.

Die Berinjc-Straße ist an der engsten Stelle zwischen dem Ostkap und
dem Kap Prince of Wales etwa 19 Sm breit, mit ziemlich gleichmiil^iger

Wassertiefe von 47 m. Sie wird ebenso wie das Bering-Meer und der offene

Teil des Eismeeres nordlich davon alljährlich von WalfischfSngern befahren
und ist gut bekannt. Die vorhandenen Seekarten sind ausreiehend und das

englisclii' Segelhandbuch') gibt ausführliche Angaben iWn v die Eis-, \\'ind-

und Strumverhältnissc, die daher nur mit einigen Ergänzungen') kurz an-

geführt werden aollen.

>) Jtkobachlungen der rUMtifiebvii rolantatioii an der Lena-Mündiuig: II. Teil, 1. u. 2. Licfcnuijr,

IjcarMlet von Eignvr, 188(1 nml 18S7.

^1 Xarnilivo of an e.\|M<(liti<iti t<i ihe Pdiar Soa. lS2o Isi:!. commanded by Licotcmuit

Fi-niinan«! v. Wi-anfiei. liy Lifiit.-l ol. Ivlwanl Siibim-, Lotideii 1.S44.

t^niiing Dirwtiens fi<r IV-riiij^ Sca aixl Alu>k;». IMI.i.

*) Annnl. cl. Hy«lr. usw. iss»». Seife 141: ll( iiu rk. über d. \Miulvi ili. in il. Ik-riagstr. und
AnnaL 18ilU, Ucft X li. XI: Eis ii. Strömungsverh. d. Bcringmeercfi, d. Ikring^lr. u. ü. nönll
davon bdq^enen Einueetvs, yoii Knpt. Ht^eniaiin. lüforhftklcnc i de arktütkc llavc 1903 n. 10U4.
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•

Das Eis im Berin^'-Mcor entsteht in jodoin Winter neu und ^:chiebt sich

unter di'tn KinfluR des Windes und Strumen zu grollen Massen zusanuni-n.

IMe Pack«'isi.'i t>iizi' reicht dann bis otwas südlich von der St. Malthew-Insel,

wälirend man Treilx'is Ms unyefälir 5(> N-Ur. antrifft. Mit den vdrherrschenden

sü<llich(>n Winden, die Knde Frülilinu und Anfang Sommer einsetzen, und mit

dein Strom treibt das Eis allmählich nordwärts, an den beiden Seiten schneller

als in der Mitte. Die Westseite des Bering-Meeres ist ebenso wie die West-

seite der Bering-StraRe gevffhnHeh firOher eisfrei als die Ostsrite. Am 1. Mal

siml die PribiK>\v-Insrln L'' \völinlirli cisfi-ci. Die HcT-in^'-Stral^e ist meist r-n^t

zwischen dem ir>. und 25. Juni, sicher aber am 1. Juli befahrbar, ausyenomuien
in ungünstigen Eisjabren. Im Jahre 1880 gelang es einem Schiff schon am
"22. Mai hindurchzukommen. Im Jahre l!IO:t konnte die IJerinu :>traße Mitte

Juni von Süden erreiclit werden, während .sie llMli am 2t). .luiii noch durch

Eis geschlossen war. Wenn man erst durch die Ileriug-Stralie hindurch ist,

Icann man gewöhnlich mit Leichtiglceit über den Polaricreis nach Norden vor*

dringen. An der sibirischen Kfistc nordwestlieh von der Bering-8traRe reiltt

der längs der Küste wcstwäits setzende Strom das I'ackeis in 2 bis 10 Sin

Entfernung vom Lande ab und treibt es nach ^'urden; bald fulgt auch der

Landeisgi^rtel nach. Das Kap Serdse Kamen ist von der Bering-StraBe aus

frühestens am 4. Juli zu erreielien, I);is Kis in dieser (le^^en«! ist schwer und

hügelig; es ist daher sehr gefiilniii h, in die Kinne zwischen dem Landeis-

gürtel und den] abgetriebenen Packeis, die sich leicht wieder schließt, hinein-

zudringen. Im Polarmeere erreicht die Packeisgrenie im August und Sep-

tember ihre nfirdlichste Lage; sie ISnft in günstigen Romraem von der Barrow-
Iluk in unregelmäßiger Linie bis etwa :!0 Sni nördlich TOn der Hernld-Inssl

und von dort nach der Südküsie der Wratigel-luäel.

Anfang September, wenn nOrdliohe Winde wieder vorherrschend werden,
filngt die Packeisgrenze an, sich südwärts zu bewegen. Uei Serdze Kamen
bildet sich Jungeis, das .schnell grolie Stärke erreicht, etwa vom 10. bis

20. Oktober; es bleibt aber durch Wind und Strom in steter Bewegung, bis

CS sich Anfang Januar am Lande festlegt. Bis zum 10. Oktober nu~isson alle

Schiffe aus dem Polarmeere heraus sein. In einzelnen Fällen glückt es

Scliiffen, mich siiäter durch die lieriiiL'-Stralie zu kninmen, .<n Julian
,
Kapitän

llegomann, der im Jahre 1868 am 21. und 22. Oktober die Straße passierte

und »Helen Marc am 1. November 1879. Das sind aber Ausnahmen, die nur
unti'r günstigen Windverhältnissen mögüeli waren. B<'iile Schiffe nniHten sich

n<irillich von der StraiSe einen Weg durch Jungeis hreciien; Kapitän llegemann
fand die DuTOhfahrt zwisehen dem Ostkap und den Diomede-Jnseln schon

durcli Eis gesperrt und mußte die Durchfahrt östlich von den Diomeden
benutzen.

Der Win<l ist in der Beringstralk' sowie an der sibiri.schen Küste südlieb

und nördlich davon während der längsten Zeit des Jahres vorherrschend
nördlich mit Ablenkungen nach Osten und Westen. Nur Ende Frühling iit>d

Anfaiig Sommer überwiciren südliche Winde. Der Juli bildet schoti wiedci

den Übergang von den Windverhältnissen iles Frühsonimers zu denen des

Herbstes ; natrdliche Winde werden wieder häufiger als im Juni und herrschen von

August Oller September an wieiicr vor. Windstillen und Nebel sind auch in

diesen Gewässert) im Sommer häufig.

Der StiDHi setzt in der Iteiingstialle im allgemeinen nordwärts mit

durchschnittlich 2 Sin Ut^schwindigkeit, die aber durch starke südliche Winde
auf 3 bis 4 Sm gesteigert werden kann. Anhaltende starke nördliche Winde
können den nordlichen Stinm in südlichen verwandeln, der aber bald nach

dem Aufhören dieser Winde seiiu> ursprüngliche Richtung wieder aufnimmt.
An der sibirischen Ktlste nördlich von der Bering^trafle seist der Strom nach
Westen entlang bis etwa zur Insel Koljtttsehin, wo er nach Norden und Nord-
osten abgelenkt wird.

\'»rsi'ld8Re znr Krforsrhung der Nordostdurchfahrt. Das Itislier Gesagte
hat in kurzen Umrissen die Schwierigkeiten gezeigt, die sich auf der gröBteo
Strecke des Weges durch unvollstlndige Kmntnis der Nsturvsrbiltnisse der
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Schiffahrt cntjiofri'riHtelhMi. Die hisheri<ron Fnlii-tfii halben seihst auf (\ov west-

lichen Hälfte des Wej^es kein j^'eiui^'endes Material lieliefeit, um die Möglich-

keit oder Unmöglichkeit einer mehr oder weniger regelmäßigen Sohiffs-

v^bindun^ swischen Europa und den großen sibirisehen Flüssen» auf die es,

wie wir noch sdicn werden, hier hau])tsächlich ankommt, entscheiden zu

können. Hierzu bedarf es vielmehr sy.steniatischej* wissenschaftlicher Forschung,
die allein die Mittel an die Hand geben kann, die Hindernisse und Gefahren
dieses Weges mit Aussicht auf Erfolg zu bekSmpfen. »So lange,« wie
Dr. Breitfuß sairt. den Haupt etappenpunkten der Nordost passa<re Telegraphen-
stationen, Schutzhäfen und Kohlenstationen fehlen, so lange, was die Haupt-
sache ist, das Fahrwasser nicht durch Tiefenmessungen festgestellt, mit Schiff-

fahrtsieichen abgesteckt, die Ufer mit Leuchtfeuern und Schiffahrtszeichen
besetzt und Segelanweisungen für eine JJOOO Sm lange Küstenstrerke ver-

öffentlicht sind, wird sie keine praktische Bedeutung, weder für die Kriegs-

noch für die Hundeismarine haben.« Damit ist ungefähr alles gesagt, was
für die Nordostdurchfahrt noch getan werden muß, ehe sie nutzbringend für
Schiffahrt und Hand*'! verwertet werden kann.

Ähnliche Vorschläge sind schon Anfang der achtziger Jahre haupt-
sächlich zur Erschließung der westlichen Hälfte des W^es bis zum Ob und
Jenissei, von dem Kommodore der holländischen Marine Jansen,^) von Norden-
skjöld ) und von Kapitän z. S. Darnier ') ausgegangen, allerdings ohne jiraktischen

Erfolg. Es ist eine gewaltige Arbeit, die da geleistet werden soll, die viel

Zeit und bedeutende Geldmittel erfordert, die aber anderseits eine groß-
artige wissenschaftliche und kulturelle Aufgabe darstellt und für die Ent-
wicklung Sibiriens von unberechenbai'em Nutzen wei-den kann. Hin Teil

dieser Arbeiten, die Vermessung der sibirischen Eisnieerküste und Eiiu'ichtuug

von Beobachtungsstationen, scheint Aussicht auf baldige Verwirklichung zu
halx n, nachdem die Vorschläge v<m Dr. Breitfuß im April 1904 von einer

Kt>mniission der Kaiserl. Kussi.-^clien <5esellscliaft für Scliiffahrt ge])rüft und
zur baldigen Ausführung empfohlen worden sind. Danach soll die Küsten-
vomeesung auf der Strecke zwischen der Jenissei-Mündung und der Bering-
Straße glei< hzeiti<^ von drei ver.<eliiedeie n Punkten aus mit je zwei Schiffen

Stt gegenseitiger Unterst i'itzung ins \V»'i'k gesetzt werih'n, und zwai" vom
Dicköon-Hafen nach Osten, vom Kap Deschuew nach Westen und von der
Lena-Hündung nach Westen bis Kap Tscheljuskin und nach Osten bis zu den
Neuaibirischen In.seln. Aunerd(>ni ist die Errichtun«: von 16 ständigen Stationen

zu meteorologischen, hydinl()i.rischen (besonders Beohaelitungen iiber die Be-

wegung des Eises), hydrographischen und teilweise magnetischen Beobachtungen
geplant. Als Stationsorte sind folgende Plätze in Aussicht genommen : 1. Jugor-
straße, 2. Matotschkin Schai'r, H. Nordspitze von N(»waja Send ja, 4. Scharapow-
Inseln westlich vt)n «falmal, 'i. Malygin-Sund am Nnrdende von .lalin;tl, <>. Kap
bei den Kamenny-Iuseln an der Westküste der westlichen Tainmr-lialbinsel,

7. Taimur-Sund am Nordende der westlichen Taimur-Halbinsel, 8. Kap Tschel-

juskin, 9. Laptjew-Bucht an der Ostküste <ler östlichen Tainuw -Halbinsel,

10. Lena-MünduuL', 11. und 12. Neusibirische Inseln, 1 :!. gegenüber <len Bären-

inseln, 14. gegenüber der Wrangel-ln.sel, 15. Koljutscliin-Bucht und 16. Kap
Deschnew. Die Gesamtkosten der auf etwa drei Jahre veranschlagten Arbeiten
sind auf ungefähr 3 Millionen Rubel geschätzt word^

Bedeutung der Nordostdiirclifahrt für die Schiffahrt. Ohne auf die weiteren

Erfordernisse zur Nutzl>armachung der Nordostdurchfahrt für die Sihiffahrt

einzugehen, die Kapitän z. S. Darmer für die westliche Halte in seiner bereits

erwähnten Schrift eingehend behandelt hat und bei denen Einrichtung eines

telegraphischiMi Nachrichtenwesens ül»er die Kisvei-liältin'sse in den einzelnen

Meeresteilen an erster Stelle steht, soll hier noch kurz die Bedeutung dieses

Seeweges erörtert wer<len. Die Frage, ob die Erforschung der Nordostdurch-

'l .M;ekhniit, .\ Polar l!<r(iim:ii^<atn'c. 1SS|.

-j Die wisücnM-luitthchcii Ki{iebiÜ!*.<e der Vej^a -K-xiR-diliuii. INSo.

*} BeeKvg und Handd zwischen Knrqa tuid W(Mti<ibtricn, 1RS4.
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falirt überhaupt wüiiächtiJiäwert awi und ob die möglichen Erfolge die dafür

aufiuwondende Arbeit und di« groBen Koeten reehtfertigen, kann man in

OberoirHtinniuiii;r mit <l(>r Knininission der Kais(>rl. Russischen Geaellsdiall für

Schiffuiirt mit einem unbedingten >Ja beantworten.

In seiner Gesamtheit als Verbindungtwei; vom nSrdliehen Europa naeh

(Vtnsien kürzt dio Nonlosfdiirrlifalirt die FnhrtlXnge um mehr als rin I>ritti'l

f,'e>ren den gew«'VlinIii lii'ii Wc^r durch den Su(>z-Kanal ali. Die Ötre<ki- von

Hamburg naeh Yokohama z. U. bt'trä^'t ciiirch «lic Nordost durchfahrt ruixi

7200 Sm, durch den Suez-Kanal 11 500 Sin. Diesen V.>? tril, der vor dem Bau

des Suex-Kanals noch nanz anders in Fra^e kam wir j< t/t, versuchte RuBland

scholl im Jalin- 17:tl zur Vci liindun^' zwisi lii-n dem Weilten Meer und Sfimn

Besitzungen in Astasien auszunutzen, indem es die Große Nordische Expedition

aussandte, die aber in dieser Hinsicht resultatlos Twlief. Auch heute ist

UiiUland noi ti der 1 Iaii|>tint('r« sscnt an diesom Wepc und wahrscheinlich der

einzige. Sicherlich liätte t-s während st-iiu's jctzij^i-n Krieges mit Japan im
leisten Sommer bedeutenden Vorteil aut^ diesem Schiffahrtsweg» stur Ava*

aendung von Kriejrs- und Transportschiffen ziehen können, wäre er nur ge-

nügend erfi»rsclit. Kür <lie rejrehiuiHigen Schiffalirtslinien anderer Nationen

iiacli Ostasien kouunt er, von anderen Hücksichten fjanz abgesehen, schon

deshalb nicht in Betracht, weil die Schiffalirtszeit zu kurz und die Möglichkeit

des Dttrehlcommens von zu vielen NatttreinflilsMn abhängig ist, die voUatindig
aulU'rlialb j<>d<>r Der(><-Iinun;: stehen. Daran werden auch Forschungen und
Vermes^sungen nieht viel ändern.

Ander» verliält es sich, wenn man die einzelnen Absclinitte des Wege*
als Verkehrswege nacli den grölten sibirischen Flüssen betrachtet, wobei als

selbstverständlich vorausgesetzt ist, daß die nötigen Grundlagen für den Ver-

kehr zwischen Sibirien und Europa vorhanden sind. Und das Icann wohl nicht be>

zwcifi It \v<T'l"n. Siliiricn t>i-sitzt tifkanntlich nnersch"ii>fliclu' Reichtümer in seinen

Hodenschätzen, seinen Waldungen, den Erträgnissen der Lantlwirt.schaft, Jagd und
Fischerei. Seine Produktion ist bei dem Mangel an billigen und ausreichenden
Verkehrsmitteln noch sehr "^erintr, könnte aber <hircli K.rschliellung <les See-

weges, nach dem seine natürliclien Verk< lirsadern, ilie Klüsse, hinweisen, zu

jeder Höhe gesteigert werden. Der Transport auf der >iiMrisclieii Halm, die

zudem in erster Linie militärischen Zwecken dient und z. Ii. während de«

l&ieges mit Japan ffir andere Zwecke gar nicht in Frage kam, würde die

Erzeugnisse di s Laiwlcs sn verteuern, dalt sie mit den Er/.cuLrnissen anderer

Länder nicht in Wettbewerb treten könnten. Mit Rücksicht darauf kann die

Bedeutung des Seeweges von Europa nach dem Ob und Jenissei, nach der

Lena und von Ostasien nach der I.ena nicht verkannt werden.

Die Fahrt vom Altlantischen natdi dem Stillen Ozean läßt sich iu

gflnstigen Eiejahren in einer Navigationsperiode ausführen. Das kann msn
mit rtcwiliheit aus <lem Verhntf der Vega-Kxpedition sdilieRen, die idine die

beträcbl Helle Verspätung durch Wissenschaft liehe Untersuchungen wähl end der

Fahrt und den durch die mangelhaften Karten bedingten Aufenthall zweifell(»i

schon im ersten Sommer in die Bering-Straße gelangt wäre. Im Karischen
Meere sind nach den bisherigen Erfahrungen einzelne Fahrten zu gewissen
Zeiten fast in jedem Summer mü;^lich, aber die Iloffnunecii. die nach Nordcn-
skjolds gunstig verlaufenen Fahrten nach dem Jenissei und nach seiner Uin-

8<^lung Asiens, von ihm selbst und andern auf die EraehlieRung des See-

weges zum Ob und .Tenissei ^.'esetzt wurdi'U, haben siidi nicht erfüllt. Die

verschiedenen im .lahre 1877 und in eleu fol^'eiideii .lahr»'n hauptsächlich von
Kn^'land und Deutschland aus untern' innu nen Handelsexpeditionen nach dem
Ob und Jenissei waren meist vom Mißerfolg begleitet und dürften wenig Ge-

winn gebracht haben. Sie wurden daher bald wieder eingestellt. In den
letzten Jahren sind nur sehr wenige Schiffe dorthin gefaliren.

Die Fahrt längs der Nordkttste Sibiriens, wenigstens von der Taimar-
Halbinsel bis etwa zur KoIyma*Hfindung, wt» im Spätsommer nach dem Urteile
Kordenskjülds die Eisverhältnisse ebenso günstig Bind, wie zur selben Zeit an
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den Küstfn <U's Weilicn Meeres, dürfte ohne jfrofk' Schwierigkeit möjrlioh sein.

Das haben auch die Fahrten Nordenskjühls, Nansens und TuUd gezeigt. In
nngfinstigen Eisjahren wird man dagegen anscheinend nur schwierig und
unter großem Zeitverlust oder auch gar nicht um die Taimur- Halbinsel
herumkommen können.')

Ob daher die Eisverhältnisse und die kurze Öehiffahrtszeit auch bei

besserer Kenntnis des Weges eine einigerinaMen regelmäßige Schiffsverbindung
nacli Sibirien möglich machen werden, ob sich vor allen Dingen die Fahrt
dorthin bei der stets l)leil)en(leii Un^M'wißheii eines «.MUisf i^^cn V<M laufes lohnend
gestalteii lälU, bleibt fraglich. Wenn sich auch vielleiirht mit ziemlicher

Sicherheit voraussagen läßt, ob ein Jahr in bezug auf seine Eisverhältnisse
günstig oder ungi'instig sein wird, SO wird sieh dies doch kaum von der be>
ständiir \\ t'<'lis('liideii La<re und H«'we<rung des Kises erreichen lassen, von
denen allesi abhängt, die aber in keinen zwei Jahren einander gleich äind.

Telegraphisehe Nachrichtenvermittlung über die Lage des Eises ist jedenfalls

unerlälUich und kann teilweise die Prognose ersetzen und den ankommenden
Schiffen den Wvj: wi-iscn, den sie zum Kin(hMii<ien ins Karisclie Meer sowie
zur Weiterfahrt einzuschlagen haben. Ein solches Telegraphennetz längs der
ganzen EismeerkQste und an den Einfahrten zum Karischen Meer herzustellen

und zu unterhalten, übersteijjt die Kräfte einzelner Personen; hier muH dtr

Staat, Rußland seihst. cin^M-eifen, dessen Tntei-esse dadurch in erster T-inie

gefördert wird. Denn das zu erreichende Ziel, die Erschließung Sibiriens, ist

trotz der vorläufig ungünstig erscheinenden Aussichten, eines großen Ein-
satzes wert. Dem tatkräftigen Vorirehen der Kaiserl. Russischen Oesellschaft

für Schiffahii ist daher neben (h'm Erfol<i: für ihr beabsichtigtes rnternelnnen
zu wünschen, dali es ihm gelingen möge, die russische Regierung zur Förderung
des großen Werkes zu bewegen.

Aber auch fOr den Unternehmungsgeist bemittelter Privatpersonen bietet

die Erfwschung der Xordostdurchfahrt noch ein lohnendes Feld der Täti<:keit,

das neben den rein wissenschaftliclien Ergebnissen mehr praktische Erfolge

verspricht als die Versuche zur Erreichung des Nonlpols, auf die seit einer

Reihe von Jahren Unsummen von Arbeit und Geld verwendet worden sind.

Was N'ordenskjöld vor 2fi Jahren mit verhältnismäßig^ einfachen Mitteln er-

reichen konnte, müHte heute mit den besser für die l'ahrt im Eise ein-

gerichteten Expeditionsschiffen und mit der besseren V'erproviantierung noch
leichter möglich sein. An geeigneten Führern für ein solches Unternehmen
fehlt es nicht, es bedarf nur der nöti<;en r'ieldmittel. Ebenso wie es der
Initiative Petermanns <^elan^^ die ersten deutsdien Polarfahrten ins Werk zu

setzen, wie sich uneigennützige Männer wie Sibiriakow, Dixon, Graf Wilczek u. a. m.
fanden, die ganze Vermögen für die Nordostfahrten und andere arktische
Unternehmungen opferten, wie ancli jetzt die Mift»d für trrdüe Polai'cxpeditionen

und für die Ersciüiehung dei- NCniwestdurclifahrt aufgebracht werden, ebenso
müßten sich auch die Mittel zur Erforschung der Nordostdurchfahrt auf-

treiben lassen.

'i Vcr^rl. ani-h NorileiiskjöM. Wiiäsciis< !iafilichc Kivt ltnissc flf-r W^rn-I-AiKHliiion . Si'itc :{s('..

Hort <Ti>rtert llildcliraiiil HildebruiutäsMUi tlie wi'iii}^ jtimstigfti Aii^t-iditca tiir ilic .St-hit'tuhrt /wischfii
I i IU rui<.s(r:)ri<- iiikI <ler l^-tui. Iiuwinchcn »ind keine aiMeren ErftütTungen bduuint gewonleti , die
(liiNo Urteil iukIl'I'ii köniiien.
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Oberftächentemperaturen im südlichen Indischen Ozean 1901 bis 1903.

Ffir dfe europSifiphen Nordmeere und den Nordatlantisehen Ozean hat

ilic indilcrnc \!('i'n-.-,fi .rs Iiiiül'^ si lmn seil .Iiilircii sioh nicht (laiiiit lii'<.Miü>.t,

Mittelwerte für »lie liydrograpliisclien und nieteorologisclien Elemente zu be-

fltimmen. Vtin dem Grundsätze ausffeliend, daß nur eine fortlaufende Be-

f riirlitiin«: der Änderungen und der sie he<iiii<j('ridi-n Frsüclicn uns ("in-

hefrh'dip'ude Rrklfirunj; vieler Probleme der < •/.(jinolo^^if und iiiiiritiincn

Meteorolojfie <reben kann, sind die (iremeinsamen Ai-lx-iien der n<u'deuropüi!?rli<'n

Seestaaten xur Erforschung der nordeuropäischen Meere zustande gekommen.
Durch Tprminfnhrten und unter Benutzung des von Handelsschiffen ff-

eamm> ]u n M;!t( ri;il> winl in (li<'scn ^leeren ji-tzf v<in ilrci zu drei Monaten

ein Überblicli über die wiehtigäten Elemente gewonnen. Für den Nord-

atlantischen Ozean und das Hfttelmeer werden schon Honatswerfee der

liyilrofiraphisclien und inef corold^dsehen Klfim-ntp abpreleitet, während die

täglichen Witterungsverhältni.^se de.s Nordutluiitiüchen Ozeans von ileiii

Dänischen Meteorologischen Institut und der Deutschen Seewarte festgestdit

werden.

SoNdie eingehendi-n riilirsucliiiiiLrfn fililcn daj^e^'^en bei den übrigen

Meeren. Mehrere Gründ«' möf/cn dafür nial'iL'< l>i'nd srin. Der weitaus größte

Teil des internationalen HandeKsverkehrs i<]>ielt ^icli auf den oben f^enannten

Meeresräunien nb. Für sie muß alst» naturitreniän zuerst das Bedürfnis einer

^'enaiKTi n Ki r'ii -^i lmn^' eintreten, uml diese ist Iciclit, weil die Meere naln'

den interessierten Staaten liegen und ohne allzu grolie Kosten regelmäßig
durch Spezialschiffe untersucht werden können. Auch ökonomische Bedürf-

nisse — wir brauelien nur nn die T?i'd(Mitiinfr und den Tnifanj,' der Seefischer«!

zu denken — sprechen hi»'r mit. Dann ist ferner das vorliegende lieubachtungs-

material für die übrigt^n Meere nH>isi<'ns niciit <renflgend, um in die Einzel-

forschung einzutreten, da es sich einerseits über zu große (Jebiete verteilt,

und anderseits beim (lewinnen dieses Materials nicht immer die genügende
Sorgfalt obwalti t, Dal5 der Handel an f^'i wisse \V«'ge gebunden und die

hauptsächlicli in Betrneht kommenden SegeUciiiffsbcobachtungen durch viele

die richtige Verwertung des Materials oft unmCgIich machende Ursaehen
beeinflußt wt'i 'i' n. isr i:!.'i<'lif;ills ni'-ht günstig ffir die Untersuchung ozeano-

logischer und klimatulogischer Fragen.')

Trotz dieser Mängel soll nun in der vorliegenden Arbeit der Versuch
gemacht werden, für ein i;rößeres ('udiii't, niindicli für den befalii i in n Ti'il des

südliehen Indischen Ozeans, den Verlauf der Wasserteniperaturen,
des wichtigsten hydrographischen Elements, für einen durch äußere Um»
stände getrt.lMMien Zeitraum von Vit-rteljahr zu Vierteljahr festzu-
legen und die daraus foigentlen Krgel»nisse zu deuten.

I. ÜbeiHbUck «her die Arkoit uHd dn» bcnatste Xateitel.

1. Zeitliche und räniuliche Begrenzung. Für die deutsche F<i> « liini!.'

ist der Indische Ozeau schon lauge ein Uebiet regen Interesses gewesen.
' Nachdem gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts £e Valdivia unter Chan

') \V. .Mc'illar<lu^i: Cüer die .MtiltiMicii der Vi-rarbcituug rofl metvorultKiciflu-n Beob-

aehtungen zur S<«. /ciiwhr. d. <h>ix<IWh. f. l->ilkuiidem BerKn 1HD4. Bd. XXJX.
beTM.-lbi>: V.bn die Mcihralvii der inariiimcn KiiiiuitakKie. Meteoirol. JEeiHehr. Vm

Wetter '. I(Mn). Heft 2 u. X

Von Dr. BuMf Mtirm» HambuiK.

(Hienni TtM 19 «. 20.)
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ihre orfolgreiche Fahrt unternommen, sahen die ersten Jalire des neuen
Jahrhunderts v. Dry^alslci mit der deutschen Sttdpolarexpedition im Gebiet

> Iinlisclien Ozeans, auf «Iciii Woge, fflr drii v. N'cii riiay«r') t-in<i'eti*eton war,

seinen Vorstoß nach Süden unternefaimen. In den >:leicliun Jahren wirkten

auch die englische, sehwedisehe und schottische Expedition in der Antarktis.

Es ]Bg daher nalio, für rlie prej^Iantc Untersiu'liun<^ die Jalire der internationalen

Sfidpolarforschung zu wiililen, um für diesen wichtigen Zcituhsclinitt einen Über-

blick fiber die Tenii)ei-aturverteilung und ihre Änderuiiir im rtüdlielieii Indi.selien

Oieu zu gewinnen. Deshalb wurden die drei Jahre 1901 bis 1803 eineohlielUich

der Bearboitunp untorzopren. Das in Betracht kommende Gebiet wurde in der
folgcndi'u Weise \»-<^yi-n/A. Nach Nurdni wurde der 30. <Irad südliclier BrcitO

als Grenze gezogen, während im Süden die Schiffahrtsgrenze in der Gegend
des 46. sQdliohen Breitengrades eine unfreiwillige Grenxlinie bildete. Teilweise

lagen allerdings mit der deutschen Expedition in Ziisammenhanfjr stehendi>

Beobachtungen bis zum 52. (Jrad südlielier Breite vor. En waren ilieis die

li^'obachtungen der die Kerguolen anlaufenden Dampfer Stalifurt«, »Tanglin«,

»Meilk'n«. östlich sehloh das Gebiet mit dem durch Kap Leuwin gehenden
115. östlichen I.ängengrnd nb. Dementsprechend hfitte im Westen der
Kap Agulhas .sclineidende 20. Meridian tlie Grenze bihh-n müssen. Um aber

das Wirkung^ebiet des Agulhasstromes ganz verfolgen zu können, wurde
erM der 16. Meridian östlich von Greenwich als Grenze gewihlt. Erwihnt
s' i, i!;il5 auch Beoba<'htnngen jenseits dieser (irenzÜTiien reLrelmälü;.' mit l)enut/.t

wurden, da sie für die Zeichnung der Isothermenkarten wertvolle Anlialls-

punkte boten. Für sie bildete westlich der Meridian von Greenwich die

Chl^nze, während im Osten bis zum 120. Grad ge<,'anL'r'n wurde.

2. Gewinnung des Beobachtungamaterials. Zweckmäßig dürfte es

»ein, vorerst das für die Arbeit in Betracht kommende Material zu iieleuohten.

Es lagen die in dem Archiv der Deutschen Seewarte zu Hnndnirg befindlichen

SchifCsjoui'uale, sowie für einzelne Teile des Gebietes die Beobachtungen des
>6auB«, vor. Die hierbei in Betracht kommenden Segelschiffe waren vor allem
in d<'r Fahrt Europa— l)zw. Kapland .Vustralien, Eun»pa bzw. Nord-
amerika Ilinterindien oder Oslasien und zurück nach Kuropa bescliäftigt.

Nur um das Kap der guten Hoffimng fulir<>n die I)am|>fer der I)eut.4chen

')stafrika-Linio, nur an der australisclum W«'st- und Südküste die des Nord-
deutschen Lloyd. Für die Stre<'ke Kaphind Au.stralien kamen die Fahrten
der Deutsch-.\uslralischen Dampfschiffge.sell.schaft, Hamburg, in Bctraciil. Diese

Uandeiswege sind natürlich von einschneidender Bedeutung für die Verteilung
des Beobachtmigsmaterials, da sich im allgemeinen alle Beobachtungen auf
diese schmalen, den Ozean durchkreuzen<len Linien zusanunendrängen.-)

An benutzbaren Journalen, d. h. solchen, deren Beobachtungen mit >an>
scheinend« genügender Sorgfalt und genügenden Instrumenten ausgeführt waren,
fanden sieh l'M Segelseliiff- und 129 Dampferjouriiale vor. Fast der Beob-
achtungen stanunen von Segelschiffen, da fast alle Journale 2 und mehr Reisen
enthielten, während die Dampfer, die ja auherdem auch ihre Reise in Mreitaus

kürzerer Zeit zurücklegten, schon nach einer Heise das .bturnal ntiLMben.

Ursprünglich war geplant, auch Lufttemperatur, Winde und StrOniungun
nüt zu untersuchen. Auch diese Elemente Mrurden deshalb zugleich ausgezogco.
Es ergab sich aber, daß für diese veränderlieliereii Eh-mente nicht die nötige
Sunune von Beobaciitungen vorlag, um diskutierbare Werte zu erhalten, so
daß dieses Material leider nicht benutzt werden konnte.

Wa.-^sertemperaturbeobachtungen wnnlen im iranzen etwa ;in 000 ver-
wertet. Für die vier Terminmonate Februar, Mai, August, November ergab
lieh dabei die folgende Anzahl von Beobachtungen.

') t«iohe dii' verM-hiwlfneii Vortiii^i-, ilie in dein Saiunidwcrkc NcMirinycrH .\ut ziiiii

Sedpol« veniiiigt i-iml. ^
f Indiachcr Ozuu, ein Atk«. BeilagL* zum iSqEdhiUMibuch für den IndiiwlieD Ozean

iMMMBig. ^ Deotadm Seewsrte. Wtg, 1891. Ttfel 33 n. 34.

ABiL d. Hjtfr. «tc VK6. Htft XI. 2 Oigitlzed by Google
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Tabelle L

Termin 1901 1902 19(» 8nmme

663 1033 559 22,-.')

467 650 1114 2237

557 cao 11)34 2260

1091 1024 2963

Summp . . . 2778 3206 3731 9715.

Auf ein Zweigradfeld kamen für den Terniinnionat etwa 5 Beobachtun<zen.

Da dieWassertemperaturen in kürzeren Zeiträumen keinen großen Schwankun^'en
unterworfen sind, dürfte diese Zahl, abgesehen natikrlich von Gebieten, in

denen nachweisbar ^TÖHere Sprunj^a* vorkommen, wio •/. B. in der Gegend
Büdlich vom Kap der guten Hoffnung, im allgemeinen genügen. Ein Beispiel

möge es zeigen.

Im November 1902 lagen für das Zweigradfeld 84/35^ S-Br., 1 Ujlth^ 0-Lg.

von 4 Schiffen folgende 6 BeobachtungtMi vor:

17.6; 17.3^; 17.3 1S.2; 18.2 17,2'-'.

Die von den einzelnen Schiffen ^'ofum Ionen Mittelwerte sind:

17.6 , 17.3 , 17.7 ,
17.7°,

das Gesamtmittel ist 17.6^.

Wenn also nur di(> Ht obaohtungen eines Scliiffes vorgelegen hätten, so wären
die jedesmaligen Fehler

± 0% — 0.3 ^ + O.IS + 0.1-

gewesen. Ergaben sich dagegen für Felder, für die nur wenige Beobachtungen
vorlagen, unwahrscheinliche Werte, so wurden sie, wie weiter unten ausgeführt,

korrigiert oder interpoliert.

8. Verwertung des Materials. Von der Voraussetzug ausgehend, daß

erstens die überflächentcmperatui' jedes Ortes dei* Fläche mit der Temperatur
der Fläche selbst übereinstinmit, und zweitens, da Ii gerade die Beobachtungen,
die an verschiedenen Punkten der Fläche und /.u versehiedenen Zeiten gemacht
werden, sicli zur Bcstiinninng der Mittelwci-tc «Icr Fläche eignen,^) wurden für

Zweigrad-Felder fiu' jeden Monat jede.s Jahres die Mittelwerte gebildet. Die

Zahlen gelten fEae die Mitte des Zweigrad>Feldes und des betreffenden Monats.

Bei der graphischen Verwertung wurde allerdings die Ortlichkeit der Beob-

achtungen noch näher berücksichtigt. So 1?., wenn nur für die beiden

nördlichen oder südliciien Felder des Zweigrad -Feldes Beobachtungen vor-

lagen. Für Felder in denen keine Beobachtungen für den betreffenden Monat
vorlagen, wurden nach Möglichkeit Werte interpoliert. Dies geschah auf

zwei Weisen, rechnerisch und grai)hiseh. Reclinerisch, indem für einzelne Zwei-

grad-Felder aus den Mittelwerten für den voraufgehenden und den folgenden

Monat für den Terminmonat Werte berechnet wurden, graphisch, indem für

größere Gebiete die Isothermen für die beiden Monate gezeichnet und daraus

die mittleren Isothermen für den dazwischen lieg<'nden Monat gewonnen
wurden. Auch unrichtig scheinende Werte der Terminmonate — durch ein-

zelne aus irgend welchen Gründen anormale Beobachtungen erhält man solche

— wurden auf diese Weise korrigiert. Besondere Schwierigkeit machte die

Behandlung des Misclnvassergebietos,-) wo die i5r(»IU' Westwinddrift und die

warme Agulhasströnmng zusammentreffen. ) Die sprungweise Änderung der

Temperatur, die auch nach Bildung der Mittelwerte teilweise bis zu 3^ C. ans*

machte^ mußte nach Möglichkeit ausgeglichen werden. Nur wenn die be*

') MeinarduH, u. a. O. Ztutw-h. d. Ges. f. Enlk. 1804.

s) Bidie G. Bckott in DentMche TlefMeexpeditton Bd. I. Anmerkung ü, 130l

*) G. S^< )l<)ll. Wlsscn.srlmftl. Kr^obniKso dncr Fonrhunpreise zur See in den Jahren

l.SUl bis lÖSß. l'et. Mitt. hj^.-Htft luSh S. .">hff.
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treffenden Streiien Ulteren bzw. wärmeren Wassers sieb über mehrere Felder
aafldebnten, worden sie aueh grsphfMh durch ein starkes Avsbuehten der
laotbermen berücksichtigt.

,

4. Terhaadea« Normalwerte. Abgefiefaen tw den durch die größere i

Sehiffehrt treibenden Nationen hernus<;ogobenen SegelhandMchem, die auch
häufig eine aUgenu'itu« und sjK'zicllc itliysiselic M^'crcskund«' bieten, koniiiien

für das bearbeitete Gebiet meturere Kartenwerke in Betracht. Von englischer

Seite Teröffentlleht sind die »Meteorologieal Charts of the Southern Ooean
between the Cape nf C.ood Hope and New Zealand«, London 1899. T)a.'< Werlt •

enthält die Nurinalwerto der nietedroIoKisolien und liydrographischen Kiemente i

für jeden Monat. Die Oljerfläclienteinperaturen sind wie hÄ allen englischen
,

Veröffentlichungen leider in Graden Falurenheit gegeben, so daJi ein direlcter

Vergleich »ehr mühsam ist. Ein Vorlfiufer dieses Atlasses sind die 1888 er- !

scbienenen Metcurological Chart.s fi<r tlie < »iM-an Distrii t .'idjiu i iit ui tiic Cape
of Good Hope«. Hur die Strömungen enthalten die »Monthly Current Charts '

for the Indien Oeeanc, London 1896, wShrend Branit in »Her des Indes« nur
die Winde behandelt. Von holländischer Seite stammen die »Warneiningen in den

|

Iudi2»chen Oceaau«, die gleichfalls alle Elemente enthalten. Es war ursprünglich
beabsichtigt, der TOrliegenden Arbeit die^e neue.sten holländischen Werte zu-

gründe zu legen. Das mußte jedoch wegen der UnVollständigkeit des Werkes
unterbleiben, da bisher nur <\U' drei Rande, welche die Monate Dezember bis I

August enthalten, ersc!ii<'iien sind. Für die vier Teruiiniiioiiate Februar, Mai, .

August und November sind die Mittelwerte im >Atlas der Deutschen Seewarte für
den Indischen Ozean« vorhanden und bilden für die Verjrleiehe mit den Ober-
fläehentemperaturen der Jahre 1901 bis 190;l die normalen Werte. Die deutsehen
und ilie holländischen Werte stimmen im allgemeinen gut überein. Die geringen
l'nt. r.-^chiede sind wohl nur dadurch entstanden, daU die holländische Ver-
öffentlichung geringe Schwankungen beim Zeichnen der Isothermen berOck-
«lehtfgte und so Linien erhielt, die mehr kleine Ausbuchtungen zeigen. Die
n> Westen Jahresmittel der oberflächentemperatvr enthilt endlich der »Atlas
zu Band I des Valdiviawerkes«.

I

n. Dt« 01berfla«heateiBpenitaiWB In «mi Jnhrea IMl M» lIMNt.

1. Kurse Betrachtung dar Hwuttwirmeiikarten. Es »oU zunächst ein
Überblick über den Isothermenverlauf in den einzelnen Terminmonaten der

i

Jahre 1901 bis 1903 einsclilielilieh gegeben werden. Für ileii Gang der Unter-
suchung erweist es sich als praktisch - spätere Ausführungen werden es

zeigen — das zu behandelnde Gebiet in drei Teile zu zerlegen. Zur Trennung
wählen wir die Meridiane 40 und 75° O-Lg. Es wird das Gebiet von 16 bis i

40 Ost als wpstlirlicr. vnii Iii 70 al- luirtlei-er und vom 75. bis 115. Grad
als östlicher Teil bezeichnet werden, \erfolgi werden soll vor allem der
Verlauf der 10^ Isotherme, die in allen Jahreszeiten in das befahrene Gebiet
fallt. Pei dieser kurzen Zusammenstellung kann natürlich nur auf die Ilaupt-

tüge aufmerksam gemaelit werden. Betreffs der Einzelheiten inuli hier,
wie auch in allen folgenden Abschnitten immer wieder auf die
12 Isothermenkarten, aus denen alle Folgerungen direkt oder in- '

direkt abgeleitet sind, verwiesen werden.

a) 1901 Februar: Im westlich«! Teil ist der Februar normal. Der
Verlauf der 20 ^ Isotherme deckt sich genau mit der normalen Lage, während
die 10' Isotherme zwischen dem ;iö. und 45. Gra<l < >-Lg. «'in wenig na<'h Norden '

,

verschoben ist. Diese Verschiebung verstärkt sich im mittleren Teil be-

trächtlich, so daB hier die Temperaturen zu niedrig sind. Im östlichen Teil
Itann die Lage der Isothermen als nngeffihr nonnal gelten. Eine poidtive
Abweichung bezeiehiiet die Lage der 20*' Isotherme, während die Gegend des •

40. Breitengi-ades etwas zu kalt ist. ^
Hai: Der südliche Herbst zeigt uns im westlichen Tail und in der

ersten Hälfte des mittleren Teils normale IVassertemperattiren. Bis zum
2» Digilized by Google
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50. Meridian sind nennouswfrte Abweichungen nicht zu v«rzeichn«'n. Dann

aber tritt eine negative Abweichung auf, die sich auch in dem östlichen Teile

erhSIt^ und zwar in «tner fDr die Ofegend Ostlich vom 100. Meridian ang«-

wöliiiliriu n Stärke, wie sie anoh in den foliremden Jahren nicht wieder beob-

achtet wurde.

AujTust: Der erste Winter bietet im nll^remeinen in allen Teilen d«
Ozcan.s «'in nnniiuh's IJild. AIil'i -<'h<>n von <!<>:• (;«'j,M>nd zwischen 48 und nS

O-Lg. verläuft diu 10 Isuthernio ganz normal. Ebenso die übrigen höheren

Isothermen. Abnorme Temperatur seigt nur die KUtebneht, die sich Ton des

Prinz Kilward und Crozi-t-InscIn nordwärts erstrorkt und Ahwoiohnni.'pn vm
2 liut. Duell darf man nicht übersehen, daß für diese Gegend nur spärhch<'>

Material vorliegt

November: Der letzte TiTminmonnt fjes Jahres 1901 unterscheide!

sich auffällip von den voriierL-clH-nrieii daiiureh, daß der westliche Teil zu

kalt ist. Dajrej^en um« der mit t K i t- Teil wieder gesondert betrachtet weni-n.

da die westliche Hälfte zu kalt, die östliclie aber normal bzw. zu wann )?t.

Im östlichen Teil kann die Oberflachentemperutur mit geringen Abweichungen
als normal beseiehnet werden.

b) 1!)(>5> Februar: T><'r südlielie Stimmer zeii^t uns ein neues Hild im

Verlauf der Isotliermeii. Iis findet im westliein-n Teile ein starkes Zu-

sammendrftngen der Linien t^'leieher Temperatur statt. Während die 10- Iso-

therme nur wenijr nördlieh der normalen Lagi' verläuft, buehten die hüliereii

Isothermen stark naeh Süden aus, so dali besonders die (legend zwischen -tö

und 42 S-Hr. zu warm ist. Der mittler^' Teil mul! hauptsächlich in höhert'ii

Breiten als zu kalt gelten, während der östliche Teil, von ganz geringen ne-

gativen Abweichungen abgesehen, normal ist.

Mai: Im Mai 1902 nehmen Iii Isotliermen in allen drei Teilen des

Ozeans einen fast nurmalen Verlauf. Merkliche Abweichungen, d. h. solche,

die + 1° Dbersehreiten, sind nicht vorhanden.

August: Ein ganz andi rts Tüld bietet dieser Winter, den der »Gauli

im antarktischen Eise zubrachte. Das westliche Drittel ist vid au kalt.

So reicht die 20° Isotherme südwärts nicht mehr über den SO. Breit«ngrad. Auch

der mittlere T» Ii i-t zu kalt, hi'sondei's im Xordosten rb'r ('i ivet-Insein, während

die Temperaturverteilung im östlichen Teile unseres (iebiete.s norniai ist.

November: Abnorm kalt ist im südlichen Frühling 1902 der west-

liche Teil. Die 10 ' Isotherme ist meistens um zwei viili<' Ü' cii.'ni^n-ade

Norden verschoben. Gleichfalls zu kalt ist die mittlere Gegen«!, in der wieder

Stark das Kältegebiet der Crozet-Inseln zur Geltung kommt, während WMter
nördlich die 14 Isotherme sehon fast eine normale Lage innehat. Das Ge-

biet östlich vom 70. Längengrad zeigt nichts Anormales.

c) l!Hl!t Februar: Dies Jahr ist im Februar im westlichen Teile

zu kalt. Alli-rdini^s haben wir hier wieder ein Zusammendrängen der Is'>

tliermen, so dal' in der Gegend 'M bis 40 O-Lg. i'ine geringe positive Ab-

weielning vorhanden ist. Viel zu kalt i>i dann vor allem die Gegend zwischen

40 und 60 O-Lg. Die 12 Isotherme schneidet z. B. den 50. Meridian in einer

Breite, wo in einem normalen Sommer die 16° iMtharme rieh befinden soll.

Dagegen sind im östliehen Teile die Temperaturen, von gwingen Abweiohaagai
abgesehen, fast normal.

Mai: YerhältnismäBig kleine Abweichungen zeigt der Mai. Entschieden
zu kalt ist nur der westliehe Teil. Unter normal sind im mittleren Teile dann

noch die Temperaturen südlich vom 42. Breitengrad zwischen den Cruzet-

Inseln und den Kerguelen. Der IsothemienTerlatif im östliofaen Drittel ist fast

normal, in niederen Breiten sogar etwas zu südlich.

August: Im August findet im Agulhasstromgebiet wieder ein Zu-
sammendrängen der Isothermen statt, da die 20^ Isotherme nach Sftdm rückt
Im zweiten Drittel finden wir im Siiil. n wieder eine negative Abwtri^chlUlg.
Der ganze Osten ist dagegen zu wann, wenngleich nicht viel.
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November: Im leuteu Monut ist die Temperaturverteiluug normal.
Die iW* iBotherme nimmt in ihrem ganzen Verlauf eine noraale Lage ein.

Zu kalt ist ltMli<rli(:h die Wassoiwruiiit« in ciiu iii kleinen Gebiet tetiidl TOm
Kaplaiul iiiiil wieder (iic (n'^eml iii'ii-illii'li liii- Kei^truelfn.

2. Verfolg des Temperaturgauges an meridioualeu Sohuitteu. Dui-cli

pamend gewühlte t iilionale Selinitte sollen nun ziihlongomäB die Erschei-

nvi^g*en der Jaiire 1901 bis 1903 verfolgt werden. Um die von dem AgxUbaä-
strom beeinflnfite Temperaturverteilung festzustellen, dient ein Schnitt im 30.

(Irarl O-I^, Für dit- Schnittpunkte dieses Mnidians mit <!m 40^ 45.

Breitengrad werden die üb«rfläcbentmperatureu der Terminnionatc und der
normalen Mittel ans dem Atlas för den Indischen Osean gezeichnet und auch
tabellarisch festLrclcf^t.

liürdlich von den Crozet-loseln zeigt sich ein starkes Ausweichen der
Isothermen nach Norden. Wir legen deshalb durch den 50. Meridian einen
zweiten Schnitt.

Weiter östlich ziehen dann die Isotliermen wieder aüdwärtä und ver-

anlassen uns, den 60. Meridian, vmi wo ein Znrflckbiegm der Linien in die
normale den Hreitonkroison ])nra11ele Lage im OstUchen Teil Stattfindet^ zu
einem dritten Schnitt zu benutzen.

Die Temperaturverteilung im östlichen Teil soll uns sehlieBlich ein In

110° O-Lg. an?iL:t'führter vierter f'chnitt zeigen.

Bei der Kurvendarstellung gibt die ausgezogene Linie den normalen, die

gestrichelte den beobaehteten Temperaturgan»: an. Die Ordinate ist nach Graden
Telsius geteilt, so daß sich aus den Kurven auch direkt die Differenzen ablesen

lassen. Die dritte Zeil«> in der Tabelle gibt in Zahlen diese Differenzen an.

Die erste Zeile enthält den Normalwert, die zweite den beobachteten in dem
oberhalb bezeichneten Monate.

a) Schaitt L (Fig. I)

1901
\-

1 1 ! \ i

1902
1

1

1903

35= S-Br.

Xonoidwi Ti

1

2* 1 s.ij

19.« , 18.3

l'i 1.2

19.3

!

2:i.:i
'

2<'.:j

22.1
1

19.9

IS.C. 2i 1.2

l«.ü

2.\.-,

21.9

2« 1.3

r.).ö

is.ti

19.0

2it.2

18.H

-04 —0.7 1 -AI -09 -1.1 -04 -W -l.t -0J8 +0.4 -1.4

NiTinalwi rt

Böilmiht. Wert . . . 17.5

i

ir».o ]2.:{

14.U 12.9

II..!

13.4

U\.:>

17.:,

i:<.o

14.9

12.3

11.2

1 1..!

12.0

i<;..-i l.'i.'i

13.0

12.3

11.Ü

1 1.3

IG..''.

1+1-0 -ix)i-H).ü - 0.9 4-i.o;-o.i -U +0.7CT -0.7 '+2.2

Del- rihtr Seliiiilt i'liarakteri.siert das Cndiiet de.^ A^'uHia-stiMiiie.-;, wenn-
t;leich dicöur, im weitereu Verlauf nach SO setzend, seinen llaupteinfluli mehr
östlich geltend macht. Im Jahre 1901 zeigt der Schnitt im großen ganzen
eine nuriiiale Temperaturverteilung. Im Februar haben wir unter 40 P-Ur.

die verhiiluiismiiiiig gr(jlie jxjsitive Ahwi'ichiing von IC, <iie sich im Mai in

eine ebenso große negative verwandelt, ein Wechsel, der sich abgeschwächt
vom August zum November wiederholt. In der nie<leren Breite, 30" Süd, haben
wir dagegen In allen vier Terminmonaten geringe negative Abweichimgen
von 0.1 Iiis O.I) '. ?('lnni (.lii ii wui-ile mehrfach darauf hingewiesen, dali in

den südlichsten Teilen des befahrenen Gebietes, etwa südlich vom 45. Breiteu-
grade nnd zwisehen SO'' und 60'^ O-Lg., sich eine Kfiltezone befindet. Auch
in dem sonst als normal zu bezeichnenden Jahre l'lOl — die Abweichungen
übersteigen + 1 C. nicht — finden wir liier im ^'ovember, für den Üeob-
aohtongen vorliegen, ein Wirmedeficit von 1.6^. Die Atuffthrungen ffir diese
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südlichsten Gtegend«!! stützoa sich |0dooh immer nur an! wenige Beobachtungen,

und es darf ihnen deshalb kein zu großer Wert beigelegt «erden.

Das Jahr 1902 läßt sich ühnlich an. Im Februar haben wir unter

40 ' S-Br. einen Wänneübersdniß von 1
,

daire^'en ist unter :3ä und 45 S-Br.

die Temperatur der Oberfläche um etwa 1 zu niedrig. Bemerkenswert
ist der Mai, der sttdUdie

Herbst des Jahres, in dem
sich nur ganz yerinire

Abweichungen unter 0,5^

findoi. Wir werden auf die

Ausnahmostollunj: dieses Mai
später zurückkommen. Auj?:tist

und November sind viel zu

kalt, da die Abweichungen den

Grenzwert 1 bedeutend

überschreiten. Im .August ist

die Temperatur unter dem
86. Breitengrad um 2.1^, im

November unter dem 4fl. so-

gar nur 2.3 zu niedrig. Die

Kurven führen uns am besten

die Eigenart des Jahres
1002 — nach einem ganz
normalen Herbst einen

viel zu kalten Winter und
Frühling — vor Augen.

Auch die zwei ersten

Terminmunate des letzten

Berichtsjahres sind zu

kalt. Jedoch besteht auch

hier der .«schon in den beiden

früheren Monaten Februar
unter dem 35. Breitengrade

vorhandene Wärmeüberschufi.
Sonst ist das von diesem

Schnitt getroffene Gebiet viel

zu kalt. Nur wenig zu kalt ist

der Mai, während der August als normal bezeichnet werden kann, da die Ab*

weielinngen +1"C. nicht übersteigen. Im November dagegen ist die Wärme-
Verteilung sehr unregelmäßig, da sie im Norden starke negative, im Süden

starke positive Abweichungen zeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für die Schnittpunkte der ent-

sprechenden Breitenkreise mit dem 35. Meridian. Sie ist nur eine Ergänzung

des Schnittes I und bietet dasselbe^ allerdings etwas verstfirkte Bild.

:{5^ 0-1^.
II

1901
V [ VIII i XI II

1908
V 1 VIII .\l

190S
II \ via XI

960 S-Br.

22.15

22.8

19.5

20.1

17.6

17.8

KU
I8.f)

22.t;

21.»

lO.f.

19.S

17.G

14.3 ISA

1
1

22.G lo.r.l 17.()

iK.s is.t: 17.Ü

19.3

IS.:Boobachu W eil . . .

4-0.2 +0.(1 4-0.2 —0.7 -1.2; +0.3; —SJ -0.Ü -2Ji -1.1
i

±0 -0.6

K P S-Br.

Nonnalwert
Beobadit. Wert . . .

i:..s

17.8

14.3

13.9

12S
12.9

13.8

12.8

IÜ.8

17.5

I4.:i

14.7

12.0

10.0

13.8

10.5

\äJ8

15.8

14.3

13.0

12.6

12.5

lU
15J

+201—0.4 +0.3 —1.0 +1.7 +0.4 1 -2.6 -M ±0 -M -la +14»
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b) Schnitt 11 und III.

Schnitt II. (Fip. II.)

1901

II
1
V

1
VllI XI

1902
II !

V
I
viu XI U

1903
V .

VUi XI

10= B-Br.

Nomuilwcrf
Beobacht. W .n . . .

In.-t 1

J

i'i.t 1 j.; 1
> -

13.^? V. l rj.r.

j.'t

A = — 4-0.5 -0.9 —o.:{ —O.U -0.2 1.0 -1.» :j.r, 4-0.-' — it.'.> (1.4

45° 8-Br.

Nonnahvi i t

üeobacbu Wert . .

S.4 6.5 4.0 4.7 8.4

ti.8

6.5 4.<» 4.7 8.4

fi.,'

6.5

5.8

4.0

3.3

4.7

4.6

A =

Srhniti I

-1 ft

II. . I

-

'lu'. Hl.

-1.; -i.y —0.7| —0.7 —0 1

UNU
vm XI U

19

V VIII XI n
18
V

08
vm XI

BmtwshL Wert . . .

1 11.8

1 1.0

12.0

13.5

16.9 14Ü
15.1

12.'J

12.4

1

i;i.2

IG.'J 14.

S

12.9 13J»

^ = -O.S -fO.3 -0.5 -0.3

NomuUwwt ...... 12.5

10.7

11.0 fcUl

7.G

8.1

;>.o

12.5

10.6

11.0

10.7

8.3 8.1

6.6

12.5

10,5

11.

U

9.2

8.3

7.0

8.1

8j0

—1.8 — t—0.7 1.« -0.3 -1.5 -2.0 -1.8 -0.1

Flf. U. Fiir. Ul.

1901. 1902. 1903. 1901. 1902. 1903.

Sdmittn. RQOO^I«.

Die Gegend zwischen 40" und 75'^0-Lg. haben wir als den mittleren Teil

unseres Gebietes bezeichnet. Die Temperaturverhältnisse dieses Teiles können
wir durch die Schnitte II und III, die wir durch den 50. und 60. Meridian
legen, erkflonon. Allerdings haben wir hier mit einon Übelstuid m reehnen,

dm bei den übrigen Schnitten nicht so zutage tritt Die Schiffsbeobachtungen
drSngen aleh auf einen schmalen Streifen nisammen nnd gehen erst östlich
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vom 80. Meridian, wo die Indienfahror von der Australroute abzweigen, wieder

auseinander. So kommt es, daH für manche Schnittjuinkte keine Werte zu be-

rechnen .^ind und wir uns mit einer unterbrochenen Kurve zufrieden ^eben müssen.

Einen unrejjfelmäHijien Verlauf der Temperaturverteilun^ an der Ober-

fläche, bei dem allerdinjürs die Schwankungen und Abweichungen keine erheb-

lichen Werte annehmen, finden wir im Jahre 1901. Februar und August sind

etwas zu kalt, Mai und November abei- normal oder zu warm. Das Maximum
der Abweichung - 1.8 findet sich im Februar in der Region zwischen Crozet-

und Kerguelen-Inseln.

Auch der Beginn des Jahres 1902 zeigt einen zu kalten Sommer, in

dem besonders die Kältezone südlich vom 40. Breitengrade stark ausgeprä<jt

ist. Es finden sich Abweichungen von fast 2 . Wie schon Schnitt I und la,

zeigen uns auch II und III die auffällige Tatsache, daß der Mai 1902 ein

normales Gepräge besitzt, während doch .sonst in diesem Jahre die Temperatur-
verteilung höchst ungleichmänig ist. In diesem Herbst bleiben jedoch die

grölUen Abweiciiungen unter + 0.8 , Die normale Temperaturverteilung ist

dann auch nicht von langer Dauer, denn schon der August zeigt überall wieder

groHe negative Abweichungen, die sich im November teilweise noch verstärken.

Wichen die für die beiden letzten Terminmonate des Jahres 1902 ge-

fundenen Werte stark von den Mittelwerten ab, so haben wir eine bedeutende

Steigerung dieser Abweichungen im Februar, dem südlichen Sommer 1903. Die

lOOl.

Fljf. IV.

1902. I90:i.

S-Hr.

U> S-Hr,

l,% S-lir.

—
r 1

1 *
\ 1

A
\ \

/'\
-

V» ' •
1

\l .

s\—

>

r- -

^

Ii

V \
L ^\ u

V ^ 4\ 1 y
1

1

4 \
>

\
* \ —

^

1
\

'

\

LA
\\"f y /

^ J

'—

1

1 \— »—V—y • -

1

^

ft
1

^-

^ 1 _
llllltl

W'erte, die überhaupt das Maxi-

mum der Abweichung darstellen,

sind für Schnitt TT :l.G und
— 1.9 , für Schnitt III —2.0^. Zu
kalt ist aueh der Mai, besonders

südlieh vom 40. Breitengrade. In

dieser (legend findet sich auch

im August ein Wärmedefizit von

über 1 , ein Wert, der an anderen

r. Stellen nicht mehr erreicht wird.

Mit einem im mittleren debiete

normalen November schließt dann
das letzte Berichtsjahr ab.

c) Schnitt IV. Es erübrigt

sich noch.SehnittIV in 110 O-Lg.

(Fig. IV) zu l)esprechen. Die Ab-

weichungen vom normalen Mittel

sind sehr gering, ein einziges Mal

über 4" IC, un<l gehen aus der

Kurvenskizze und Tabelle zur

<J('iiÜL'<' hri'vor.

II'» O-I/.'.

II

1901

V VI II \l

1902
\ \ill XI II

1903
V vm .XI

S-l'.r.

Ni<riiiiil\Mi 1

l!«'<il<r(rlilcli | Weil . ,

1
S.i'.

I :.:

1 1.7

1 1.-' 1 :>. 1

IS.Ii

1v Hl.

7

1 1.7

1 1.:?

1 :k.\

I.V.t

IS.f)

IS..-)' 17.-»

l KT
i:i.s

l.-..:i

ir».s

J - M.'.' ( 1... ii.i >K- - <i.i; II.I I.II 1 i.'.i

1

14.8

-
1

N> iriiiiilwtrt

Biiili!i< li(ci< r Wrrl . .

1 I.S

II.:» I I.S

1

I'M;

11.1

11.:;

1 I.S

lil.s i::.L'

I'».'.» ii.i

Il.S

i:j.u

13.1

10.9

11.2

lU
1
HVs

.1 1 1.:: 1.1' - ' 1.- 1.'» III -' <'.7 - n.l - '».:t - 0,{

l". S-l'.r.

Ntirniidwi'ii

I5(-itl):uhtit<-r Werl . .

Ii».:!

Ii l.l 1

'.»1 ><,.'.

i'.'.i

s.:i 9.5 lo.3i

lo.r 9.ri

S.3

7 s

{»-.

S.l»

J ^
1

•>.'.»

1

• '.1.2 — o..-)
j

-UM
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III. ^ 4^r}!floi<>li«'iido Krf2^<»l»iiiNN<^.

1. Das östliche Q«biet geringer Schwaakungen. ^'aeh diesen Einzel-

au8fQhriin<zen über den Verlauf der iBOtliermen in den drei Gebieten und nach
der zahlenmäßigen Festlegung der Abwoichungen vom Normalen durch be-
stinnnte Sclinitt»», betrachten wir nunniohr dif Warmovortoihmg an der Ober-
fläche de» äüdliühen Indisclien Ozeans in der Gesamtheit ihrer Erscheinungen.

Ans der Betraehtuni^ der Isothermenkarten (Abschnitt n. 1 .) (Tafel 19 n. 20)
können wir die Bereohtif^ung der Trennung in drei Gebiete erkennen. Die folgende
Tabellen stelle uns noch einmal das in Abschnitt II. 1. Gefundene d:\r. Wir
sehen ohne weiteres, dalJ der Gegend östlich vom 75. Meridian eine Sonderstellung
siikommt. Währmd vrir in den beiden anderen Teilen große Andemngen in

der Teniperaturverteilung finden, haben wir hier in allen Monaten ein faet

normales Bild. Selb.stverständlich kommen aufli liier .\bweiohungpn vor, aber
sie sind gering, und mit einer einzigen Ausnalime immer unter + C, so
daß wir vor der auffälligen Tatsache stehen, daß ein großes Gebiet jahrelang
ein normales Gepräge hat, obwohl die benachbarten Gebiete dn im höchsten

Tabelle II.

40° Ü-i45. 7')^ Ü-Lg.

1901

Februar . . .

Mai
normal

*

zu kalt

zu kalt
*

XU kalt, zu wann

noniml
zu kalt

normalAugust. . . .

November . .

1902

Februar . . .

Mai
zu kalt

normal
zu kalt

K

zu kalt

nonnal
zu kalt

«

nonnal

<

«

August. . . .

November . .

1908

Febniär . . .

Mai
za kalt 1 m kalt

« <

nomial ^

< normal

normal
c

zu warm
normal

August. . . .

November . .

Grade wechselvolles Verhalten zeigen. Überhaupt ist auch die räumliche
Verteilung der Temperatur in diesem Gebiete selbst sehr LdeichmäHig. Ein
Vergleich mit der Gegend nördlich der Crozet-Inseln möge es zeigen. Lu
November 1902 sind die Mitteltemperaturen für die Felder 40—42^ S-6r. und
40 -60'' 0-Lg. 7.2, 7.8, 11.4, 12.0, 8.1, 8.2, 9.8, 11.3, 13.6, 13.7 und für dieselbe

Breite in 80— lOG^O-Lg. 12.7, l:}.2, !:{.(), l-2.(), 11.9, 12.2, 12.0, 11.4, 11. 11.0,

11.4, 11.5, 11.4. Die Isothermen laufen den Breitenkreisen ungefähr parallel

und liegen weit auseinander, so daß der thermische Gradient gering ist.

Selbst größere Verschiebungen geben für die Temperaturverteilimg keinen so

großen Untorsohie<l wie in Gegenden, wo die Isothermen dicht gedrängt liegen.

Man geht also wohl nicht zu weit, wenn man folgert, daß die Würme-
verteilung an der Oberfläche in diesem östlichen Gebiete, das in den
Jahren 1901 bis 1903 so geringe Änderungen z^gt, wahrscheinlich über-
haupt keinen grolW'n Schwankuniron unterworfen ist, sondern in
allen Jahren ein verhältnismäßig normales Gepräge zeigt.

Die Grense des 75. Meridians ist allerdings willk^-lich und nur ge>

nommen, weil in der Gegend zwischen dem 70. und 80. Grad O-Lg. das Einbiegen
der Isother-inen in die normale Lage stattfindet. Meistens ist hier die Tempe-
raturverleilung schon normal.

2. Das westliohe und mittlere GeUet starker Bchwanlrongen. Ganz
anders liegen die Verhältnisse in den als westlicher uml mittlerer Teil des
sü<lliclien Indischen r)zeans bezeiehneten Gebieten. Von Noi-den dringt an der

afrikanischen Küste der Agulhasstroiu in das westliche Gebiet. Ein weites

Ausbuchten der Isothermen nach Stiden zeigt den Einfluß, den seine warmen
Wassermassen auf die Temperaturverteilung ausüben. Ungefähr den 40. Me-
ridian kdnnen wir als Ostgrenze für diesen Einfluß annehmen. Von hier bis
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etwa zum 75. Mwidian haben wir ein, durch das Aufwerfen der Frage nacli

einem sQdw&rts setzenden Strom, hdctüt intereesantes Gebiet. Wohl hat man
aus der Summe der Schiffsbeobachtungen ein allgemeines Bild der Ver-

liältnisse ^'ewiimon k(">iiiion, aber die Erscheinungen einzelner Jaiire und Mo-
nate wurden biölier nicht untersuclit.

a) Die Abweichungen bedingt durch die Westwindtrift Ver-
folgen wir die Oberflächentemperaturen im w'fsi 1 i('h<'ii und mittleren Teile für

die drei T^eriditsjahre, so sehen wir, daH dein -lalire 1901 keine besondere

Stellung zukommt. Aus den Karten, Kurven und Tabellen ergibt sich ganz
aUgemeitt, daß die Jahre 1901 bis 1903 in diesen Teilen zu kalt waren. 1901
macht hiervon keine Ausnahme. Wenn wir jedoch von der südlichen Kälte>
zono — dem (Jebiete nördlich und nordöstlich der Crozet-Inseln absehen,

SU sind die Abweichungen in diesem Jahre zwar unregelmäßig in der zeitlichen

und ortlichen Vwteilung, aber doch Terhältnismäßig gering.

- Dagegen ging schon aus dem Abschnitt II henror, daß in den Jahren
1902 l)is 1903 die Oberflächentemperaturen als stark anormal bezeichnet

werden nmHten. Ehe wir aber die Abwt'ichun<ren V(»in nunnalen Mittel selbst

besprechen, wollen wir versuchen uns Aufklärung über das Zustandekommen
derselben zu Twschaffen.

Es dflrfte unwahrscheinlich sein, daß die großen Wassermassen der
mittleren Breiten an Ort und Stelle zu stark erwärmt oder abgekühlt wcr<ien.

Sie sind in ilirem Vorhandensein in diesen Gegenden durch iStrönmngeu bedingt,

die sie von den Qebieteii, wo die Erwärmung oder Abkfihhing in großem Maß-
stabe möglich ist, also von niederen bzw. höheren Breiten, herbeiführen. Die
großen negativen Abweichungen, <lie wir im westlichen (icbielc festgestellt haben,
können also nur dadurch zustande konuneu, daü entweder die Wassermassen des
Agnlhasstromes oder die der Westwindtrift zu kalt sind. Der warme, schnell*
fließende Agulhasstrom breitet sich südlich vom Kaplande aus*) und wird
durch die ihm entgcgondringcnden kaltfii Wass»»rmasscn dci- Trift zersplittert

und paralysiert. Je nach der Geschwindigkeit und der höheren oder niederen
Temperatur muß sich der Einfluß des jeweilig »kräftigten« Stromes starker
bemerkbar machen.

Aus den Isametralcnkartcn (Tafel 19), auf die weiter unten näher ein-

gegangen werden wird, sehen wir, daß die negativen Abweichungen in
den südlichen und südwestlichen Gebieten am stärksten sind,
während sich im Norden teilweise positive Abweidiungen flnden. Wir kommen
so zu d<*r Annahme, dnH d ie Tempor aturabweichun^'cn durch die Wt'st-
windtrift verursaciit sind, und finden eine Begründung für diese Annahme
noch dadurch, daß wir jetzt die auffällige Tatsache, daß sich während der
kalten Periode, Winter 1902 bis Herbst 1908 im Febmar 1908, im Hischwaaser-
gebiet »'ini- Wnrme-Tnsel findet, erklaren können. Der größeren Intensität dw
W'estwindtrift gelingt es in der Periode 1902 bis 1903 leichter die Wärmemengren
des Agnlhasstromes zu verteilen und durch Mischung zu vernichten. Im
Februar setzt der Agulhasstrom, der in diesem Monat nach Toynbee^ die
größte Geschwindigkeit Ix sitzt und domiineh auch die größte Menge warmen
Wassers in diese Gegend führt, dem Mischungsvorgang den größten Widerstand
entgegen. Diesen größeren Wärmeüberschuß kann die Trift nicht so schnell
ausgleichen, als in den Monaten geringerer Geschwindigkeit, wohl aber gelingt
es ihr, - wie die Figuren V und VI vcransehaulichen sollen , der Aus-
breitungstendenz entgegen zu arbeiten und den Strom zusamraenzustauen, und
so einem kleinen Oebiete eine anormal große Wärmemenge zuzuführen, die
sich als Gebiet positiver Abweichung bemerkbar macht. Die W^ärme-Insel,
die sich in dem Mischgebiet findet, ist so durch die verstärkte Wirkung der
Westwindtrift zustande gekommen, ohne daß der Agulhasstrom irgendwie
anormal war.

*) Atlas der Dcutwhen St-cwartc für den Iiuliaehen Ozean Taf. 3.

*i SegeUiandbttch für den lodiaelien Ozean 8. 15 und »Ann. der Hydragr. wir.« 1883 8. 64.
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b) Die Kllteperfode Winter 1902 bis Sommer 190S. Nachdem das
Jalir mit ciiu'iii <'t\vas zu krilli ii f^.iimin r begonnen, tritt im Herbst die

schon oben erwähnte auffällige Eräclieinuag ein, daß der Mai l'J()2 durchaus
normal ist IMe Waasertempemitnr ist ein stabiles Element, d. Ii. (^s besitzt eine

Erbaltungstendens gleidisiniiiger Temperaturabweichnngen. Abveiohtmgea

FIc. V. Fl». Tl.

nach der einen oder anderen Seite treten selten plützlich auf, sondern ent-

wickeln sich allmählich und dauwn dann längere Zeit an. Das Jahr 1901
und der Februar 1902 sind' etwas zu kalt, die zweite Hälfte 1902 und die

erste 1903 bedeutend zu kalt. Man dürfte also enrarten, daß die Oberflichen»
teniperatur im Mai 1902 niedri^'ci- als IHOI und höiicr als in den fol<,'endi'n

Terminen 1902 ist. Aber das tritt nicht ein, der Mai widerspricht durch die

normale Temperstttnrwteilung dieser Annahme.
Mit dem August 1902 beginnt nun fOr den südlichen Indirirhca

Ozean — immer abgesehen von seinem östUeh«! TeUe —, eine längere
Periode groBer negatirer Abweichungen. Die Isametralemkirteheni)
(Tafel 10) für diesen und die folgenden Termine geben am besten ein Bild
der Verhältnisse.

Die Differenxen des normalen und beobachteten Wertes sind im August
am stärksten ausgepräj^^t in oinoin Ocbiet, das sich von Südafrika nach Osten
bis etwa zum 6&. Meridian erstreckt. Ungefähr bei Tö"^ O-Lg. wird die

Abwdehung = O'*, um dann nur noch geringe Schwankungen Ton +0.4 bis
— 0.4 zu machen.

Während in anderen Jalu'en der Noveml)er, der südliche Frühling, ein

.Monat relativ normalen Gepräges ist, findet man im November 1902, daß die

Otierflächentemperaturen viel zu niedrig sind. Es besteht eine von Nordwesten
naeh Südosten gerichtete Furche großer negativer Abweichungen mit
7.wt i L'< trennten Maxima von fast 4 bzw. über 2^ Differenz. Die Lage der
Maxima ist die Gegend in 4ü S-Br., 35 bis 40 O-Lg. und die Crozetregion.

Nach einem so anormalen Winter und Frühling läßt es sich erwarten,
«laß auch der Sommer zu kalt ist. Das trifft auch für den Februar 1903 zu,

wenngleich in dem westlichen Gtebiet größere Änderungen in der Temperatur-
Verteilung TOT sich gegangen sind. Die schon oben besprochene positive
Ahwcirhung findet sich sOdsüdSstlioh vom Kaplande. Das Maxinmm negativer
Abweichung, auch jetzt noch fast 4

' erreichend, wird dadurch ostwärts ge-

M Den ji-t/f wcni;.' L'iliiimchlen Begriff alnunetniler) ^ führte H. W. Ih. , i in L i \],

IlMdhuig 'Ihe Mciiiiit.s- nn<i .(iihrobifithonnen in der Polaqjmjektioii, nctwt l):i!^irlliin_ unpr svoim-

BdHr WinUT diirrh fhcnni.^-hc Isnnu-fralcii , IWrlin IStVl, ein.

'I>er Aumlrnck iMnoroalen i«t für die Abweichiuu; der Teinpeniturcn ciucs Urt«8 von der
wHiImhi Wörme seiner (ceofrrapht^hcQ Breite allgemein geSnucht.

>THaine(nüen hewirbnen clagcgpo die Abwachwiimlinien der Temperatur von dw mittieran
Taapcniiir dw Orte». Bio üerfullen, je naofadem ein Wanne- oder KilteSliendiafi voiliudeii iat,

ia pöridve oder oefpttim Immetnden.«
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driingi. Ebenso tritt süillioli von diu- Wärnii'insel eine Verstärkung der

n^ativen Difforonzen ein.

Das letzte iHanictralenkärtcheo, das vom Mai 1903, zeigt den Eintritt

norinalorff Vt-rhältnisse. Nirgends erreichen die Abweichungen — 2% obwohl

• Irr L'anz«' Siuiwcsten und die Croi«t*Kergtteleiiiregioii noeb immer DifferenuB

von über 1- hüben.

Die vier Isametralenkarten (Tafel 1!)) zeit^en uns nun nicht nur den Betraf;

iiiid dii' VL-rti'ilun«,' <l<r Ahwi'ii'liunL'cii, somli-rn (»ind im Zusnmminlniu^' In-

trachtet, auch der Ik^wei» dafür, daii die ganzen Abweichungen, die wir für den

westliehen und niittioren Teil des südlichen Indischen Ozeans, diesem Gebi«t

hfiehst wochselvollcr Ertft-lu'ininiL'i'n, fanden, iiirlit ;mf zufälligen Differenzen oder

Beobachtun<.'fift'hifrn Ifi-rulifn. Dciillicli erki-iiiH'ii wir, wie das im Aujrust im

westliolicn Teil auftrotcndi' llfhict starker Ahwcichung sich htMieuti'ud WT-

Stärkend und den Wind- und ätrömungsvorhältnisseu folgend, nach Osten

und SfidoBten weiterwandert. Nehmen wir den 37. Grad 0-Lg. im Noreinber

als Lage der Mitte di's DifforenzeniiiaximumH, und desgleiehen im Februar <l*'n

51. liänjren^irad, so haben wir in l incni Vierteljahr ein ostwärts gericli tetcs

Verseil ieben der kalten Massen der oberen Wasserschieb teu um an-

genähert 14 Längengrade — rund 550 Seemeilen. Dies gäbe im Etmal eine

Geschwindigkeit von ungefähr 6 Seemeilen, eine Zahl, die vollkommen
möglich ers<-lieint.

Elinen kurzen, jedoch nicht sehr heftigen Kälterückschlag bringt noch

einmal der Winter 190S. Dann aber, im November, erkennen wir eine dorch-

^n-eifende Anderun^f di'r Verhältnisse. Die Ten>]ieratiirvertei!un<.' ist niiri:;^!

oder zeigt sogar positive Al>\veii lmn;:en und gewährt damit den Auäl)iick auf

eine Zeit, in der aneh im siuilic Ikn Indischai Oxean die OberflicheB'

temperaturen wieder normale Werte annehmen.

IV. BeBlehuuce« sar Autarktin.

1 . Beweifl gleichzeitiger Temperaturahweichimgen. Durch die neueren

Porseil uii^'en von Peltersson und Meiniirdus ist für ilen Nordatlantisehen

Ozean und das Europäische Nordmeer der Einfluß von Sohwankunizen der

Meerestemperatur auf das KLiina angrenzender Gebiete festgestellt. £>aü ähn*

liebe Bexiehungen zwischen unserem Gebiete und der Antarktis besteben, i«t

zu vei timten. Es iiuiH eine Weelisehvirkun^'^ derart stattfinden, dali ein proBer

in mittleren iSreiten im Meei e aufyespeii iH-rter Wärmevorrat das Klima der

antarktis< lien Küsten beeinfluUt und anderseits eine abnorme Kälte der Antarktis,

die sich durch das folgende Vorschieben der Eismassen als Eisberge oder Xreibei«

In niedere Breiten bemerkbar macht, die Oberfifiehentemperaturen dieser Breiten

ei niedrif^t. < »l» dii Wirkuni; sich noeh weiter nach Norden erstreckt und

diu Klima^chwankungen der .Vntarktis in kausalem Zu8amraenhan^M> mit den

durch das AusbleibMi der Monsunr^en in Indien bewirkten Dürren stehen,

wie neuerdings Pettersson') und indische Forscher vermutm, muB vorläufig

wohl dahingestellt bleiben.

Die Ergebnisse der letzt(>n Südpdar-Expeditionen sind bisher nur aus-

zugsweise in Form vorläufiger Mitteilungen oder populärer Werke erschienen,

und es kann deshalb nur kurz auf mögliche Wechselbeziehungen der beiden

(ii liiete hingewiesen wenien. Sell^stvei^ständlieli ist, <iall hier der Forschungs-

bereicli der doutsclien Expedition, weil am nächsten gelegen, am meisten in

Betracht kommt.
Im .Talii r i:m)-_> ():t ergalien sieh auf der deutschen, scbwedisohen Oltd

eugli&chen Expedition die nachstehenden Temperaturen:-)

1) IIk' i :ei>^iu|>lii> ;il Joimial, vol. II, September lOOl, 8.331.

,
•) IVUTnuum-H Mi«. V.M. 8. 57.
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Tabelle III.

Jahr u. Monat
Kaixcr U'iliiclia-Lanü Graham-Land Victoria-Land

77049'f^Br

m2 i\ r- 3^] — — 9.0

JU - 8.4 — 9.5 — i:j.7

IV — ir,.c — 13J> — 21.9

V — 13.6 — 17jÜ — 24.»
« VI — 17.4 — 18.1 -26.9

vir — 18.0 - 22.r.

. VIII — 21 .S - 22.:» - 27.:i

IX — i7.r. — 143 — 2').!

X — 12.Ü - 12.7 — 22.8

XI - ß.7 - ai — 11.0

. xn — 1.0 - 2.0 — 4.8

i»« I — 0.8 — 0.9 - :{.y

II 1- 4^ — 3.5

— IIJ) -12.2 -17J*

Aus der Tabelle foljrert Supaii, daß der Verlauf der Temperatur im
alljjfemeinen auf allen droi Stationen ein irlcichtT ist. Die wichtigste I'ber-

einstimmuug ist der kalte lierbät, der uns deu sicheren Beweis liefert, daß
im Jahre 1902 die Wärmeyerhältnisse nicht normal waren. Sonst müBte der
Herbst wärmer als der Frühling sein, wie eine Zusammenstellung der »Gauß«-
und »Discovery«-Werte mit denen der »Belgica« und am Kap Adare zeigt.^)

Tabelle IV.

Herbst W i u 1 e r < Frühling
j

SommtT

in< r2 03
1

— i2.r) - 19.1 1
- -1.8

I >is<-overv- > 1902 03 -20.2 -2.^.« 19.(J -5.9
Jk'lgica 1898 99 - 9.1 -lß>J -U.l 1 — 1.5

Kap Adare 1889/1900 — 13.4 -24/) - 17J>
1

—
Aus der zweijährigen Temperaturreihe, welche der Untergang des

sohwediselien Expeditionsschiffes dei- Wissenschaft braolito, ersehen wir ferner,

daß das erste Jahr, vor allem Winter und Frühling, anormal kalt war.-)

T ;i 1m. ! 1 V,

Snowhill 64o22'S-Br.

Monat 19U2
1

i9ta >Iilt«l

Januar ....
1

0.9 - 0.9

Februar . . .
1

1 - 3.:. — 3.5
— 9.5 — 11.4 — 10.4
- 13.4 14.2 ^ 13.8

Mai ^ 17.(1 19.4 - 1S.2

Juni - is.l 21. :{ - 19.7

Juli 24.4 - 17.:$ - 20.7

August . . . — 22J» — 16.4 — 19.4

»September . . -14.3 — 17.0 — 15.7

()ktol)LT . . . -^12.7 — 6.0 - 9.4

NovoiiiIht . . - 8.1 — 8.1

Dezember . , 2.0 ! - 2.0

Da nun, wie oben «gezeigt, <lie schwedischen Beobachtune:en des.Iahres 1902
mit denen der Deutschen und Engländer harmonieren, ergibt sich für uns der
Schluß, daB auch die deutsche und englische Station ein anormales Jahr hatten,

'mit andere W<»rten, das Jahr 1902/08') war im ganzen Bereich der inter-

') Veröffentliehunnen des fnst. für Meereskunde, Heft V, S. 108.
•') Petomianns Mitt. lltoi, S. 31.

-*) D. h. die Zeit Augu«i 1902 bis Mai 1903.
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natiomili'ii F()rscliiinf:st:iti}.'kt'it zu kalt. Dasscllx- Eri.'clmi.'i z<'itif;t aluT aurli

die vorlit'^:t'iul(' Arbeit. Das korresponilifriMidt' Auftreten starker
nejj^nti VIT A b weichangon in dein m'ronen (iebiete des südwestlichen
Indischen Ozeans macht es gleichfalls wahrscheinlich, daß die von
den Schweden fflr die Westantarktis festgestellte Abweichung sieh

fiber das Gesamtgebiet der Antarktis erstreckte.

2. Die EisvorstSAe. Aurh der Zusniiiiiionhanfr zwisclien dem Auftreti'n

von Eishergeu in den befahrenen lireiten und den früher sich bemerkbar
machenden Abweichungen der Oberflicbentemperatnr erseheint nnnmahr
festgestellt.

In der Zelt vom sfldKchen Herbst 1899 bis 1902 ist in den befahrenen
Breiten dr-r drei Ozeane von llandelssrliiffen überhaujtt kein Eis f;esehen.

Erxt im Auitrust 1902 erfsrlieiiit es lu-i Kap H<»rn. Vom Indisolien < »zean i*t

sogar vom Januar 1899 bis Februar l!tii;{ kein Eis <,'t'mel()et worden. Dann
•aber wird vom deutschen Dampfer ^Kiel -, Kapt. Bruhn, das erste Eis gesichtet^)

Tabelle VI.

IMt Bchiff 0.1«. Meldung

s. n. D. 1>. >Rid« 450 47' Eübeig. 1° «Mtidier abennaki Wbeif.

i:.. X. !?ri(. D. Itii;i|Mhii {Cr F!>'>i ri;i-, il. r li"" h-ti' i'lw.x 1'
' ni htfh.

11». X. liidruuiuii m- Kiiu ii jn-nl'«ii l'.i^lxrv villi rlHu J.'ii»«!

IJinKi- iiiiil III HhIj'- 1* i ^'höneB
Wetter in 1 Mii .\l'-tmui |>a:v-irt1.

•21. XI. Iljil. S. Kfli.r «ly- 105- 2 Ei'lHTjie von (jf t bis lio in HObe.

2tt. XI. 4|t 105" 2 £i»beii$c, der eine 5.) ni boch.

Nach dorn kalten Jahre 1902 0:t nalini vermutlioli das Eis stark zu und
konnte so aucli niederere Breiten erreichen, als in den normalen Jahren. Wie
anormal in der Antarktis das Jahr 1902,03 gewesen ist, dafür bietet vielleicht

das von den italienischen Schiffen > Feiice« und »Australia« in 40^ bsw.
41^ S-fir. gesichtete Eis eineh Maßstab. Nach Frioker gibt fQr die Linge 105^

der 4'). Breitenirrad ilie Xord;/renze für das Vorkonnnen von Eis an.-) Es

wurde also noch volle 5 Breilcn^'radc nördlicher Eis fiesiehtet. Dali das Eis erst

etwa ein halbes Jahr später ersdieint, würde der Ansicht von .Meinardus ^) über das

Ursprungsgebiet entsprechen. Meinardus vermutet, daß das Eis von dem ef'
schiedentlich {resichteten und jetzt auch betretenen Kontinent im Süden des

Indischen Ozeans stammt. Dii- ö.'.tlichin Winde befördern es zunächst west*

wärts, uml ilniiii fiilnt i - lii.- \\'<',-^t\vindti-ifl in <lii' befahrenen Breiten.

'ii. Klimaachwankungeu der Antarktis. Interessant ist aueli das Be-

leuchten der Fraj^'e, ob die klimatischen S( liwankun{.'en der Antarktis perio

discher Natur sind. FQr die letzte Dezennien können wir in großen Zügen
Schwankungen feststellen. Nach einer ISngeren wärmeren Periode, in die

wolil aueli die deutsche Expedition na<'li Südireoi'^nen 1882 i)is fiUt| trat

etwa 1892 eine Zeit starker Källeziinahnie ein. Den Beweis liefert die groBe

Verbreitung der Eisberge in den Jahren 1892 bis 1«9(;. Weit naoii Norden
treibend, behindert« das Eis die Schiffahrt stark, und ihm sind vielleicht vids
nicht aufgeklärte Sehffflererluste zuzuschreiben, da die Breiten, die, um Ost ni

gewinnen, naeli den SeL.'f'l;iii\M'isiin<^en abi^efahreMi werden sollten, in >Iitsen

Jahren ständig vom Eise bedroht waren. ^) Daun müssen in den antarktischen

Regionen wieder normale Vcriitiltnisse eingetreten sein. Die Sendboten der

Antarktis verschwinden in den folgenden Jahren, und 1898 kann die - Valdivia«,

ein für die Eisfahrt nicht eingerichtetes Schiff, bis 64' 15' S-Br. vordringen.

') il. Hy.ir. et.-. l'.HM. S. J-Jl ff.

•1 l-'rick< r, Verl>reitiin>r (Ii"« aniai kt. TreilM i« -. Karte.

y., n<' \mH dt-r (m*. für I-itlkHnUe, Uerlin VMf2, H. 771—772.
«I .Ann. •). Iljrdr. etc.« 1008, S. 77; «idie aurh PcUetwon in »Ike OeognaUeal Jouimls

Tol. II, MH, t^. XKK
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Bis zum Jahre 1902 halten- diese günstigen Verhaltnisse an. Dann aber tritt

eine neue Kälteperiode ein, als deren Folge 190;{ die Eisberge erscheinen.
Von lauger Dauer war diese Kältc^pcriode nicht; (ienn 19(KV0 1 <relingt es im
Sommer einem ai'gentmiBohen Kanonenboot, mühelos Nordeni»kjöld mit der
eehwedisohen Expedition zu erreichen^ und ebenso kann die englisehe Expedition
freikommen. Kapt. Cölbe ck gibt auch an, daß die Eisverhältnisse im Sommer
1904 im Forschungsbereich dei* euLdischen Expedition günsriLrcr als ein Jahr
früher waren.^) Die Charcotsehe Expedition scheint — soweit 2«iaclmchten

Torliegen — gleichfalls 1904 günstige VerhSltnisse getroffen zu haben, und
der >Scotia« war es zum ersten Male seit den Zeiten von Wedddl und Roes
wieder möglich, im Weddelmeere höhere Breiten zu erreiehen.

Da nicht in jedem Jahr in der Antarktis selbst durcii Ex-
peditionen Beobachtungen über etwaige Schwankungen und damit
in kausalem Zusammenhang stehende Vorstöße der Eismassen an-
gestellt werden können, wurde es sich darum handeln, die ineteoro-
logischen und hydrographischen Elemente in den befahrenen süd-
liehen Breiten der Ozeane aus Schiffsbeobachtungen in jedem Jahr
festzustellen, um so auch Schlüsse auf die korrespondierenden Ver-
hältnisse der Antarktis zu ziehen.

Fafit man die Resultate der vorliegenden Arbeit kui'z zusammen, so
ergeben sich folgende Schlußfolgerungen:

1. In dem westlichen und mittleren Teile des südlichen Indischen Ozeans
ist im (Gegensatz zum östlichen Teile die Oberflächentemperatur des Meer-
wassers größeren Schwankungen unterworfen.

2. Im Jahre 1901 waren die Abweichungen vom Mittel gering. Ebenso
in der ersten Hälfte 1902. Dann aber finden wir sich stetig verstärkende
negative Abweiclmngen vom südlichen Winter 1902 bis zum Öonuner 1903.

Schluß des Jahres 1903 werden die Temperaturen wieder normal.
3. Die niedrigeren Oberflächenteniperaturen können durch das Herbei-

führen kälterer Wnsserniassen durch die Westwinddrift verursacht sein und
seheinen in kausalem Zusammenhang mit anormalen Temperaturverhältnissen
der Antarktis zu stehen.

4. Die Annahme, daß in der Antarktis zur Zeit der internationalen
?in!j)nlnrforschung im .lahrc l')02'0:{ anormale Verhältnisse geherrscht halten,

Wird durch die Feststellung großer negativer Abweichungen in den befahrenen
Breiten bekräftigt.

Ein Vorschlag erweiterter Wettersignale für die Seefahrer,

insbesondere auch für den Nordatlantischen Ozean.

Wie bekuimt, l)eschränkt sich das Sturm- und Wettersignalsysleni <les

Observatoriums zu Zikawei für die chinesischen Gewässer (vgl, *Ann. d.

Hydr. etc.« 1906, S. 407 und 1903, S. 379) nicht nur auf die Ankündigung
eines zu erwartenden Sturmes unter Angabe seinei- Windrichtung für das

TCraussichtlich betroffene Gebiet, sondern kennzeichnet bei drohender oder
bestehender Gefahr, in gewisser Weise die Wetterlage und die durch das Fort-

schreiten des Luftdruckminimunis erwartete Änderung derselben. Der Direktor
(lieKos Observatoriums, Herr Louis Froc S. J., hat dem diesjährigen Meteoro-
logen-Kongreß zu Innsbruck den Vorschlag vorgelegt, auch für andere Meere
ein Signalsystem zu schaffen, das bestimmt ist, den vorüberfahrenden Schiffen

Naclu*icht übefr die allgemeine Wetterlage und die zu erwartenden Ver-
änderungen zw geben. - Der Gedanke diirfte in den hierbei interessierten

Kreisen weitgehendstes Interesse erregen und geben wir daher die Vorlage
des Herrn Froc in ihrem ganzen Umfang, nach dem französischen Text üb^-
Mtzt, unseren Lesern zur Kenntnis:

') The ( ieogruphical .louriial
,

A2»iii IIM).'), S. 4i>l.
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K.s orschiMnt unnötijr, hier an dio uiifji'lu'uriMi inatcricllen Vorteile, die

aus den Nnciirichten der Zentralanstalten in den Seehäfen oder den Semaphor-
Stationen hervoruehon. und an die zahlreichen Menschenleben zu erinnern, die

VOM den iii<'lci»r(tl(i^'is<'hcii Dit-iü^tsli-Ilen dadtircii vor (»«»falir bewahrt jiebliebi'n

sind. Ich will allein die Aufmerksamkeit des Kongresse« auf einen Vorschlag

lenken, demen Ziel nein wflrde, dieeer echon so wertrollenEinrichtung noch grSBere

Wirksamkeit zu L'e})on und den Seelciifi ii einen }.'rnf?eren Nutzen zn bringen.

Es ist keineswe^r.x die l*'ra;.'e, die Nactiricliten, welehe jede Zeiitrulanstalt

nneh der ilir am besten passenden Metho<le zusammeiistelll und heraus^'ibt,

abzuändern, noch Umarbeitungen in dem Dienst und den Kundgebungen ein*

zuffihren. Ich nehme die Benachrichtigungen ao, wie sie aind, und aoche

dnnnrh, o]< man daduTch den SohifMOhrern nicht grSSere Wohltaten tst*

«ehaffen kdUiie.

Die Sehiffe können 8elir oft nicht Leute an das Land schicken, um
sich über die Einzelheiten der in den Häfen eingelaufenen Telegramme zu

unterrichten. Das ist nu^renWllifr, wenn man auf der Reise bei einem Seniaphor

vorbeiffiiii-t ; aber noeli nielir, vnr Auki f ein weiiii: eiitf«'rnl vom Lainle ist

es zur Zeit des Äbsegelus oft nicht ausführbar, auf Erkundigungen, auszu-

feilen. Man kann aelbet soweit g^hen, daB in der Mebrsahl der Fllle, in

denen die Xnelirieliten ibnen am not wendii.'sl. n sind, <He ScIiiffs^fiilirrT dnri"}i-

weg nicht von den in <ien llüfeti bekannten Krliiiileriini;en, sond<'rii nur vnii

dem Signal des Semaphors in iiiren HandUinj;en abliänjjij,' sind.

Die in Gebrauch befindlichen Systeme haben den Vorzug der Einfachheit
Thr allgemeiner Nachteil ist, daß sie nur sehr unbestimmte Auskunft geben.

Elienials stand die Methode im Verhältnis zu der kb'inen Zahl und verbältnis-

mäbif,'eM l'nvullkonimenlieit der Xaelirielitenquellen; wird es in der Zukuuft
auf Grund dar vollzof^'enen Fortschritte nicht angingig aein, sich mit der

Wahl eines genaueren Apparate» Stt besohiltigen?
Zunächst ist es unbestreitbar, daB bei dem Publikum, ffir das die

• Sif,'nale bestimmt sind, das Ver.ständnis für dii' Srünne nieht melir dassell>e

ist, wie vor 5U Jahren. Jede Einzelheit ist studiert worden und Handbücher
in allen Sprachen sind in allen H&nden. Bs genftgt, mit den Seeleuten
während der letzten "20 Jahre verkehrt zu haben, um sieh von der .Vusbreitun;:

der Einsieht Üeehenseliaft zu ».»eben. Die Theorie ist in ihren wesentlielien

Teilen bekannt; man verfolgt naeli ihren Anbituii^'en den (lanj.' des Baro-

meters und die Änderungen des Windes; mehrere Schiffe besitzen Registrier-

apparate; es ist daher nicht mehr zu f&rohten, daß man bei ElnfQhrung einer

VervollkommnunL' ni< ht verstanden wird, bei der man fibrigena jede K<Hn-
plizierung vermeiden sollte.

Die Rntwioklun<,' iler meteorolo^'isehen Dienststellen braucht dieser

Versammlung', von der der grdfite Teil Schöpfer der Organisationen sind,

nicht dar^'elei,rt zu werden. Erinnern wir uns ohne weitere Erörterung nur
an di<' Eri irliUiiiL'^ di's wielit Zcntriniis i]vr .\7.or<Mi dur<'h S. M. lU'n Köni;;

von l'ortugal, dann an die auUerordcntliche Hilfe, die wir durch die draht-

lose Telegraphio erhalten, welche im Zuge ist, alle großen Dampfer in ebenso
viele bewef,dicli<' Stationen umzuwandeln, denen wir zu verdanken haben werden,

dall die Verhältnisse des Atlantisehen Ozeans beständig? bekannt sein werden.

Nun ist für den Seemann bei der allj^emein angenommenen Methode
das Resultat, welches alle seine Kenntnisse und an Land erhaltenen

Informationen zusammenfaßt, folgendes: er weiß sich von einer gewiaaen

Gefahr bedroht, die in einer gewissen Entfernung von der Küste, an derer
sich befindet, liegt ; aber wo genau diesi' (Jefahr ist, in welcher Zeit sie ihn

treffen wird un<l ob er aeine Geschwindigkeit vergrößern oder ob er umkehren
muß, um der Gefahr su entrinnen, darüber Schlüsse zu fassen, ist ihm im
allgemeinen schwer.*) Ich mache hier keine bloBe Hypothese; ich wOrde

'l ll'iilii M wir iitK ilrsi Kuli: I-iii S. liifl \ ni l i Kti. Fahrt mti-Ii vuii .•iiii'iii Hafen «U"*

Mittelliii-i'r<>4 iim h il' iii KiiiNil. lün WirlH l-itinn mit ilrm Athuiti«:h<'ii i V. jiii i-t /\i dicsfrZeil ui

etwa .Hiu f'm NW von ileii .\z<m'i» aiiti^ckuiuli^t hi «lor titgtnti «Je* 4j. Ürcitviijcnulfs und narliXO
Oller >'X0 foctaiiiinsitend. Xatutxemäß bekommen die porti^ieiiaciNii KiMen von dieMmStm nicht*
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Panzer erster Klasse und Avisos von sehr großem Tonnengehalt anführen
kdnnen^ die in die Gefahr hineinliefen und Schaden erlitten, ohne daß der
geringste Fehler des mit den Warnungen betrauton Personals vorlag, lediglich

wegen des Ungenügenden der Methode, die jedoch mit der größten Sorgfalt
angewendet worden war.

Aber was ist zu tun, um den höchsten Grad der Vollkommenheit zu
erreichen, ohne dabei, soviel als in<">;/]ich, die Einfachheit zu beeinträchtigen?
Wir haben mit zahlreiclien Soiiiffsführern gesprochen, die zwischen ver-

schiedenen Systemen haben Vergleiche ziehen und sich ein Urteil darüber
haben bilden können, was für sie das nützlichste ist. Der daraus sich er-

gebende wichtigste Grundsatz laßt sich folgendermaßen aussprechen: Anzeigen
mit möglichster Annäherung die T^age des St üriingszentrums mit
der Bahn, der es folgt. Die Öchiffsführer sind für den betreffenden Zeitraum
in der Lage, ihre Schlüsse zu ziehen und dementsprechend zu manövrieren.

In der Tat ist es in manchen Fällen weniger das Wetter, das am Ab-
fahrtsort droht, als das, was sie auf ihrem We^e und an den Küstenstreeken,
die sie anlaufen sollen, erwartet, was die öchiffsführer zu wissen nötig haben.
— Die Lösung ist sehr einfach; sie besteht in einer Verallgemeinerung der
Benachrichtigung, indem überall dasselbe Signal gegeben wird. Nebenbei
bemerkt, ist dies ein Zeitgewinn für die Zentralanstalten, die nicht mehr für

jede einzelne Signalstelle zu entscheiden haben würden, was für ein Wind diese

G^end bedroht und in welchem Sinne er drehen wird. Auch für den tcde-

graphischen Dienst bedeutet dies eine Ersparnis, da alle Fälle im vOTaus
kodifiziert und die darzustellenden Sätze nach Übereinkommen durch ein oder
zwei Wune ausgedrückt werden können.

Es kommt mir nicht zu, in Einzelheiten der Ausführung einzutreten.

Dies erfordert die große K . iiiiM tenz der Herren Direktoren oder des inter-

nationalen Komitees, sobald «ier (Jedanke im Prinzip von dem Kongreß an-

genommen wird. Ein einziger Kodex wird für ganz Europa genügen, und
seine Anwendung wird zu den einfachsten gehören. Es wird genügen, den
Atlantischen Ozean und die Europa bespülenden Meere in 5 oder 6 Haupt-
;ib>jfhnitte zu teilen und jeden dieser Abschnitte nach den geographischen
\ ei iiiiltnissen in (Jebiete als Unterabteilungen zu zerlegen. Jedes Gebiet oder
jede Abteilung würde seine bestimmte Nummer haben; diese Nummw, mit
Flilfe der üblichen sehr einfachen Signale, an den bekannten Signalstellen

^^eliilit, würde den Interessenten zu erkennen geben, daß ein gefahrbringendes
Zentrum in diesem Gebiet liegt. Ein zweites Signal würde die von dem
Zentrum nach den letzten Nachrichten verfolgte ^hn anzeigen. Einige
andere wenig zahlreiche Nummern würden in den Fällen angewendet werden,
in denen schlechtes Wetter nicht von einem bestimmten Depressionszentrum
herrührt, sondern von einem ungewöhnlich hohen liarumetersland an einem
Punkte, von dem Fortschreiten einer Kiltewelle usw. Aber dann würde das
Signal allgemein s»'in, und ein Schiffsführer, der z. B. von London, wo keine

Gefahr droht, absegelt, würtle wissen, daß er einen Sturmwind erwarten kann,

indem er sich Brest oder Cherbourg nähert; dies ist wegen der Geschwindig-
keiten der neuen Dampfer von Nutzen.

Ich erlaube nur dem Kongreß zu bemerken, daß die Methode nicht für
die Gelegenheit erdaciit ist und dal^ wenigstens eine der Arten ihrer Ver-
wirklichung schon einer günstigen Erfalirung von fast 25 Jahren unterlegen

bat. Ein Kodex nach diesem System wurde zuerst zu Shanghai im Jahre 1888
für die Bedürfnisse dieses großen Hafens eingeführt; seitdem ist derselbe mit
gewissen Abänderungen zuerst an der Mümlun^'^ des Yan^tzekiang, dann auf

Befehl der Kais. Chinesischen Zollverwaltung an der chinesischen Küste an-

gewendet worden, und seit mehreren Jahren haben die deutsche und die

«I sehen; man wini Im ! Kup Si. \'iii< »-iil keim- < irführ •^iinialisicn'ii : this Si hilt fahrt vorülx-r, -ii hi

niebts und trifft mii «Inn WirlM-lsturni auf der }\i>\M- vuii ( )inNsunt ziisanmifii. — Nach der vor-

eadlUigmeii .McduNle wimlc «la-< S-iiiff diix Sif^iuii: Wirl)elHtunu im NW der Amna, noch Xt)
roiterhrcitciid, gt-xchvii IiaIh'Ii. Jvdvr Schiffsführfr würde erkHiint haben, daß er von Kap Ffniaterre

nur mit der gr5flten Voreirht narh Nonlcn «qceln dürfte.«

Ana d. Hydr. ete^ 1906, Hell XI.
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russische IJegierun^ ilin im fei iu-ii 0»teii gk-iclifalis angfiioininen. Er hat (ür

sich das unbestreitharo Zeu^nits der Seeleute der Kriegi«- und Handelsflotten,

welche sirli davon b<>friedigt und, was die Hauptsache ist, ihn ohne Schwierigkeit

verständlicli erklären.

Könnte man nidit von jetzt ab einen Versueli <lie>i'r Art machen (die

Auspfaben wären unbedeutend), wenigstens an einigen der ilauptsignalstellfD

an den Köaten von Portufzal, der Azoren, von Spanien, Aniorica und Irland?

Zugunsten (liT Fisi licrfluttt'U und der KüstcMHi-liiffalirt würde ükiii in V<r-

bindungeu die alten iSignalzeichen anwenden; der nächste. Kongreß würde

nach der Erfahruntar zum irröBten Wohle der Seeleute zu entscheiden haben.«

Der N'nrsi lilaur <\i-^ Herrn Froi' enthfdt zunfu-list nur «lie nlL'i iiicinsten

(lesiehlspuiiktf. In welciien Grenzen derselbe auiiführbar ist, be,«)nders in

welchem Umfang' die zur Zeit mSgliclien Naohrieiiten eine sofortige MitteilaDg

der bestehen<len Wetterlage von praktischer Bedeutung gewährleisten und

inwiew(>it unser»' jetzige Kenntnis fler atniospluiriHchen Vorgänge die kominenile

Entwickeluiig der Wetterlage mit einiger Sioherlieit zu lu zeiehneii vernini:,

darüber spricht sich Herr Froc zunächst nicht aus. Es ist zu erwarten, daJJ

hierüber eine lebhafte EirSrterung sieh entwickeln wird, von der unaerm
I.esern im geirelienen F'alle Kenntnis zu u'' l"'n wir nicht unterlassen werdt-n

uml die zu vermitt<'lM als eini' der Auf'gal>en dieser Zeitschrift beiraclitii

werdeil iiiuU. .Vllerdings -iinl die Vorgänge auf dein Nordatlantischen Ozean,

der für die Ausführung des Vorschlages des Herrn Froc zunächst in Betracht

kommt, sehr viel verwickelter, als Ober dem Gebiet des bereits bestehenden

Signalsystems von Zikawei. Immeriiiii werden besonders <lle praktisi !l

beteiligten Kreise Herrn Froc für die gegebene Anregung zu einer weiteren

Entwicklung der praktischen Wetterkunde in dieser FÜchtimg lebhaften Danit

1. Mittelwerte aus den Beobachtungen von Temperatur und Sala-

galutft des Seewassers im Mnradlep (Helder) und der Zuidersee aas den

Jataem 1894 bis 1803. Um den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften

des Seewassers und dem Ertrag der Fischerei in seinen allfflhrliehen

Scinvanku Ilgen überblicken /u k'^inm, inii,--. r. fisr i'in licHti^iirntrH (lebicl

langjährige Iteobachtungsreihun lietreffeiid den Sulzgehalt und dii- l'em|>eratur

gewonnen werden. Man erhilt so Durdischnittswerte und kann dann beurteilen,

wie die Abweichungen von diesen den mittleren «lahresertrag jeweils beeinflussen.

Solchen Zwecken dienende Beobachtung«'!! hat 11. C. Redeke*) veröffentlicht.

Sie sind iun Maixlii p und der Zuiderst-f angestellt und erstrei'keii siiMi iil»'V

die Jahre 1894 bis IBUä einschließlich. Es werden für jeden Monat die drei

Dekadonmittel und die daraus folgenden Monatsmittel fOr SahEKehalt und

Temi>eralur gegeben. An der erst genannten Beobachtungsstelle wunle zu

Be^'inn der Flut, sonst uin 7^ a. m. abgelesen; die Werte hezielien sich auf

die iiIm rste Schicht bis höchstens 2 in Tiefe. In der Zuider.see wurde an <h"i'i

I'unkten beobachtet: bei der Insel Urk, bei Lemnier und Marken; da die

Temperatur an diesen Stellen wesentlich die gleiche ist, so sind deren Angaben

für das ganze Oelnet der Zuidersee zusammengezogen.

Das Temporaturmininium fällt in die Zeit vom 26. Januar 6. Februar;

das Temperatnrmaximum für &farsdiep liegt in der Zeit vom 96. Juli bis

25. August, während die Zuidcrscr ein /iemlii li sr iiarf ausgeprägtes Maxinuim

füi' die Zeit vom 2"). Juli aufweist. Für die Zeit von Mitte März bis Mitte

August hat die Zuidersee die liöhei-e Temjteratur (1 bis 2"^), sonst die uin

etwa gleichviel tiefere. Die folgende Tat>elle gibt «dnen Aussug der Zatilen.

>) fn: Mciiedflelii«en ov«r VinM-hcrij. XI. Jahqguifr IfiOt. Nr. H. 261 Ki 2ru.

wissen. Hr.
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1
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Simune der TemperaturanomalieD 10.71 8.0 0.0 9.5 11.2 9.8

Beigefügt ist die Summe der Temperaturanomalien, d. h. die Summe der
Differenzen der Monatsmittel der einzelnen Jahre ^o^en das darüberstehende
Oesamtnionatsinittel («Iii» Differenzen ohne Vorzeichen!). Man erkennt daraus,

dali im Mai und Oktober bzw. September und Oktober die beobachteten
Wassertemperaturen am wenigsten, Im Dezember bis Februar am meisten vom
normalen (ian^^ abzuweichen pflef.aMi. Au» den Teiiipcraturbeohaclitungen

7.o\iit sieii, dali der WärnieiL'an^^ der Zuidersee jjröfiere Differenz der Extrem-
teniperaturen und größere Anomalien besitzt als der lleldcr.

Der Salzgehalt bei dem Marsdiep war im Jahresmittel 30.2 '/o, die

mittleren Jahresextreme 29.4 im April imd 80,7 •/j« im Juli und August. Der
Gang ist ein sehr regelmäliijrer mit einem wohl ausi^t-hildcten sicli von Mitte

Mai bis Mitte Oktober fast konstant haltenden Maximum. Wesentlicli anders
li^en die Verhältnisse für die Zuidersee. Hier hat die im Südwesten ge-

legene Station Marken den relativ höelisten Wert mit 10.1
'Z^^, dann folj^t die

ziemlich frei iiegendc Insel Urk mit 9.7 "
„„ wälirend Tieininer am Xordwest-

rand nur 5.9 "/qo aufweist. Die Schwaukungen der beiden küsteuiiaheu Beob-

achtungsorte Marken und Lemmer sind recht beträchtlich (von 8.8 bis 11.7 ^j^^

bzw. von 5.0 bis 8.2 "
q), während die Zahlen bei Urk zwischen 9.1 und 10.2

lie«ren. Bei den beiden Kü.slenstationen iiaben wir einmal das Maximum im
Winter (Marken) einmal im Sommer (Lemmer); t'rk ergibt zwei schwache
Maxima zu Beginn und Ende des Wint^s mit einem Teilminimum dazwischen
in der letzten Hälfte des Dezember. Dr. C. Förch-Darmstadt.

2. Dto iMim 0«fH«mi von ••wMMr eintretende Teriadenuiff in
dessen Zusammensetzung. Während Eis, das langsam aus sehr verdünnten
Salzlösuntren aiis«j'<'fri<n't, so rein ist, daß man diirrli (^cfi-icrenlas-sen ein zu

elektrischen Leitläliigkeitsbestimmungen vollkommen brauchbares Wasser er-

hält (Nemst), zeigt das aus dem Meerwasser entstehende Seewasser stets

einen Salz<rehalt. Dieser ist abhängijjr von der Temperatur, bei welcher sirh

das Eis jjebild«'t hat, oder mit anderen Worten von der Oeschwindij^keit, mit

der es sich bildet. Aber nicht nur der Gesamt-Salzgehalt ist verschieden,

auch das Verhältnis der einzelnen Salze zueinander ist wechselnd mit der
Entstehungstemperatur. Hierüber liegen Versuche von W. E. Ringer') vor.

Er Hell Seewasser bei k(»nstanten Aultentemperaturen zwischen — 5 und — liO

teilweise gefrieren und untersuchte die Zusammensetzung der festgewordenen
und flüssig gebliebenen Anteile getrennt. Während im Ausgangsseewasser
das Verluiltnis von SC) zu C] 0,11:? war, nahm es im Eis mit al)nehnu'nder

Bildungstemperatur stark zu, im zurückbleibenden Wasser entsprechend ab.

Während das bei — ü sich bildende Eis etwa nur i/-, bis ^/^ des Cl-Gehaltes
des ursprünglichen Seewassers hatte, wies das bei —23" entstandene fast V^t*

das l)ei — HO' sogar fast die Tfälftc ('' .,) auf. SO, im Eis war wesentlich

als Na, Sf)^ ausgefallen, und zwar hauptsächlich bei Temperaturen von 8.2-'

bis — 15 . Dr. ('. For eil -Darmstadt.

I) In: Jaarboek vaii het lÜjkKiiigtitiit voor het ( >nfUirxiek di>r/ee. Hekkr. 19(13. 8. 42 hi» äl
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3. lT«ner* Sturm- und Wintotgnale fBr die OstM« und dl«

Neue Windäignale au der deutschen Uütseeküste.

Das Stnrmwarnungswemn an der deutschen Ostseekfiste hat seit Mai d. J.

vt*i'siioliswt'is>' <'iii(' Kr<.'rMiziint: und Krwciici-uiiL' fi-falirfn, ilir iM'sonik'rs für dit*

Kfistonsc'liiffulirt iiiid Sccfisrlicrci von Vorli-il sein dürfte. IMo Sturmwarnungs-
stellen: RQf;enwalderinündo, Kolborg und Leba, die von Arkcma und Brüsterort

bereits dreimal täjzlieh tcle^iraphisciit' \Vindnieldiinj:«*n erhielten, sind jetzt an-

f;ewie«en, l)es«»nih-re Flat:j/ensiy^nale zu liixHen, sobald der Wind an einer der

iK'iden Windnieldestellt-n t\l<- Si:ii k.' t! oder mehr nach Heaufort erreicht hat,

und solange durch ein äturmwarnuugstelegramm der l>eutscben Seewarte noch

kein besonderes Signal angeordnet ist. Als Signale «erden verwendet:
1 rote Flagge^ sobald von Arkona Windstärke 6 oder darfiber ge-

meldet wird.

2 rote Flaggen, sobald vun Brüsterort Wlndsttrke 6 oder mehr aih

gemeldet wird.
j

1 roter Wimpel, sobald von beiden Windmeldestellen diese Meldnnpr
einläuft.

Die betreffenden Siynalit^ten .sind anffewiesen um Tage, sofort selbständig-

naeh Eingang der betreffenden Windnieldung das Signal im Topp des Signal-

mastes zu liissen und niederzuholen sobald von der \Vindineldt*stelle eine
|

geringere Windstärke alü 6 gemeldet wird, oder durch ein Sturmwaruungs-
telegramm der Deutsehen Seewarte ein anderes Signal angeordnet wird.

Schwedisohe Sturmwarnun<rssii.'nalp.

Seit dem 15. September d. J. werden auch in Schweden Sturmwaruungs-
signale gezeigt, bei denen Ball und Kegel als Signnlkörper zur Anwendung
kommen. I>ie Kr.ni^diche Direktion für I.andban und die Köni;rlieh Motporo
logisohe Zentralanstalt sind nach eingehender l'nifun^ der zur Zeit in

Europa fiblichon Sturmwamungsfliysteme, in Verbindung mit der Direktion
der schwedischen Fischerden su der Ansicht gelangt, daß eine genauere
Angabe der Windrichtung, wie z. B. die des deutschen Sturmwarnunjis-
wesens, für die schwe.lisi hen Küsten nirlii ausführbar sei. Hei der ei<ien-

tümlichen Lage der llalbin^iel zu dir LMw-rdinliehen Zugstralk» der Luft-

druckminima würde ein ^'ci ini^i i- F. hier in der IJeurteilung der Bahn des

Minimums eine wesentliehe Abwcii luuiir bei der Schätzung der zu er-

wartenden Windrichtung herlieilulin n. I»a ferner die Sturmwarnungen
(rrölUenteils der Fischerei zum Nutzen gereichen würden, hat man es vor-

gezogen dagegen die Windstärken etwas mehr zu unterscheiden, so daß daim
die Begriffe »starker Wind« <Stirke7—9 nach Beaufort) und »Sturm«
(Starke 10--r2 nach Beaufort) getrennt un<l durch besondere Signale zum
Ausdruck gebracht werden. Leitend war der Oedanke, dalJ bei »starkem

Winde« die Fischerei bei genügenden Vorsicht-sinaßregeln noch wohl möglich

sei, und erst bei »Sturm« lebt tisiM fährlich oder gänzlich unmöglich würde.

So hat man 2 verschiedene Grui ^t u von Signalen geschaffen, deren Untsr-

schied in der Anzahl, bzw. Stellung der gehißten SipialkArper besteht
Es bedeuten:

Signal 1, Kegel mit der Spiiz«> nach ol>en — starker Wind aus einer Richtung
zwischen NW und SO, über N und ().

Signal 2, Kegel mit der Spitze nach unten ~ starker Witul aus einer Ricbtnag
zwischen SO und NW, über S und W.

Signal 3, 1 Ball = starker Wind, ohne Angabe der Richtung.

Bei zu erwartendem Sturm (StSrke 10—12) werden 2 Signalkörper ver-

wendet und bedeuten;

Signal 4, Ball unter Signal 1 — Sturm aus einer Richtung zwischen NW
und SO, über N und O.

Signal 5, Ball über Signal 2 Sturtn aus einer Richtung zwischen SO
und NW, über S und W.

Signal 6, 2 Bille untereinander — Sturm ohne Richtungsangabe.
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Die Küniglioli Meteorulogische Zentraian.stalt in StocVelioim versendet

ihre Sturmwarnungstele^rainme mit der Angabe des zu hissenden Signales bis

^testens K. an alle StnrmwaniviigwtelleJi, bei denen im Umlcrels von etwa
60 Sm das zu erwartende Unwetter orauesiehtlicti eintreten wird, IMe Tele-
i.'raiiiim' werden Tiffontlio!) au«L^cliän<:t und um KH' V. des iddiatsn Tages von
dem Si;:;nniisten entfernt. Die mit Signalniast ausgerüsteten Stationen hissen
das betreffende Signal sofort nach Empfang des Telegramms und entfernen
cfi b«'i Anl>iin li <U'r Dunkelheit. Nacht-Sturmsignale durch Laternen werden
nicht gezeij-'t. Einige an exponierten Küstenpunkten oder auf Inseln liegende

Sturmwarnungsstellen sind mit der Zentralstelle telegrapiiiscli verbunden und
angewiesen, jedes nicht vorher von dieser angezeigte Auffrischen des Windes
8ber BtSrlce 6 nnrerzfiglieh zn melden. Besonders wichtige Stationen sind

mit TaLTi'büchern au.sgerüstet, in welche die Signali.''ten genaue Eintragungen
so inactien liaben über die Zeit de« Kin.setzens der gnißten Windstärke, Ver-
lauf des Sturmes, des.sen Begleiterscheinungen, Seegang usw. und die au.sgefüllt

monatlicli der Zentralanstalt einaureioUen sind. Hinsichtlich ihrer Ausriistuag
ysrfallen die bis jetzt bestehenden 28 Stunnwarnungssteflai in 4 Klassen, die
je nach ihrer Bcdeutnnu für die Sdiiffahrt auagOTüstet sind entweder:

a) Mit Sturniwarnungskasten.

b> Mit Signalmast und Sturmwamungsleasten.
e) Mit Sturniwarnungskasten und Telegrammen an die Zentralanstalt,

d) Mit Signalmast, Stunnwarnungskasten und Telegrammen an die

Zentralanstalt.

Die Kamen der Stationen sind, von Korden nach Sflden gezählt;

Ort 9

SMmMajl 58- :.ti' 11 ir
UkbtteiiKuiid .... T)« 4.-|' II ir

II i.v

11 17'Fjillbwka .'kS HV,'

^H 2'y 11 iir

'kS- 21' III r
rJd.-valln 5h 21' II .Mi'

I.T~/kil r..s 17' II -.'iv

• iullholmtii :>s- 11' II ?V
7' 1

1

HoUfirond W 4' 1 1 2!»'

W^M' 11

11- 3ii

570^2* II» 58*

Aiuiflitung

wie imt<T 11

.k>nl.

<lr(i>:l.

wil' lllltiT cl

Ii

II

<lr-'l.

wie uiilc-r d
« < a

Ort

Uiii^ilnitr . . .

\'iiil)i'i;r

Moriip Tiiii}.'!'.

KalkoiilK'rj; . . .

lliilinstaii ....
Torckov .....
Meli.-

ilo^roilÜK ....
Hiil-iiii;lMir{r . .

liiiii

H<irst;«hu.-Jii . . .

.Muliini

yiiiluuuu ....
SkanBr

4fK U - ,52

-V 12- 1.5

:>y 12 22
51' 12

Ii*' Ii;

25' 12

17' 12

12' 12

.T 12
IC 12

|5 51' 12

•5 ;!7' i;i

:ty 12

.V
52'

:ts'

:>{>'

xi-

t2'

I.V

III'

ly

.50'

ri5<'25'il2«51

wie unter s
« . d

c b

do^.
wie notcr b

nie iitiltT d
< a

detigl.

desgl.

«ie onler e

Windsignale an ilen dänischen Küsti n.

Dänemarlc bat seine, in den «Ann. d. Uydr. etc.« 19U4, Heft XII, & 5bil,

nutgetethen fAnf Sturmwamungsstellen um die drei 8tati<Mten Kopmhagen,
Helsingör iiml Skagen vermehrt und beabsichtigt jct-zt seinen Sturm-
Warnungsdienst durch Einführung besonderer Winiimeldestelien, vorläufig

probeweise zu erweitern. Die 6 I.cnchtfeuerstationen in Skagen, llanstholm,

Fomaes, Biaavandebulc« Gedser und Hammeren batwn den Auftrag erhalten,

ledee AuffHsohen des Windes Aber Stärke 6 nach Beaufort, sofort zu-
nächst allen Sturmwarnun;jsstc!lfn mitzuteilen. Die leTztereii liisseii dann,
nach Eingang einer Windmeldung von einer oder melircren Wimlmcide-
Stationen, Klaggen, durch deren Färbung die betreffenden Windmeldestelien,
and durch deren Form die gemeldeten Windstärken l>ezeielinet werden. Die
Farben für die einzelnen Windmeldestellen sind: Skagen — grün, Ilanstholm —
blau, Blaavandshuk - schwarz, Fornaes— rot, (Jeilscr gelb und Hämmeren —
weifi. Ist die gehißte Flagge dabei eine kurze Splittflaggo, so zeigt dies

Windstirke 7, 8 oder 9 naeh Beanfort an, eine lingere drSeckige Flagge in

einer der Farben Itodeutet Wind-linke in, H oder 12 am Aufgabeorte des

Telegrarames. Die Flaggen werden im Tupp des Signaimastee gesetzt. Da
der Staatatelegraph in der Nacht nicht titig ist, kdnnen die Flaggensignale
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nicht vor V. m'zei|L't wfi rk'ii. Sie werdi'ii iiii-ilt'i'jLreholt auf Meldung von

Abflauen des Windes oder bei Anbruch der Dunkelheit. Frischt der Wind
spSter über 8tSrke 6 auf, als eine Stunde vor Sonnenunterfrtnir, ao unterbleiben

die Win(hu<'Munufn, i hcnso wcnlfu spiiiiT :ils Stuiulcn vor Sonnenuntergang
keine besoinlci t n Meldungen mehr über l- lauerwerden und Senken der Signale

erlassen. I<<'i au lauernd ntürmischen Winden wird das Hissen des betreffenden

Signales jeden Morgwa Ton neuem TeranUflt. Die Windmeldungen entbalira

auBer der An^be der Wlndstlrke noch kurse Antraben Ober die Windriehtnnif,

^Volkl•hfolnl, SiM'L'ang und diT<.'lfii'ln'n. Diese Üi'kariiuniiti'liuuL'en sind einzu-

sehen bei (h'Ui IlafenauHe iler betreffenden iSturniwarnunL'rtsiation, in Kopen-

hagen auf dem Meteon>luuisehen Institute.

Sollte »ich «lio Kinrichtun^r bewähren, ho ist vorgesehen, die Flaggen»

Signale auch an anderen Küstenpunkten zu zeigen. v. d. B.

1. Nord um Etehottland oder durch den BngUachen Kajial. Am
17. März hatte der nach Chanerai beetimmte Bremer Vicrmaster

»Christine« Shietds verlassen und bei fallendem Barometer mit sfldfistliohai

Winden den Weg Niu'd um Schottland gewählt. Bereits H;! Stunden nach

Abfahrt von Shields wurde die Insel Fair passiert, und mittags am 19. März

atand das Schiff auf 60 8' N-Br. und 3 29'W-Lg. etwa 140 Sm wcstnord-

westlich von der Insel Fair. Hiw nahm der Wind, der iniwisohen auf SW
pehott hatte, zum schweren Sturme mit orkanartigen Böen zu und holte,

uarl:.iciii der niedrigste Luftdruck von 744 mm voriiliergegangen war, am
folgenden Tage durch W nacji NW; jedoch nur für kurze Zeit. (Sleiciiwohl

gelang es dem Schiffe, das kein guter Segler xu Min .scheint oder do< h nicht

schnell genug wieder Segel setzen kcmnte, bis zum 26. März bei südlichen,

Ober W nach N und wieder zurückdrehenden Winden bis nach 59 11' N-Br.

und 19 8' W-Lg., also nach einer Position vorzudringen, von der aus es unter

gewöhnlichen Umständen einem großen Segler nicht besonders schwer werden
soUtei, frei von der irischen Kflste naeb Sflden xu segein. In der Tat aehebit

num an Bord <ler Meinung gewesen zu sein, dall man West genug habe: denn

die sich in den nächsten Tagen bietende Gelegenheit, bei südlioiu-ui Winde
noch weiter nach Westen vorzudringen, wobei man allerdings etwas Breite

hitte zugeben müBsen, ging onauagenutzt vor&ber. Als aber am 29. März der

Wind nordwestlieh holte, ateuerte man naeh Südosten, weil der Wind orkan-

artige Stärke erreichte. Miin gelangte am März nach 64 5"2' N-Br. in

13 ir W-Lg. etwa lüü Sm westlich von Achill Ilead an der irischen Küst&
Hier begann nun eine Reihe schwerer westlicher Stürme, bei denen das Schiff

allmählich bis nach 7 -' 30' W-Lg. zurückgedrängt wurde, so daB man die Feuer
von Tory Island und Inishtrahull an der Nordküste von Irland in Siebt

hekaiii. Erst am 12. .\pril gelang es dem Schiffe hei einem Krim])er, mit

dem der Wind bis SO zurückdrehte, wieder West gut zu machen, und aui

14. April konnte es bei nordwestlichem Winds naeh Süden segeln. Das Schiff

hatte zwischen dsr Tyns und 6<P N-Br. {allerdings in 16^ W-I«.) 82 Tage
zugebracht.

Gleichzeitige Hei*en durch fleu F.nglischen Kanal ergaben ein heträchtlicb

besseres Resultat. So war z. B. das Vullschiff >€olombus* auf einer Reise

naeh New Orleans am 15. Hfirs von der Weser ausgegangen und hatte, gegen
südwestlii lie Wimle aufarlieitend, Benchy Ilead am 2'_'. März erreicht, wo Ost-

wind einsetzte, der das Schiff an» 24. März nach Lizard und am 26. bis etwa
nach 48.3 N-Ür. in 11.0^ W-Lg. brachte. In der Nordsee un<l im Kanal hielten

die nördlichen Winde sogar bis zum 28. März an. Schiffe, die nach dieser

Zeit noch in der Nordsee waren, haben allerdings bei dem stürmischen Wetter,

das Christine- vor der westlielien Einfahrt in (len Xordkanal vor der irisidu n

und schottischen Küste durchzumachen hatte, auch auf dein Wege durch den
Kanal sehr schwere Reise gehabt; so branehte die Elsftethw Stark »Irene«

die Zeit vom 26. März bis 17. .\)iri1. also 22 Tage^ um Yon der Elbe biS IMCb
der Varne, wt) Ostwind einsetzte, zu gelang<'n.

Versucht man aus dein vorstellenden Vergleich eine Lohre zu ziehen, so

wird man sagen dürfen: Im März, der bei den Seeleuten nicht unberechtigter-



Kleinere Uitteilnngcn. 621

weise als ein r)st\vin(lin(>nat im Enj^lischen Kanal und in (Umi bciiai liharten

G«wäs»ern gilt, urscheiut es vurteilliafter, den Weg durcli den Kuual zu
nehmen, sofern man nicht in der Lage ist, die Änderungen des Windes, die

an Schiff und Besatzung auf dem Wege Nord um Sdiottland große An-
forderungen stellen, voll ausnutzen zu könnon. Rcke.

5. Chdouiartiger Nordoct-Monsnn vor Aden. Dali der Südwest-Monsun
Un Arabischen Meere, wenn er ganz zum Durchbruch gekommen ist, mit der
Stärke eines Sturmes oder starken Sturnies weht, ist häufig und bekannt;
seltener ist das Auffrisohen des Nordost -M(»nsuns zu der Stärke eines schweren
Sturmes, wie es der Dampfer l'rinzess Alice«, Kapt. F. Wettin, am 28. und
29. Januar 1905 auf der Fahrt von Perira nach Aden erfuhr. Das meteoro-
logische Tagebuch enthält darüber folgende Angaben:

Datiun Zeit

I

29. I.

Mittag
411 X.

8i> X.

12«' N.

si' V.

Ort

X-l?r.

1 l.l

13.6 42.9

bd Pferim

12. t

I2.C.
I

in Ai

n.i
\\.H

(II

, Llütdnuk ,„Wind , Wetter . SecjycRng

.')0.4

«0.8

02.0

(W.2

c

o u
Ohtl.

S 1 2

r H <|
• (Vi. fi

oq
().\U
(> 10

2b. 1. Mittag ll.J 42..'> o-il. 1

S 1 2
K.^) 2 4 '

(> .-)"'

( ) : s

(»NO s i)

() U 11

() 10

e = »•iu/tliu' \V«>lk«u, o — bwhfkttT Hiniiuel, ii — droheiule Luft, 4 biiig.

Bemerkungen: 4h X. Drohendo Luft. Zunehmende See und Wind. — 81» X. Zierolirh

frrobe See. Sohiff nrlxitet s<'hw(T. 121' \. ( Imlx' S««»'. U' \'. Moho Sth« und lange Oütdünung.
Ankunft in Aden t»h 4.">«ai«» V. Die Liiftwünne hielt sich walmml ilor piii/en Zeil zvriM'hen 23.2"'

und ^.8^ C, die Waiweniriniie «wischen 23.6<> und 24.h^ C.

n. Urteil eines SegeLBchiffsfOhrerB über Schr«ibtMWometer.^) Kapitän
E. Zander vom Schulschiff «Herzogin Sopiiie Charlotte« schreibt in seinem
meteorologischen Tagebuche während einer Reise von Sydney nach liremen:
Das Schreibbarometw ist ein äul^erst nützliches Instrument, es erleichtert

die Wetterprognose auRerordentlich, und man kann seine Warnungen nie

übersehen; es sollte auf keinem Segelsidüffe fehlen.« Kapitän Zander machte
diese BenMrknng auf Grund einer Depression, deren Lage er aus den Auf-
zeichnungen des Instruments rechtzeitig erkannte.

Am 19. in. 1905 befand sich die Herzogin Sophie Charlotte« in öO^'S-Br.
und 61° W-Lg. und hatte folgende Üeobachtungen

:

Dttiun

lu.m.

Zeit

2o.ni.

Mittag

t«^ N.

8* X.

Mitteni.

4« V.

8h V.

Mittag

Bnite Lfinge rv.KurR Wind
Luftdr.

' mm

XTO'Ü lö, Xördl. 1—tl

.S UV O ' 4 I XXO 2-3

X 17 t) 12

X ia- \v 21

XsVi^O 42

Osll. 1

(» N l

XW i)-l

74().0

I .>.i.i

730.1

WXW 7—8 . r:i.->.'.>

47» 32' 47-' 4'J'

X4h^() 35

\4SOrr
X4N () . 23
XSj^O 23

XW (}_s
ÖW 8-4

SWzW 9

S\V 1)

• »4.1

741..!

r47.2

Bemerkungen.

2>> KeiKeni«cluiuer au« XXO.
Wind unbeütfindigin lUoh-
tunp und Starke

Bis 7'" 4»«n|n unveriimlert.

7>> 4Mmjii StiUfe

\\'ind X>V üpringend und
auffriMrhena.

< inilM'\\"N\N'-lliimin;r. Z<'if-

weiÜK hetti^'e lUieii aus
\V i'.ti.

.Anfanpi einige HiHieiilxKi).

W'iml um :!•." 3(jniin ab-

flauendi4 ) undSW holend.

Hohe wilde See u. Dflniin|(.

Braiifhtoii ( )I.

Hohe \V I »üiuiiig. ."^i hiff

nimmt anhaltcnci Sturz-

seen über Dock u. Luken.

*) auch »Ann. d. Hydr. cU.« 19iX), .S. .370.
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Dazu s«'lir<'ilil Kiipiliiii Zaiulcr: Die am lU. Miiiz uiisoreii Kurs krt-uzende

leichte Depression nalim einen üullertit klaren und verständlichen Verlauf.

Bei schnell fallendem Barometer blieb die Windrichtung fast lieständig hoch
östlich, so daß vornuBzusehen war, daß das Zentrum uns wahrscheinlich

passiflron wflrde. I)a> ^'i-^'en 7'' N. Ian>,'sainer fallende Haronietcr w;ii-nte un-

reclitzeitig vor dem Umspringen des Windes; während einer halben Stunde
wurde es bei zeitweise durchbrochener Luft taat windstill, dann begannen die

Wolken schnell aus wostlicher Richtung su ziehen und Icam mit heftiger

Regenliöe ein steifer bis stilrmischer Westwind dnrch. Wir hatten das Schiff

bei lan^'samer fallendem Barometer auf B-B.-Hal8en gelegt nnd hatten Boniit

keine Schwierigkeiten.«

Die Depression nahm den in dieser (lehrend gewöhnlichen Verlauf und
schnitt bei siidöst!i<'lir'ni Furtsdin itMi .'.0 S Ür. in 4;t \V-L<;. Ml'.

7. Beginn dar Fahrten f&r die erdmagnetlachen Bestimmungen anf

dm BifdlldMB •feilleii Omml^> Zu diesem Zwecke ist die Brifg^ •GalDee« roa

San Francisco von der .\hteihin«r für f'rdma^Micfisinus de.-* rurni'-.'io Instituts

gechartert worilcn. Das Scliiff i.st IHitl aus Holz i^ehaut und hat ein

Deplacement von 600 t. Nach versehiedenen notwendigen Änderun{,'en : Kr.satz

des Stahlgutes durch Hanfgut usw. nahm das Schiff im August seine

Tätigkeit anf. Es wurden magnetische Beobachtungen an yersebiedenen
Küstenplätzen um die Bai von San Francisco ausgeführt. Mit Hilfe eine.*

Schleppers wurdt^ «las Schiff am 2^ ;J. und 4. August in der Bai geschwojt
und die Deviationskueffizienten bestimmt. Am 5. August segelte »Galilee« TOn
San Francisco ab, führte je nach den Wetterverhältnissen mehrere oder wenigere
niapnetifiche Beobachtungen aus, wurdo zweimal unter Segel geschwojt und
kam in Snii T)ii-;:o am l'l. August an. Dicsi' erste Faiirt galt Vwsuehen Und
der Prüfung verschiedener Instrumente and Methoden.

Vaehdem weitere Änderungen vorgenommen nnd die Dev1atioDs>
kooffizienten aufs neue bestimmt worden waren, segelte am 1. September das

Schiff nach den Hawai- un<l Mitlway-Inseln und wird am l. Dezember in San
Francisco zurückerwartet. Nach diesen zwei Versuchsreisen soll es frühzeitig

im Jahre 1906 von San Francisco wieder unter Segel gehen zu einer längeren
Fahrt, die den ganzen Umlcreis des Stillen Ozeans umfkRt. (»Science«, 6.0ct. 1905.)

8. Starke Stromkabbelnng. Kajit. 11. Schade vom Dreiniaslsehuner

»Eduard- berichtet in seinem nn ii orologischen Tagebuche wälirend tier Heise

von Hamburg nach IVrnambuco folgendes: >Am ;J1. August 1904 beobachteten
wir in 0 16'S-Hr. und 28 54'W-Lg. von 81> N. an starkes Stronirauschen.

Da? Wasser kocht förndich und spritzt an Deck. Vorher war das Meer sehr
rullig. Das Schiff l)cf:inil .>ii h bis zum nächsten Morircn !)•' in einer Slroiii-

sclieide, und es war unmöglich, mit dem bewachsenen Schiffe hindurchzu-
kommen. Der Wind war SSO SUrke 1 und 2, und es orstrekte sieh die Strom-
gronze in der nichtiinii WSW bis ONO und ver.Hchob sich beträchtlich. Um
9t V. räumte der Wind und frischte auf, so daH nun aus der Stronischeide

herausgesegeit wer<len konnte; sie war jedoch noch bis 1*2<} mittags sichtbar.

Die Waasertemperatur und Wasserfarbe war auf beiden Seiten fast gleich.«

Am 1. September ergab sich eine Besteekversetznng für die letzten 24 Stunden
na<'h N :{fi W 14 Sni. .\linliche H<'obachtungen über Stromkabbelun^' hat

Kapt. Soinule schon vor dei- Münduiu'^ ih s .Vmazoncnslromes gemacht, jedoch

noch nicht auf diesen Breiten.

!). Wa—erhoeen nördlich von Sumatra. Der Dampfer »Prinzregent
Luitpold', Kapt. H. Kirchner, befand sich am 6. April 1905 auf einer Reise

von l'enang naci» ColondMi um 7 i'V, in X-Hr., !tr>,4 O-Lg.; (JO Siii östlich

vonl'ukiWeh und in 35 Sm Abstund von der Nurdküste Sumatras. Die meteoro-

logischen Beobachtungen waren fQr 44 V.: W2, Luftdruck 769.5 mm, Luft
28.2'' r., Wasser 29.0 C. Bewölkung Seegang W:?; für Hi. V.: WNW 1,

761,2 mm, 27.9 und 28.9 C, iiimmel mit Regen- und Haufenwolken halb
bededct, Seegang WKW 3. Die Bemerkungen lauten: »Zwischen 71» und 8« V.

*) V]^ ^Aun. d Hfdr. etc.« 11MC>, & 322.
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beobarhtetcMi wir liintereinander vier ^ro(k» Wasserhosen, Die erste fiel in

einem Wiiikt-l von unirefahr 45 hoir«'n förmig zum Wasserspie^j^el, die anfU-rcn

drei dagegen standen senkrecht. Die zweite Wasserhose war vou lü Minuten
Dauer and so stark, daB wir ausweichen mußten Die Bahn der Wasserhosen
war von West nach Ost «gerichtet. Die heiflen hetzten waren etwas schwächer
und nur von 5 Minuten Dauer, fieU'u beide zusannuen in eine. Ihre Ent-
fernung voneinander betrug etwa 200 m; sie begannen zu gleiclier Zeit und
waren auch zu gleicher Zeit zu Ende.«

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechuugeu und ausführliche Inhaltsangfaben.

Deutsche Bndpolar-Eaqieditioii 1801—1803. Im Auftrage des Keiclisamts

des Innern herausgegeben von Erich v. Drygalski, Leiter der Expedition.
Druck und Verhij; von Georg Heiiin r, nci lin. (h\ 4". Bd. I: Technik
und (leograi)hie. Heft 1: A. Stein-, Der ^-iJuuli und seine teehnisclien

Einrichtungen. 96 S., 13 Taf., 20 Abbild, im Text. Preis 18 Mk. — Bd. IX:
Zoologia Heftl: 1. W.Michaelsen,01igochaeten; 2. J.Thiele, Leptostraken.

688^ 2 Tat
Mit der Heratugptbe dur gutuumten beiden Hefte haben die wisecoschiiftlichen Verüffent-

lidrangen der Deutocfaen 8fidpoIar>Exped{tian ihren Anfang fsenommen. Diuiilt tritt das f^nße
Untemellineil, da« vor nminu-hr vier .Tahn-n ins Werk p-setzt wnn!'' iitiil vor zwei .Talin ii mit dfr

R&cickehr des »(»auH» si-ini-n äuü^'n n Alist hiull taiul, in ila- Sijuiiuin ilc-r Ki-ife. iiidciu is die

Friichte darbietet, die es gezeitigt iiat. Diu-* uiiifannreiehe .Material, da« damals von ilen Mitfrliederii

der Elxpedition mit nuitlo«eiu Eifer unter oft sohwierigen Verhältiiibeen Mif fast allen Gebieten der
geographiiidieii ForBchnnfi; mit vollen Zügen cuigebeimst wurde, soll jetzt in dnrrhgicarhoitcter, woiil-

getwtliietcr Fomi und luw-h wifisoiisehaftlieher Diirchdriuirnnp und Vorhinrhinfr mit den Ei^ebnisscii

frühm-r For>*<'hu Ilgen der ( )ffentliehkeit iilK-rgelHMi wenleii. Iti dankenswerterweise hat <fas Reith
«Jehe Mittel diizu lx>ivitgcxtellt. dall die Bearbeitung der Ergebnisse vielseitig und eingelu nd genug
«ein kann, tun die wiweuschaftlichen Erfolge der Expedition, die nach deren Rückkehr leider vielfach

von bemfener und nnberafener Mte zam THI ans nnxureidiender 8a«>hlcenntni8 oder anch Infolge

Yemieiigiing und Vorgieiehtuig inkiiiiini' iisiiralilt r ^'rrln'ilfnlflnfi zu gering Ix-wertet worden sind, an-

gemessen hervortreten zu lassen. Der 1 niiang u\h\ Inhalt des gesainti'ii Werkt's wird in einer An-
kündigung der Verlagsfinna, die zur Subskription einladet, in grolJen I niii^-en liekatmt gi'gel)en.

Iii I^iiideii von etwa 700 Bogen Text und in einem dreibändigen Atliu sollen die Ket>ultate

der Kx[MNlition iiirderüdegt werden. Die InhaltMingnbe der mnde zeugt von der großen
Viels< iti;;ki it der ( ir^ii lifspmikte. die vom I/eiter dt r K.\{>e<lifion sowohl W\ der Ausführung
der Polarlahrl. wie nirht minder l)ei der I$esirlH'itiiiig iles Materials Ix-achlet und anfgcstrilt

worden sind. Ih r i istc Hand soll auller der TiH hiiik. die in dem olx n Ix/i iclinclen Iii tt

bcnits bcurbeitct voriit^ die Ciuographic (v. Drygaluki) bcbandehi, der zweite die Kartographie
<v. DrvgalHki u. a.) und die (ieologie der Expmition (Philipni). Je zwei Bänric sowie auch
der Atlas wcnlen der Mf'tiwologi.- iMeinanius) und dem Knlma|rnetismus ( Hi<llingmaier tiiul

Liiykeni gewidmet sein. Finur iKaie-pruihiii die I5akierit>logie, die (Jesundlieit-- und lYoviani-

verh;iltiiisse und die s|K>rtli<lie Atisriisluiig Mla/trl) zu Uin-r Darsteihmjr i iiuii l)esi>iM|iivii Haiui.

Ein weiterer wird die Botanik (Vaiihöffen und Werth) enthalten, und zwei .S hinllliände sind fiir die

wdog^hen Ergebniaac bestimmt (Vanh(">ffon'l. Zur Bewältigung des Materials wenlen von den ge-

mimten !\Iitarbeiteni s|)ezialistis<-he, re< hnerisehe unil andere Hilfskräfte iM-s^ häfligt, deren Zahl sieh

ZnrZdt auf inelir als 7't lieliinft. In zwangloser l-'oL'i' werden Hefte von in sich gesehiossenem Inhalte

Teile der vrr-rliiidi neu Uäinli' rr-^chfiiicii, die in ihn tu \ nll>t;iiii ligrii Cinfange etwa im Jahre l'Jll

vorliegen sollen. l>ie ol)en genamiten OTHten Ucfte 2eiKUii mit ihren zahlreiehen Tafeln und Alt-

bUdnngen eine des großen nationalen Untemdiinens würaige Ausstattung. Auf ihren Inhalt soll in

dieaer allfremeinen Anzeige nicht eing(>gangen wenlen; es sei nur ilarauf hingew ies«-n, daI5 die

Stelmphe .\l)handlung auch eine Hesehreibung mal zeiehneiiseh«> Dai-stellung «ler verwendeten
<'Zc-aiiographis<'ben Instrumenti' uihI Hilfsmittel cntliait und die licbanilluiig tlerselben unter den
besonderen Umständen, die bei der ExpediLton vorkamen, m-hildert. — Möge das Werk den guten
Ruf deutscher Fonehnngsarbeit mehren helfen! W. Meinard ns.

Holte, Dr. F.: I. Neues Handbuch der Schiffahrtkuude. 2. Aufl., ö". 240 S.

Hamburg 1905. Verlagsanstalt und Druckerei A.-(j,

— : n. TKtaMmibM TaWaammlnng. Nebst 3 magnetischen, vom Reichs-Marine«
Amt herausgegebenen Karten. 2. AufL, 8®. 212 S. u. XV. Hamburg 1905.

Verlagsanstalt und Druekerei A.-(l.

—
: III. Tftfeln zur Beduktion von Beobachtungen über dem kflnstlichen

BMaoat. 8^ 78 S. Verlagsanstalt und Druckerei A.-6., Hamborg 1905.

') Der iMmpfer ist liiss K-T. Brutto groß. D. Ited.
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I. EinUtuni:. t. und 2. Tri! der ncum AiifLifn- <le>' den 1/«^ diewr Zeil«rhrifi »oU-

bekuuiten Nflnm HaiHlburhi« «U-r St^iffahitlnindc hrinKiii nur ^crinKC Amlminimi mqem die «nie

Aufiflfte. DaffiiQeii haben dir üliriicfn Trilc, wcK-hr <lu- S-hiffahri nach d<-r Th«i<i'kn>i-hniinfc und

iMch Btttronrnniiirlien Bi<oharh(unp!n, il'w inuriiiiiii- Mcicorolopc und die i >/('niiiip^i{ihir. •amip r]>r'

nnutinThtm In«<lnin>rnt<> iN'hafHleln, eine Niiibenrhritung efffthren. In ^i^T Kiiilriiim;; l-t <:k

Pamimiph üIh-t di<> Piiifntlofü^- «mgefOyct. •Iler Ahirhnitt über dw S«vHn im ^r<>Ui<-ii Km-^ lm

Ix-rrichrrt w<irdrn um die Heierhnuni; von Kur« und I>iNinn/ narh ilcn NafMencheu Ajuilt^im imd

mit Hilft- nt-htwinkli^-r Drrin-kr. Ferner wini «-itw \'<-r^li'ii'hiin^' di-r urthodroniisrhrn Ili^4tAn7 mii

d« loxcMlninii«<'b(>n iiiiu'h vi-iufriificrtor Bml«-, w<'l« hr d<T I. Auf]. ffhliiO vorpi-ninniiicn. DieR^tidD

mr Yerwiuidlunt; von Kinitmitii*täiid(>ii in wiihn- Ilohvn wiTtlm nn HUNfidirli'-lu ii ItcUfm-li^ für alle

(Jentimp erliiuu>n. Xcu ist U-riur der l. AlHrhnitt d<~ :i. 'riilf«. dtT die inKlirli«-ri nauti«.ii-

tiMtmiii>uiiM-h(ii lierhnuiigfti in iih<>i>n hilirlKT Komi niiil iiiit I!« i^i>ielfii l>riii):i-_ Im l)ei«|Mel

auf S. liri niiiü tu «t«» 6 -- ü U S hiilW-n «5 0 U' N. l)ie (fT'iHtc Ändmmjt «ew
diT AbM-hniu über iii«irononu.«ifho Ort>ibwiininiun(ffn dnn-h Stiindliai«>n auf. Währwid in der

I. AllflAKii nur dit- Höhmnirthode rmri. r« «nnlt-, Itrinfrt die min- Auflag«' aulicniciu aiisführlirh die

liuifciii- und dir itr<-it<iini<-ih»ilf iih< Ii r-riun ii- und Tiui)a'n((iiki>ii<tnilkii>>ii. Statt diT N:ibeninp^

(«muri für die Itn-iloiUHOthode wird dir i.lrin»;i' Funuel dun-h Z<Tle>n'UK de« l'nHnii-ckH in /»«
ruhtwiukliyi- liiit^i'liihrt. Ab* Huhcnforniel wird die Mariiifforiiiri (rcwähll. nur winI mc mi um-

pt.lalt«-l, iliili in d<-r F.lid>;l<'i<-hiin>.' iVu- /,<'iiitdi«liin/ iliin h dii' Svkaiii«' jrcfuiidi'ii «inl. l)u

Sckaulf mit ;rim>'litnciidi'tii \Viiikil wächst. riii-.|iri<-lit dicw' FomH'l U-sht d<T ;;iiinnrti-h'!i

An^'hnuuni.'. denn »lic Hy|*ithrims«' ciiu»* m lii« iiikli::«'» Orrii'i'ks ist pitUiT ali> die Kaihttm.

Aiii<fiihrli<'h wird crurtcrt. «if luan mit i'incr viiT>-i( lli;.Tii Utthimtifr die lawtru Rontltalr przicini

kMin und wi'li hf Fi lili r di< liii lnumn rnmiiin ladt. Mruiihiit m-ip' «iTilcn, dal! In Fi|i. <>). die-

nen hergeateJII ii^t. du l'.iirli>iiil»-M n nml i{ Irlili u, und dull S. l 'c' lalt m-iii /u l<vn

ist. NiMl hiii/.upki'iiiiiii ii i-i frnu r Hr<ii< iil" -limiimiiL' duri'h Nt l" iMiirTidiiiiilii>hi'ii narh diT

IIiilniimi'lho<l<'. Kille \'i ri;li Ii )iiiti- liir «iif S. In; Iii- 11-' pi'fnndi'iirn i!i->idtali' «:iri' »iwipix'i

l_-i'vvi-< ii /u /i'ij:<'ii, well lu- Aiiwi ! (iiuj>:' II in ili r Slandliiiii' man nai h d< ii s . i^rliinlim n Mcth'nltTj

/u iri\;iilrii 1ml. üi'im /.«cili.iliri.i.ri'Mrm liiill«- dii' K'imliin.i'ii •!! < itj. r Mill.it'-I'r.ii.- mit cmr
t 'hri'imnii'irrliui;.'''', ivii Kall. i!<T ta;.'Ui'li an jl'inl vurkunitnl und ii'''lini'ii-i li am i'tiitai'h-lcn zu KiNti

j-t. l„>,,ii<li rv cr«iihnt «criicti kiHiiim. .Ni u i~i l. tin r 'Iii lt< rii liiimi^ i|>>. Zi ita/iimiis !ia< h d'ii

Napii r-t li'ii \iiidi%'irii. |)i«- l!<>iiiiimin);j 'ii t |)r\i)irii.n diinh Kn i-laut-n 'ihiii' l'i-iliiii;.' rim^ I ;<-p;-ii-

»"nnili-~ \<.\\i\ iih lil yi'/i'i^t. 1 Iji.- Kaiii'i l nlx i
< 'lirciiii'iin'lrrki)iiirnll< .lun li M.inildi-taii/i.'ii i»r >tiirk

lir:i:il.! »Hidt h. imlcm auf dir Mili ihin- ilcr l'nnm-ln tur dii- :i. Ki 'ni fclii in uinl für dir Inlcr-

|i<dflliiiii nii! -'. I »ittrri nzc ii \i r/.i' hii ! \\;hI 1'h incrkl wi. dal! im II« i^|>ii l S. I !tt nnd I Vi tlir Itistanaii

niiht ili'ii niiii n l'aium l•Il^^[lr<<hl in! ^'i-amliil «ind. t 'liriinomitiTkoiiln illc dnnli k<>m-<[>iiiidiir>ti'!i

HiMii'ii "ird mir llii« hii^. cnvidint: la- K!i|iil' l iiIm i .^ii iidittln kniij.'i ti i-l t<irl;;rfi«lli n. 1 't r u i
I

.'i. Aliw hniit i'Millirli lirmprii mir da.--, was d<m /mn kc i\e> Wrrkcs, als lyi iitinli n iN nn t Hir iiii ht«

an der Navii.'ati.in->rhiil.' in ll.imliiu): /n dicnrii, rnt«])ri<'ht.

I5i'i rin« r Nniaiifliip' di-s llniidliui-hs ki'innlr wuhi i'iiic Kr\vi-il<'nm^ iii> .\1im Inii'i' - iUt

.Sfkaiirn Ii« liii-k-i' hli^.nin^'^ findt ii. Kii- aslmnoiiUM lu' ( »rl-lwlimmum: dirnl diii h li'.üj^lii h «huii.

dtii S<hitfN<rl in d<r Kurl«' riti/iilnifiii, Kim- .\iiliiliitif; /um Ix-scii di r Karle, An^'^alxn iiUr ilrii

/II rnvartfiidcn ( «miuijikfili'f.Tad imd den .MalUtal) d< t Karten. ül» r di u < »rl cim-s F< ii<r-. ^;•

-

iH-heheni' VerUv-enuij.' diT Karii ii us«.. «arm d« ni .-•ii^manii vidit-ichl dienlicher al* die <.'hrvHi«>-

nirterkiiiiirollt' «hirrh Mniidili'-raii/rii. Ainh kunntin die anu'rikiiiiiBrlwii Küstenkuten, die anf

diMitsi-hrii Si hiffiii vitllarh >.'iliranrht «rnlri). KrHalmmip fiixlin.

II. ( Ih^di i< h dir iiriK- .\iifl:i|;r ilrr Nanli^rhrn TafrlHiiiiimlun^ nur 3*.) Tafeln bringt Ii

4 J Tatrin di r rrsirti .\ullntrr i-i drr rnifani.- dm li von l«i7 S, auf JI J Sailen iingewaehiien.

\\r-<iilli<h>.trii .\lilril all iin--i i Krwritrrilli^; lialuMI dir liimllar- l und dir ."^Inrlilafrl. «rlrhr Iii- rn

den .Vr>rumi'iitrii d Iii" au^t;i''l< h'i' sind. .Nrii antti. iii.nniM u -nn! nirhreni" Tatrin aus diiu

nantisi'lu'ii JahrUni li. Wruirrtallm sind dir Tairln /nr Intn jh ilaiinii ii< r I >rlvliiiati()n der iSmi»' und

der /eitjilei< himi:, Itis-limmmii: drr Milla).'^-- und Milirniariii-kum klinii, der dreisteilijren I/)gftrilhn>en

der trim>iii)iii('lri-' hi'ii l'unktiimrii, drr lialluiiniiallirlirii I nKlrirldieit. der dritlrii Kom kliiiii tiir

MüiKldistaiizrii narh ili n Mnh.-Ii ti vnn \\ lU liril mid .Mrndn/a. der .\ddili>insi>i|;atilhineii. /ur B"--

rfK-ksirlirir inu 'i'i \I
|
omi ml dii Krd>- Kiin- nriir TatrI mr lk-nthmm>; drr Devüitwn

aus «len Ki» tti/imi. n um i i m .\r^;unient in _t Iradmali i-t hm/u>;rkiimmeii. Fi nirr i-i »it-

lecfalkn «lir Kanr tur dir mililrre Säkular - .Vndenmu' drr ma^inrlisrhen iH'klinfltinu. .Uif-

fülllir i^( dir Wald lirr (in>ii/.rii do .\rinuueiils in den ralrln 'A. I imd 27; wälirrnd Tatd 1

die Verwandliiii;.' \.i|i S^-emeilrn - .Vliweirluiiijf in .Mimiini - l.-injrnmnlrrsrliii-d für 9 bis

71- lalrl ; dir Mt-ridiKiialn ile Mn.^lr für if lii< /ii s '. pl>i
, i-^t dir .X/iinunaK^

nur bis 7 <il an-rcilrlint sMudt ii. olij:lrir|i dir dnil-rlir S hiffnlirl iiiiierhalli di^s l'nlurknbx- :i:i

.Vusdehimnj: in drii Ii t/n ii .lahn n iM -rnili< li urMutinrii hat. In Tafrl l liiill>-ii ilir i;rnaurn'ii \\ iTti"

narh ,Viis driii .Vrrhi\ drr Si-i'warlr- ls!»!t autL'rnriimnrn werden kriiineu. Tafrl 1; ki niiiir \ ii llni hi, der

Zühlweise in den aiulliriim druiw lan und aiiirrikanisrlicii VtTöffenilirliuup'n l!o hniinj: tnit'iiid.

in eine fnr den .'-rrmanii I ir.|ii. im ti l'iiiiu t;' |.r.irlii Hrrrjrn. Tafel ;U jribt statt di r .\m]>lilii'ir lU-

.V/,iiiiiit. Kiiii' aii-liihrln h- I j klaniUL' «Irr I'ufeln ist di-r Sammlung loip'fi'ijrt. l>a dir SaiiMi.lu'iiir

naeh d«n Verfat^-M-r- .Vii).hIk'u 7.\nn < irltraiieh an Itord lHs.iiuiml ist. hätten n«« li S hemata für di''

niehl nlltii>;lieh vorkt mimenden Hrrhnnngen, «nvie eine ZiiSÄimnenstrllnnt; der Fonnehi .Viitiialiim-'

finden können. Iki den Prüfungen knnnle dii-wr Teil ja versiejreli wenien, wie es aueh anderwwtij

ÜbUeh int. Je eine Windro^- mit tinid- und Sirirhteiliin>r ist an den Iiinenwiten cler Dei-kel vffll

I und II nn^elirarhl.

III. \"rrta--rr i-l der An-irlit. daü an I5i<ril n irrstrlli^r l>ii;arilhmrii pmip'ii. Km dtw

< Si'iiiann tur liir lä^lirli Mirkiininiriii!' n l;. ^ liiiiiiiLjrn dir .\nnr|iinlirhkrii \ iri-vtrlli^ix-r |jiij:arith!in-fl

/.u •tiehern, hat er die viirli<r^-nile fimisielli^r iA^uritlunenlalci für die M'ltcneji AuhnahniefäUt'.
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iiainlich Stiiiullx'slimmiiMir »lunh H(3l)Gn im küii>ilitli<'ii Htiriii^oril iiimI I>"i-ung tripiimiiirlri-rliiT

Au^beu bei duu i'rüfungeii, /.ii;«ammengic8telU. Uiiuugcfügt wenlcii i-irie rafcl für mittlere

ReCraktion, Höhenparallaxe der Sonne und der PlaoetCD, Kcnrektioii dt-r mittleren H<>fr.ikt'H»n wegen
Biirumetentand, HDri/ontalpjirnllaxe niintiH Rrfraktioii für «Ifii Mi »ml, «ilfhc die Knnktionswt'rte

auf lio^nseknndcn jrelx'n, während sie in der Hatipttafcl II aiii Zchiiti Iniiniiten pfrt'beii werden.

Si-hidttäfelehen für dU' tri^uimnietriwhfn I'nnkiiiuun ««•nlfii niclii ;rtv«'l><'"; der TalM'Ilc iler T^opi-

rilhmen von Scuüvctbus groUcr Winkel und iler Tafel der i^eniciuen Logarithmen sind jedoch iSehalt-

tafelchen beifiefnf^t. A. Wd.

B. NttiiMte Erscheinimgen im Bereich der Seefahrt- und der Meereskimde
sowie anf verwandten Gebieten.

«

a. Werke.
Wittprungskundo.
MarChi, L. de: Meteorologia generale. 8", XV e 225 p. Maiiand 1U05. N. Hoepli.
Kleui. Herrn. J.: Mtgemeine Wiiterungakunäe mit beeonderer Bernektichtviung der

Wetten*oramsnge. Für dju< Verständni« weiteri'r Kni^c l>t>:irbcif«t. (Dein, l'iiiv. f.

(ü'bild. 2.) 2. viillig um).'i :irl>. Aldi. K'\ 217 S. m. 2 Kart, in l ariMlr. u. :V\ Kart. n. Alih,

i. Text. Wien — Lapzig r V F. Tempsk} <. Freitajt.

Ineiruklutn fär de med etatsmedel upprättade slurmvetmtngseiaUonama. Eiter samrftd

met fiVreatAndaren ftk Btatens Metaondogiflka GeDtnüaiiBtalt utfiüdad af Kimid. I^mdtbnik»-
f!tyr6lt'« ii. Kl. 8<>, 9 8. Stockholm 1905. Gustaf LindRtrfinu

3leeros- nnd (iewasserknnde.
S. A. S. Prineo de ^fonaco: Cnrfe f/nierale hnthumvtrique des Ocvnn» d'aprfes le

nuMimin- de M. Ir I'n'fiSM iir mlt i huis \\\ ilinn tion de ^I. ( 'h;nli-s Sanerwcin pur M. Tolleiuer

avff la «uUiilHiration de.M. .M. liatuiile, \^^^\/^. l.*has. l/'\("inie, .Morclli, Nonnand. 25 Bl.

Witting, Kol f. J.: Öfversikt af de Bottniska Sjöarnas hydrografi. Mit t-ineni dcutwhen
Keferatf. iS-,\lj<lr. aiLs Meddolandeii af fier^ifiska Föreninpen in Finland. VII, 1!»<>I—itä.)

N '.»•'. S.. 1 Taf. Ilflsin^rfni- V.^'Xk H<l^illl:t'••rs Central Trvekeri.

i'latauia, Giovanni: Le Ubrazioni del mare con particolare riguardo al Golfo di
Calania, (8-AlHlr. Atti dd Vs Cknigr. Geogr. ItaL voL 2, Sex. I.) 8o, 23 pw Napoli 1905.

\. Toi'co-Salvielti.
— : / m/v" MegraHei e le correnti eottomarins nMo Stretto di Meaeina. 29 ctliz. rived.

h", p. MfSHiiia 1905. D'Aniico.

Keisen und Expeditionen.
Chiin. Prcyf. Carl: WiegeneehafUiehe Ergebnieee der deutaehen Tiehtee-ExpeditUm cmf

(ff/n Dampfer Valdii'in isns—lft99. IX. Ikl., 1. Lfjr. .loh^. Meisenheimer: PteroiMKia.

} . VI. :n iS. m. 27 UI. Krkläningeii. ~ XI. lid., 1. 1.fg. Prof. Fr«. Eilh. Sschuke: Die
Xeiinphiorni, eine btsondci« Gattung der Rhizopodoi. 4*, r»5S. m. 8 Taf. n. 8 BL Erkliningen.
.Teiia 1;h):>. (;. Fisehcr.

Terrestrificlie und astronomische Xavif>cation.

Knight, A. M.: Modern sranximhip. :!'' ed s". Paul, Triibiier tS: Co.

Doncker, G.: Kleine vaart en visscherij, beknopte kaudleiding voor de Prtiktische Zee-
vaartkunde ten dienete van jeiufdüje geetieden, Anwterdaro, 8temlers hoekhandel.

Uguoto, 1*: Meto'lo r/r'tft'ro (lunlltlro para la predicdon de hm oruftiteionee en vfsfa

de la delenninaciön de las lumjitiides. S", Ut p. Caraeais l'.)U.'>. Herrera Irigoyen «Ü: C'a.

KArten- und HsfrabeBdireibiuigen.
Lehman n -FelskoMski , (?.: DeuUchlands Häfen und Wasserstraßen in Wort U, Bild»

1. Bd. Sethäfen, l". 1 Lfp. |S. 1— IS). Ilerlin V.m. Boll Ä l'iekardt.
Hydrogr. Hanpi verw. d. Kais. Hush. Mar. Min.: Segelhandbnch für die Fahrt von

Kronstadt nach Wlwiiwoetok. Lief. ä. Vom EnKÜschen Kanal bis Gibraltar. (Bttsfliach.)

XXI u. 35B 8. u. uUr. Vcrtoii. PUenbuig 1906. Draekerd d. Kais. SlarimamniBt.
— : Ergänzung zum Segelhandbueh für das Sekwarse u, Asowseke Meer bis Märe 1906.

8», :{8 8. Kbda.
— : Leuchttürme und Seeneic/ien des Rmsischm Reiches. Ost.sei lun ItigjMBchem und

flnnischeu Buaen. Bis Miez 1905. (Kusnsch.) 8«, XXII u. 471 S. Ebda.—. Bottniocher Meertnnen. Bis Wkn 1!I05. (Russisrh.) 8^ XXII n. 411 8. Ebda.
— : — . Weißes Meer nnd Eir^nmr. Bis Mär/ lOO.".. (Kussi^eh.i S". VII und 1218. Ebda.

: — . Stiller Ozean. Bi» .März VM). ( Hu.ssiseh.) S". VI u. M S. Ebda.
— : Besekreibumj der Seezeichen im Finnischen nnd Riqaischen Meerbusen, der Ostsee

MooHSund. (liuansch.) 8», XXIII u. IIUÖ. m. Abb. Ebda.
— t Katalog der Atlanten, Karten. Segelkeatdbüeher usw. Berichtigt bis 1. Januar 1905.

( UusHi.'^rh. I
s

. IV u. i'U s. Ebila.

Schiffsbetrieb und Schiffbau.
Dietrich, Max: IHe Dampfturbine vcm Sekuls für Land- und SehUhsweehe, Mit be>

Ronderrr IV riK ksi. bti^unir der Kri^:aflcM0e. 8^, 64 8. mit 39 Abb. u. 4 Tkb. Koelock 1906.

C .T. K. Volekinaiiii.

Handels^eo^raphie.
Coppiu«. Dr. .\dolf: Hamburgs Bedeutung auf dem Gebiete der deutsehen Kolonial-

politik. XIV 11. KdS.* Berlin 19C>.'».' Carl Hey manu?* Verlag.
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526 Aiuiftl«'!» H.vilnii:t:i]iUit und MariiiiiiL'n .MrUx>n>logif, Niivt-nilHT HK6.

OeMefzKebiwK «ad EeelUslehre.
N vi and, .1. P.: HamdMding bij dt btoefothtg «SM IM im^maHmuHU ZtmM

'IV Helder. C. de Bo*r Jr.

VerHchiedcneK.
Frctnaiiili-, Ailmirul Sir I". H.; .10 Jtifirr zur Sre. l>ic' Miiriiii' «ic irh «!«• (.'ckntiiii ha\>r

IM'.» Is'.Ht. I>(iitwli \. Ki.iiii« -Adniirul /.. I». M. riiidik-iiiiiiiii. s', \XIV u. .Vtyf^. ui.

Ilildiii». li<Tliii l'.i'Ni. K. Si('i:i-.iiiiin<l.

Mnsi'field. John: Sra liff in Xchon « liiitr. N". 2:iH |>. Mvibuen.
Wrifclit, II. ('. s< |ipiii^s: W'ilh Tityo. The Klon- of Heven tuontl»' Mlive acnrice ander U»

»MuiiiaiKl. s^', 2'.l<'t |>. illiu>tr. Hu rot A HIackett.
Lei armi«t et lea flotfm mililaires de tout let £Uxix du ntonde. Oiiin|KiaitiaB A

rcmniikm t-n I '.•! .">. v. Berfcer-Lcvrault. •

Einteilunqtluite der K. u. K. Kriegtnuuitu, RkMggertfilt bb 10. IX. 190S. Gr. 8^, 88 S.

Wien \\m. Hof- ii. .SUwtMdnirkerai.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, aonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witterun^Hkuiidp.
La Situation nctuellr et i/ue/t/iiex /in,/ii,-i,iis fitinr» de la 7n£Uorologie maritim«.

II. IN-rgi si-ll. Mull. Mus. (hV-uii. .Mi>imi-<> Nr. 44.

La trmperatiire dnm /et cyefoN« «f Ict ONiäqrefoiMi. «Aiin. 6oe. MMor. d. Tumatu
•S-pUiiiliru l'.Kt.").

Die Erfnrsrhutiff der freie» Atmoipkäre über dem AOmHeeke» Oaean. »Ilbito'. A&n.
Miit. IIH»:,, H. Ii».

Contrifmtions tu the phyxicn of Ihe free iitnioitp/ieri'. W'nsh. Moiitli. Winth. Kcv. . June ÜM'.

Exploraliom of th« Upper utiuoitphrre l>y the Itliie Hill (HnnTvatory. »Waudu Mmiül
Wcalh. llcv... Jiirw IIHm.

Sur le» laneetnenta de ballotu »ondes ei de ballom pilotet au-degtus dea odame. S. A.

.S. k> IVince Albert de Mobmo. «BuIL Mm. Oeiea. M<mmco< Nr. 47. »Oompt. Bend.« ISa«.

T.CXLI. Xr. 11.

Sur iee preuvm direelee de taklem» d» eonlre-aliei. Lawrene« Koteh et L^b
Teiaserene de Bort »CSmum. Bend.« iMTi. T. CXLI. Xr. IX

La dklri^uHo* det phUea eur Ite ptakm mariHmee. Ch. Goutercan. vAnn. 8oe. SIMor.
d. FkaiKVt. BqiiiEmbn! 1906.

De halox. (\'onrcdfC.) Chr. A. C. Xell. »Hon. co Duapkr.-c Oetabcr 1908.

•Ben bijdraye tot de ttoiiiHek der halo'e. Chr. A. C. KelL >Hem. «n Dnmpfar.^ Octobcr 1901^

Brktärung dee fUlteJtlieh >wtiäer ReoetOogeH* benamUe» Bomuereehem Halo$.
J.SLTerater. ^SIldMr.L Ak.d.!l1«.Wkn«. )lalb4Mt.KL Bd.CXIvrAbi.Ua. SvAVtOb.

SireitihufeH der antarklieeheH KlimatoUtgie. WHhelm Kreba. »OMnibc 190rK

Bd.XXXXVni, Xr. 12.

3Ir('i'< >- und (ie\vii>-^orkiiitd«'.

Sriif Dziitnntiriijthisrhr Arlnilrii ilrr Kiiisfrlichin Miiriiir. riltriii. Mill. IX.

Jl si'ri'izii) iiKirtii'/ntfii'ii in Iltiliti. < i. Mitrrim. Uiv. Miirili. lünua l'.t"'>, VIll— IX.

Thr .tiirfiirr trinjiriiiliirr nf tlir Snrtli Alinnlic. Nnx i/iuber. Ix>iid. Monihly 1^. Ch.-

N.nrüllirr l'iil,",.

W'iiiiSs und iriirf.i. \\ Mi^iitli. W'iulh. Iti v. . .luiio l'.iiCi.

Jl/ii/l/i III i<- i/iisi-i mi nt-- uf tili- si ii. .\. ncrt:il. S iciil. Aiiii r. ."»iiiiiil.: , 9, SepUaiilxT 1".«).">,

I.II tiiiiriii siillf r\>slr iliiliiiiif. Ii. I'. .M iiir r i ti i. Uiv. .\I:iiin. limiur 11)*^', VIII—IX.
l'titizdtirin itf liil<il jiiiirrr. .1 mmh v S;ni inli i - > ii iil. Aim r. IL. Si'jtteuibor 15>^"'.

Einige Bcob(ichtiin<irn über die Ktilbungen im Jacoliähaemer Eistjorde und den benaeM-

' borten Fjonlr,,. M. C. KngelL Oütt. Geoftr. Ges. Wien«. lOufi, Nr. 8 n. 9.

Fischerei nnd Fiiuiin.

Fiaekerei- und liialoi/inc/ir [/ii/t rsiir/nnii/rii. Kiiili'iii iidi' rhcnirhl. 1'. P. C Hoeh. »Bipiw

et \n'ii\ viril., ••n-. [»nii. iiili-rn. r\|iliir. iiii-r. .
\'<<\. III.

Kurze I '/ii rsifiif ulu r dir liesiillotr di r inlrniittioiinlrii (lii'soiidrrs >iorirei/isrhen und
dd » i-irhi II ) l-'i.-rln rii indvrsucliH ii'/rii. .loliiiii HiiTi nm! i '. i;. .T.ih. I'fli r-rii. liiipi'.

rl i^ror. \rrii. i-iiii-.. |ifniL IUI. r:i. i\|iliir. iiin . \ A. \
\'..

l iier die l'r'idnktum und dir l'nid iikt itiimhul int/unijeH im Meere. K. llraildt. »Kupl*-

<'t v. rli., |i. riii. inli rii. xjil'ir. mcr , \ oL III.

Ergebnixue der di iilsrhen Hi rint/sfiM /ti rei t'.m.',.

Die Oittsee-Fi.irlicni in ihrer jetzlijen Lai/e. i/vuii.r 'I'imI.i III. rix-Tsirhl üIxt dif J^'-^

fiM'hrrci I »l ui-i lil.iiuN in il<'ii (irvv:iss<-ni iIit O-l.-i i . llcrniiinn Ht'nkin(r und Erii h

rik. liiT. I'uIjI. « iri'i iii~I.. ruh-, [irriii. nih rii. < \|iliir. iiht. . Nu. I !

yordsecfi.irhrrei-St(iti:itik. Ti-il I. l>ir KiH liiifu ii <Iit *-iii/t'liieii LiiiidtT. P. 1'. ('. Hocli

II. yi. Kyll'. Ti'il iL Kiili<rli<- /,ii»amtni'ii^tflluiit' der /.iir Verfiii?uiiE fteheiiden i'tali''(i*i'li''"

.Vn^'iilKii und ihn' liiii.iiruiiL' l'ii' dii' l 'li«>niM-hiin^fnif,'e. II. M. Kylc. Kapp, in»»'-

VitIi. ii>iii. (»nii. iiitiriiul. rxploi. nni. , III.

l'lier </<M periodixehe Auftreten d>r lelfhliijsten Siitzfurhe im Xordteegebiei und
Skagerrak nneh den Fiini/enjelinissrn ' deiilseher Fi^rlidampfer. H. HeakiBf.
>Bap|i. et pr<K'. Verl»., mns. im-imi. inri rii. lAplnr. iiut . \'i>l. III.

Vieeektrlf-feanrnem Ini/eii niet de Wodan . '.Iiu»rl>. HijksiiiMt. voor hpl onderzoek der JC« UM«
Die Eter und Juyendformen der Nutzfische in der Xord- und OsUee und die AM^

beetimmvngen der Nuttfiaeke. Fr. Ileincfce. «Kapp, ot pnc. wrb., com. penn, vfm-
coqilor. mer«, VoL III. „ .
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Xenere VerOlhitdieiumgen. 6S7

Vorlttu/Iger Bericht ilhrr dir Nutiin/ivc/tic/i/i' ilrr SrJiultf mif Grund der l'iitersiic/iinii/rn

dn" Kommisxiiitt H in der Zeil Ins :ni)i Juxi nm-l. W'nltcr (iarsinni;. i;a|i|i.

<'t |inx'. \irl).. •Ulis. |iiTiii. iiilirn. i'\|>li>r. in' i .
\'t\. III.

Die Verbreiluufi der Seholle an der li<i/liiiiili.irlieii h'iis/t . Ii. (
'. Hcilcl:«-. et

|>r(ic'. vitI'. i i'ii-. iHTiii. iiilcrn. i vplor. nur , Vol. III.

Heer de Srhul min onze kiist. II. <
'. KiMli kc .Imirl). I^i)kl«ill^t. xckh In t i>i»li i7<«k di r Ziv l'.iO."i.

l'lanklitHonderzoekingen in ile ynrdiee. I'. .1. van Hrcfiiifii. Mnl^lfci. Vis.«!!. .\uy^ii^tus ÜHCj.

I'teriif)uda. ^*>\^<. .^I('i!^<lllll i iiiit. Wis-ienx-h. V.ii:. «1. «Irni. Ti''f-m'-Kxii. I). .

R<l. IX. 1. I.it. i-i<-hf iiiiicr Werket.

Die Xrnnjihiiiren, eine be«ondere Uattunij der Ithisopuden. l'r. Killi. Si'hul/.f.

»WixH'iM h. Kr;:. <l. «leut. liefaee-Exp. i>. „VakUm"^. Bd. XI, 1. Ug. {üAo unter Worin).

ReiflCB umA Expeditionea.
Ciuimagne teisnmSMie de la >iVtRMn«-^ltee* (190B), Liste des stntions. »BolL Sfns. Octei.

Moaaeo«, Xr. 46.

La croitiire odanographique de 'L'Andrie-» >1> Ywlit«, 7. OetoUe KNX'i.

Ozfanoffrtiphücke Fonehungett dfr Ejntediiion Nathont htt Jahre J899. 8cliokftlskL
iKiiA-iiM'b.) •>Ionkoi Kbornik« I9u.'>. Heft 9.

The Bereif Staden expedition in JH. M. S. Sealark^ The Ckago» Arehipelago. 3. Ktanlef
(tmrdiner. ^Natarp 1905. 3, Dctober.

/Vriry nrrfir ehih rrftedütoH Summer of 190S. R. E. Pcsry. -Ifaill. Aowr. ihenr. 8oe.r,

Vol. XXXVII, «hiolH-T iWXt.
The Ziegler Horth polar eng^Ukm. :>Scoik G«qgr. Mag.* 19<X'>, Nr. la

Beobachtungen über die Leuektdauer der BIHm». K. R F. Schnidt >Eldktnt. Ztsclir.«

KK>-.. Nr. 39.

Sperifie elretrieai eonäuciirity of tkt aht at wo. J. E. Bnrbank. >Terr. Slagn. Atm.
Kltiir. I!H>.-|, Vol. X. Nr. .t.

Wiaaennchaftlirhe Grnndlfif/rn der drttktloeen TVegngihie. A. PetrowakL (ttimiaeli.)

Morvkoi SIxtniik llHO.'Heft «J.

InHtrniiipnton- und Apparatpnkniido.
.1 norel type of rereird xheet adopted to seiinninjraphs, aeriai tMteorograph» etc.

( harks F. Marviii. .Moiilh. \Vinth. Hrv. '
,Imn- l<io."i.

The Piche evapurometcr. \Vjt«h. .Mmith. Wiiiih. Hcv. .hiiif l'.H'-'i.

Der dezeiten-hektifikdlor, ein Instrument zur Eliniinieruntß der deseiiemvelle aus den
Regi»lrirrknrreu der M'irefn/r'ijihen. \'(>ii T. Trraihi, W-spr. von H. Filtert. Zt.'irhr.

IlUitniiiik. l'.Hi,-,. H. !».

(^oHcnurs de eltnimtnietren du 4 jiniriir iiu .7/ nnti l'.Hi.'i. MinihliTc de la Marine, Seni<T
liMlrovnifihiinie. I!e\. ehroiiojii. >r[.!iiiil>re llHi"!.

Xotes sur le bitlnneicr runipenKd/ntr. Ch. Kil. (iutllaiinH' (
1'"'' artiile». .Umni. Suis«-

crH4»rlojr . < li-tnlire l'.to",.

IIhxmIii n liipiidti yfitnnylii iniid ifieiild. A ii i; ii -.lo Sunii. Kiv. Aliirill. Itonia l'.lOö,

Vlll IX II. X.
Ein neuer Si hrhit/iiiil-Apjiiirnl. |S< hrai|tT< l';iti iit-N< 1« Up

ü

n.i thiriMi .\r. i'.i.

Ein rerhis.-iiitrx Sehelhorn. >it\A\\r\ \'.'*''k Iii.

Submarine signaU. !?ir Willinni 11. W hite. «.Sk-iiiil. Auur. J^iippL-, .'^»twiiljcr ;iO. I9i>r>.

TeiTMtrlMilie uai witronomiHche Navigation,
A personal error in eetimating the direetto» of tt MNUUf. Seaton Schroedcr. *lfne.

NaT. Inst... Scplbr. \m:>. VoLXXZI, Xr.3.
Wenten by het zieh ronrdoen mm groote plntselinge kompassforingen. H. Mars.

»De Zee« 1!>".'>. Nr. lo.

Irnjirnred nuthotln for finding alfitude and euimuth-, geographical Position and the
eariaHon of the eonipuM. Wiu^h. Month. Wratli. Hev.« Jiitiu ItKCi.

A diagram or chart for findinq the itun\i azimuth. R. A, Uarria. »Hdenee-,
l.X Octolm- ItXCi,

An imprtived ex-meridian table. •Naiitir. Mag.« l&U."», Nr. 10.

KlHten- und Hafenbe!<chrpibnn|^n.
Le eanal muritime de In Ilatllijue ü In iner Soire, >La Nature', 7 Oi ii.lire l'.Mi.').

Die ailantischeH Kiistenstüdte Marokkos. .(ilobuH HMI^, Bd. LXXXVlll, Nr. Iii.

SdrffMwtrtob ud Scblffbav.
Het (werde toplieht. »Do 2«< ISOO, Nr. KL
Het afbeengen van Hr. Me. 'Hertog Hendrik: »MarimMad« 1(105 0(1. Vierde Ader.
IJiseh' und Ladrrnrrichttmgen fSr Hafenanlagen. (SchlnA.) Bruno MQIIer. HcUffhau«

KK>:., VI..Iahrp.. Nr. 24.

Schlingerkieie. Kiiw Entpvniin^. -IlniiM« \'MXt. Nr. 10.

Tnezieht op de zerwaardigheid eitn sehepen in Snnrwegen. l>e äv« in«t.'i, Nr. lit.

ßrmerkungen über die jetzii/en Sehiff.mnisehinen und Kessel. 1». <J<ilow. (Hiisüiwh.»

Mor^koi Sltoniik V.\n;, H, fl '.i.

IUe Entwirkehinri der driitachen Srhiffbfiii-Indiistrie. V. Siellti r. Sliifil.mi l'.in',.

VII. .(lUir^;. Nr. J.

/>»> Enturiekeluiu/ der deutsrhen Kriet/xmnrine in ihrrr Iledentnm/ für den dent.irhen
Schiffbau. 'Harkr'l. .<.|iiflliiui |'!«C.. VI. .lahri:. Nr. L'l. VI I. .lalirv'. Nr. L'.

Errichtung einer tehiffahrUtechniachen Verauchsanstatt in Hamburg. (Kingabe di«
Navtidieiwn V«niiM zu Hambmv an ilen Senat von lIaJnbuI|^) »Hansac 1906. Xr.3Q.
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538 Annilm irr HTuhnpapUp und Mmitimai 3leteonilo|^, November IWi.

HiuidrlH|;<>i>^i-a|ilii«' und Statistik.

OrSßefii'rrhälhniise tlcr die Ein- und Amhtkr bewirkendm SekUfe. «Deut. HamL Ank>
l!Nt:». S-|iU'iiil><Th<fi.

Vorkehr detüsr/ter Sr/liffr im Jii /in- i;kII /u l'airns. I'urlo. K<mIikIo. (luuiinri'n itiiui

I jviiip^tiinc Miiiai.i, MoUi n.ln Hii?.ariii di- I".-. San .liiaii iPiirrlo lÜnn. I,irj i-

MaruiiliAii, Taiii|>ii i>. I !• m. Ilaii'l. An h. I'.«!'.. r^ pi. iiiU rliid.

Sohiffurrrkrhr im .liihn llml /ii llii-l<il. < tilinillar, < '4-ara lUni-.i. >aii .Ii>-i' ilr <;iiaUiii«li.

\'ul|iar:ii<. >. l>iiit. Haml Ai.li. V.*>'<. SytciiiUTlirtl.

Haniifl iiHil Srhiffiihrl im .lithrr i:Mt4 rw Lilmii. Ni'ai>il. Nikulajcw, Itcval. Lhilt. H»B<i.

An-Ii. I'-'ir-. S, |.-. rijM-rli'-ri.

Nnrdtleiitgcher l.l 'iiil \ 1 1 Im r Mnrri«. >Xautk'. Ma^.- IWO. Xr. IO.

Über SchiffKiaifüll .n, >lrr </, ufsrhm KOtte. >UanM< IINIT,. Xr.-I2.

tieseti^celiuiiK und Kocbtxlelire.

Das SeetitniHnirrc/tt. M. ht nintc. H«U!*ji- im».".. Xr. «ii.

Die norwegische Seet/eitetstfehun!/. »IIwimh^ ISMX». Xr. 40,

ne new Norweyinn s/iipjtiny law. »Nuutic. Mu[.- liNlTi. Nr. lu.

Oetefs, hrtn'ffrtld di« UntemtehttHg van Sfeunmllen. ^äei>lalun< IttUV. Nr. 10.

Enisc/u'idt4ni/e» des HeiehtgerichU aus dem GebitU dtm Sttreehi» und der Summr
aehiffakrt. Dr. Sicver«. >HanNi IViij. Nr. 42.

ThenahuvlixtttioHofttlteneinMrtehBkip», Ch. .1. Latirlilait. «Nautk>. Matt'« IMiÄ Nr.K
VenchiedeMB.
/Vr zehnte inteninliKluilr Sr/iiffii/ir/srinii/nns in M'ii/iiHfl. II. II. III. ( Fnitsrl/^. M. s'AM.'-

/•iitiM. I!aii\i-r«. ll<ti:,. Nr. sl. v",.

Jm prtiffftiiiii tti'.lii Mariiii- iiitircfiuiiiif. Marct-l rii's».ix. ]>. Yai-hl Iii .i<'pi«ubiv l'JtC) «lö.

The Brifinh Mercnnfile Murltie. D. M ( i. N . » lon. Xanlir. Mafc« ISKjfi. Nr. HIl

The shipiixuiter'H po»iti(>n. .N'aniu-. Majf." l'.«'.'». Xr. 1(>.

Die Witterung an der deutschen Küste im September 1905.

ans den .meteorolo^'is'-iK^ii .Vufx<M<'linun^'cn «Ilt Nnrniai-Itt'obaohtuiigBBtationa

•wartt' an «Irr deutschen Küäte.

StatioiiK-Xiiiiit'

und äediObe

des
rrd-auf Abw.
MXu. Toid

|lS<>Br..)Uttal

Il<irkiiiii . . . In.l III

W iMn liiisliavcn s..'.

Ki'iiuui . . . 11.:!

Hamburg . . 2(i.n

Kid 47.2

Wnstrow . . 7.0

Swinonümle. 10.0R

l!nni ii«ulilcriii.4 n

Xeufahrwiuiwer 4.5

, . . . 4j0

I, II 1 1 d rii (- k, (inj nun t
Sfonata-Extraoe

nd. aufKtX u. 4.^°Iir.

2Uaz.:DBt. Min. Dat.

Ix I.Ii

l>l.S

iiii.:i

Ol.:

euu'>

0IIJ>

lii.i

»IU.7

IUI 70.11 ir.

II.S

H.H

0.5

-0.7

0.7

7<i.4 n.is.
liU.'.t lH.2-'.

ro,s. 18.

70.4 lltL23,j

7(Ml!l3.1K.|

70.1 i3.1R.

II.'.' 70.5

I IX IÜt.H

Oa7'— 0J2 llü.ii

IH.

v.\.

i:'.;t

4'.».ii

411.1

1

4S.1

45.S

4«t.l

4IU
,

4«i.7

4«U)

VA»

3.

.•io.

m.

:io.

a.

3.

LufUcmpacatnr,

2« N; 8kN .Mittel vom

12.4

i:s.i

ILM

12.2.
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Gegenüber detn Soi)tfinbpr vorigen Jahres, der sich durcli seine lieiton»

und trockene Witterung auszeichnete, fällt der diesjährige Monat Septeniber
ganz bedeutend ab durch die vielen trfiben und nassen Tage, wenn er sich
auch in den Mittelwerten der meteorologisclion Elemente ziemlich den Normal-
werten nähert. Der Luftdruck war im Mittel bis 0.7 mm zu niedrig, dif

Bewölkung etwas zu hoch, die Temperatur nur ganz wenig unter dem Normal-
mittel, an einzelnen Gilten sogar mit dem langjährigen Mittelwert überein-
stimmend. Die Nieder.schla^'smengo zeigt ein sehr verschiedenes Verhalten,
an mehreren \ormalbe()l)achtun<ifssrati(men an der Deutschen Küste wurden
bis 37 mm melir, an anderen bis 12 mm weniger, als nach den langjährigen
Mittelwerten zu erwarten war, gemessen.

Die Moncentenipemtnren lagen vom 1. bis 4. und vom 12. bis 28. fast

allgemein unter, vom l)is fl. jedoch bedeutend iiliei* dem Normalwert, so

daß die Monatsmittelwerte fast mit den langjälu'igen Mittelwerten überein-
stimmen. Die Maximalwerte fallen an den meisten Stationen auf den 7., an
dem die Abweichung der Morgentemperatur den Höchstbetrag von — G in

Hamburg, die der Nachmittagstemporatur den gleichen IJetrag in Swineniüiide

erreichte. Die höchste Tagestemperatur betrug an der Deutschen Küste 24.1 ^

(Swinemfinde), so daß kein Sonmertajp verzeichnet wurde. Die niedrigste
Tagestemperatur zeigte Memel am 20. mit 3.4''. - Die größte i^chwankung
betrug somit an der ganzen Küste 20.7 gegenüber 19.1 am gleichen Ort
(Rügenwaldermünde). Die kleinste Schwankung hatte Borkum mit nur 11.7^

aufzuweisen. —
Die aus dei- Änderung von Tag zu Tag für die drei Beobaclitungs-

termine ohne Rücksicht auf die Vorzeichen der .Änderungen als arithtnetisdies

Mittel berechneten Werte der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur

M Die n^stricrteii Winil^cM'hwiniligkdtoii ninl .^turmmmncn ciwhcinen »eil .Tantiar d. .f.

infolge anderer BcvechiiungNwdse kleiner ult> fridicr (vgl. die- KrtiMterungcn der Juiitiartabelle S. 14.3).
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530 Animlen der Hy«lmKr«(iliie nmi Maritim«« Mftrarotnf^. Xmtmber IflOS.

(L T. V.) ächwankten mit ihren grüUten Iteträgen zwischen 2.2 (llauiburgl

und 1.9^ (NenfahrwaBser nnd Borkum), wifarend die kleinsten xwi8ch«n iJ-*

(Hamburg und Rfij.'rnwaMcnm"in'ii') imd <l 7 (T^n-knm) Iii'^r* ti.

Als heilen* Ta^f, an ticiu-ii ilit- üi wolkuiif^ im arilliiiu'tisclicn Mittil au-

den dreimal täglichen lieoharlitungfii naoli der Skala 0 bis 10 kleiner al« i

war, sind über größeren tiebieten der 18. an der ganien deutschen Kflste^ der

18. und 15. an der Nordsee, der 19. an der franzon Ostsee und der 17. vati

20. an 1' '»slih'utsclicn Kiisli» zu verzeichnen.

.\«>lM*U«|ce über grülieren (iehietcn waren der 5. und 27. an der Nordsev

und der ostdeutschen Küste, der 29. an der ganaen KQste.
üewitter traten nur vereinzelt auf.

T>io monatlirhPD XiederNrhInfcsiiienc)*!! schwankten durchweg zwischen

00 uml Sil iiitu. Ulli' an einzeliK-n Orten inr<)l;.re sein- er^-iebif^cr I{eL'"r-

fälle an einzelneu Tagen die tiesamtmonatämeuge bis über IIU mm. Seiv

erheUiehe. in 24 Stunden 20.0 mm Qberateigende Mederadillfre hatten aata-

weisen :in ili i- Hstsi e: Urfisteriirt HO mni nm 2., Ilela 21 mm, Noufnhrwasiier

20 mm am. 14., lii.\lu>fi min, Lelia 41 nun, Stolpmündc 'Ah, Hü<:enwaliier-

mOnde 28 nun am 2^ Swinemündf mm, Ahlbcek und Travemümle 21 mm
am 8.; an der Nordsee: Cuxhaven 22 tnm am lU., Hamburg 2iimm am 3. und

21 mm am 25., Geestemünde 29 und Wangeroog 27 mm am 27.

Wetterlii^ce. In den ersten Pi'picmhertagcn stellt die Küsle wie in 'h-n

letzten Tagen des August, unter depre.ssiunalem Einfluli und hat daher trül»e» i

und regnerisches Wetter. Da das im Südwesten Kiimpas liegende HoohdrtHiit*

gebiet nordoetwärta drängt, gleichzeitig aber von Nordwesten neue Depression«! i

oder Ausläufer weiter oHtlich gelegener Depressionen südijstlich vordrinpon,

treten an Crenze dei' lieiden (leliiete wie in den letzten Au^'ii.-<tr;i-'i n

ftürudsehe nordwestliche Winde und zwar besonders an der östlichen üslüi'e-

kfiste auf, die Iiier vielfach starke Regenfälle mit sich bringen.
Vom n. nn rückt das Hoclidruckgeljiet, einer von Westen heran-

dringenden Depression weielienri, über Deutschland nach UuiUan<i vor. Die

jetzt aus Südwest wehenden leieiiten Winde bringen bei meist trübem Wetter

eine starke Erwärmung. Doch bei weiterem Herannahen der nordöstlich vor-

rflekenden Depression nnd der dadurch bewiricten Drehung der Winde Aber

West nacli Nordwe.'^t. die am '.». an der Nordsee, nm 10. an der ganzen Kü>''

zu stürmischen Winden auffris> heii, sinkt die Temperatur wieder unter di-n

Mittelwert.
° Am 12. erscheint im Südwesten Europas ein neues Hochdruckgebiet,

das in den folgenden Tagen nordostwärt« bis Finnland vorrückt, während
tler N<ir<len Eurojias unt<'r dem Einflult ostwärts vorül)erzielien(ler

Depressionen steht. Ihm gegenüber liegt ein zweites neues Ilochdruckgebici

über Südwesteuropa, daa aber bald einer neuen von Südwesten her vor-

dringenden Depression weichen mnli.

War die Witterung während des Vorlu-rrschens des antizyklonalen

Einflusses ruhig, meist trocken und in den Tagen vom 17. bis 20. vielfach

heiter, so tritt bei dem weiteren langsamen Vorrücken der Depression aU-

mählich ein Umschlag in trübes Wetter mit stirkaran RegenfBN«! ein. Dia

Depression breitet sich langsam ;

' r ganz Sü<l- und Mitteleuropa au.';, wrdirend

von Westen Hochdruck über Irland lierandringt. — Am 29. erselieint iui

hohen Norden eine Depreaaion, die, einen südlii lien Weg einschlagend, für

Küste eine Reihe regnerischer und stürmischer Tage bringt Am 30., wo die

Depression über Südschweden liegt, wehen an der Ostaeeküste mäßige süd-

wesiiieiie Winde, wiilii-end die an lier Nordseeküste aua Nordweat wehenden

Winde hier stürmisclien Charakter haben.

«ieilriukt uml in \ i-ririfl> liei K. S. Miiiler & .'»ohii

KnnlfflidK* llnfltui-hluindltttit; und Hofbnchilnrkmi
n<-rlia .sw, Kortwlrali«- es 71



Amd. d. Hydr. etc^ XXXIII. Jahiy. (1905), Heft XII. 531

Bemerkenswerte Sttirffle.

Weitere Folge.

Voo Profewor Dr. W. J. tu B»bWr.

(Himtt TaM 21.)

V. Der Sturm vom 6. bis 7. Oktober 1905.

Der Sturm vom 5. bis 7. Oktober hatte zwar keine ^ro(5e Ausdehnunpr,

indem er sich nur auf einen Teil der südliclien Nordsee beschränkte, und auch
seine Daner war Terhaitnisnifißi^ unbedeutend, indessen ist er doeh an den
bemerkenswerten Stürmen zu rcclincu. weil in uniuittelbarei- Nah«' (h's Zentrums
die Winde ununterbrochen sehwach blieben, während erst in «frölJerer Ent-

fernung nach der Südwestseite hin, auf beschränktem üebiete, stürmische
Mordwestwinde auftraten, welche einen orlcanarti^en Charakter annahmen und
dabei viele und starke Verheerunfzon anriclitetcn.

Unsere Wetterkarte vom 4. Oktober (siehe Tafel 21) weist eine tiefe

Depression über Nordwesteuropa auf, deren Kern nordwestlich von Schottland

liegt. In Nordirland herrscht Sturm aus SW, zu Skudenes SO-Sturm, wahrend
im deutschen Nf>rdsee^a'biete stark»- SW-Winde wehen; die Winde der Ostsee

stehen unter dem Einflüsse einer Depression, deren Kern bei l'etersburg liegt,

und welche im ganzen Ostseegebiete nur schwache Luftbewegung erzeugt.

In Anbetracht der gefahrdrohenden Wetterlage wurde am 4. um 9^IJ^ V.
die Kordsee und westliche Ostsee jrewarnt:

Tiefes Minimum ostwärts f(»i-f schreitend. Nordwesteuropa macht
stürmische, zunäclisl südwestliche Winde wahrscheinlich. Signal:

Südweststurm. Seewarte.«

Am Nachmittag wurde diese Warnung auch auf den östlichen Teil

unserer Küste aus<>:edehnt und nachlter (am 5. und 6.) das Signal »SQdwest»
Sturm« in Si^^nalball umgewandelt.

Im Laufe des Taj^es sclireitet das Mininmm im Nordwesten mit großer
Geschwindigkeit ostwfirts fort und Hegt am Morgen des folgenden Tages, am
5., über <h'in Ska^'crrak. ülu r den britischen Inseln imd dem Norrlsee^ebiete^

starke nördliche und nordwestliche Winde verursachend. An der nieder-

ländischen Küste wehen steife Nordwestwinde, und an der südnorwegischen
Küste frischen die Winde stark auf und nehmen am Abend einen stürmischen

Charakt(M- an.

Am Morgen des (>. Oktober ist das Mininmm ostwärts bis nach Süd»
Schweden vorgerückt, währe.id vom Ozean westlich von Irland ein Hochdruck-
gebiet herannaht, welches sich nach und nach südostwftrts ausbreitet. Um
H'.' V. meldet Ilelder NNW fi, auf Horkiin» wehte voller Sturm aus NW, welcher
noch am Vormittag eine orkanartige Gewalt annahm.

Während auf Borkum am 6. morgens schwerer Sturm tobte» waroi die

Winde in der Nachbarschaft nur schwach, wie aus den Windmeldungen von
WV. hervorireht:

Wilhelmshaven WNW 2, Keitum N 3, Helgoland NNW 5, Cuxhaven W 2,

Hamburg NW 2, Kiel WNW 1, Wustrow SW S. Im Laufe des Tages zwar
breitete sieh das unruhige Wetter in der Nordsee etwas weiter ostwärts aus^

am Abend traten auf Heli,'oland und zu rnxli.iven stürnnsche Winde auf, 9bet
im Ostseegebiete kamen starke Winde nicht zur Entwickelung.

Am 8. Oktober trat allenthalben wieder ruhiges Wetter ein, wobei das
Minimum ostwärts nach dem Innern Rußlands sich entfernte; zu bemerken
ist noch, daß in der Höhe übr-r 1000 m sowohl über llambur<r wie Berlin
vom 5. an beständig stürmische Winde aus VV und NW herrschten.

Die Sehwere dieses Sturmes veranschaulicht nachstehende, dem >Ham-
biurger Correspondenten« entnommene Notiz:

Au. d. isjir, «tA, tm, Heft xir. 1
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632 Aniudeii der Hydrogniihie und Maritinun Meteorologie, Desember 1906.

'Nach ih'in Sturm, l-'iist alle am Soiiiita^ int Haiui>uif;ir Hafen dii^'Lroffenen fichiffe

hatten «chwer unter dem orkanarti^fii Stiirm zu leid»'», der in tli'ii l<'t/li-n Tajffn der verfloMenoi

Worhi' in <1it Nordsw gelobt hat. S>) »rhwer hat c» dort seit lanpT Zeit iiifht jrpwiitcl. D(t von

HuU fifktHumcne cnnlischf I>ampfcr Cito orlitf schwere DerkKwhtiden. Stur7.sj«n ri^srn die au«

OltiiriM Tii hi-stt^lu lulr ] )rcksl:i.>it ii»s lind n hlt iidiTtt ii sie ."^i ii die Vorschimzunprn. dif dadun*h /

grüfJicn Teil zerstört wurdca. i)ac (.'ha<H wurde t'r>*l im'ndct, als winif liehe DL-t-ksUst über Bord
geriii.sen war. — Dem hier eingetmffenen en^'liürhen Kfddendampfer \V<i<Mlh<irn HeUitf; eine Stun-
see die Vonlerlukc ein. Unter unMÜL^Iichen Anstrengungen gebng o» der tHihiffsbesatzun^r. Stv>-1 uWt
die I^uke hinwefrzuziehen und datuin-h die Affnunp nrovisoriseh m weit zu diehten. dal» ihr

\V(K)dhoni vor dem sicheren l'nteru.in;,'^ Keuahrt blieb. Dem hier anp konuneneii ent;li>chc!(

Dampfer »ütacil* sciiUigen Snirzs<'<'n die Keliun^slhxite zur S'ite. wodurch die IJtKttwIaviL- gkieh

Sireiehhdiiem geknickt wurden. — Dem enplis« hen Kohlemlampfer Skal|>a echlupen Sturyx'cn die

Verachanmngcn ein. — Der am Soimabcnd abend im hiesigen Hafen eingetmffene I'txtdampfer

»Aline Woermann« hatte im Sturm in der Xordwoe eine gewaltige See ülKTjrenommen. <lic die Tür
zur Kajüte einscldug lunl in der Kaiiitt \nheerende Wirkun^reii au-iibte. Du f< >t;:. >. hranbien

Stühle und Tische wurden ItisgerisKeu und durcheinander geM-hleuden. Ein Passagier erhu hierbei

doen Beinbruch.«

Die Reise des Fünfmast-Vollscliiffee „Preufien'' und «les

Schulschiffes „Herzogin Cecilie" nach den Salpeterhäfen Südamerilcas.

September bis November 1904.

Wm M. I'nijrer, As-ii^tent der Deutsthen Seowarte.

Bereits am Schlüsse der Mitteiluiif; Die zweite Reise des Haniburrrer
Fünfinast-Vollschiffes .Preußen' von Haniburg nach Iquique und zurück. März
bis Juli 1903«, Ann. d. Hydr. usw. 1903, S. 385 ist darauf hingiewiesen worden,
daß dem Schiffe »Preußen in dem Schulschiffe -Herzogin Cecilie« in bezug
auf Schnelligkeit der Reise ein scharfer Nebenbuhler entstanden ist! Die
Heimreise der i>Preußen< , Mai bis Juli 1903, von 50 S-Br., 82.8 W-Lg. betrug
63 Tage, von demselben Breitenparallel an, aber in 96.8^ W-Lg., gebrauchte
»Herzogin Cecilie«, April bis Ende Mai 1903, ebenfalls 53 Tage, somit hat
dieses Schiff, bcf^^ünstigt durch bessere \Vindverhältni.»<se, ein ebenso gutes
Resultat erzielen können. Jetzt liegen die an Bord beider Schiffe geführten
meteorologischen Journale von September 1904 bis Januar und MSra 1905
der Deutschen Seewarte vor, und es erscheint angebracht, zumal die Ausreise
beider Schiffe zur selben Zeit angetreten wurde, über die Schnelligkeit dieser
Segler einen Vergleich anzustellen.

Am 6. September 1904 verließ »Plreußen«, lüipitia 6. Petersen, die
Elbe, am 7. »Herzogin Cecilie

,
Kapitän M. Dietrich, die Weser. In der

Nordsee und dem Kanal hatten beide Schiffe iregen Südwest- und westlichen

Wind zu kreuzen, dennoch patisierte schon am 11. September »Preußen* um
3 Uhr vormittags und »Herzogin Cecilie« um Mittag Lizard. Def Standort
beider Schiffe um Mittag dieses Tages war : »Preußen auf 48.9 N-Br., 6 W-Lg.,
ner/(»<^in Cecilie auf 19.8 N-Br., ö.l W-Lg., somit hatte Preußen- ein«'n

Vorsprung von ungefähr 60 Sm. In den folgenden Tagen kreuzten beide

Schiffe zunächst gegen sudwestlichen Wind von wechselnd«' Starke, der am
13. September zum Sturinc anwuchs und Herzogin Cecilie - zum Beidrehen
zwang. Während "Herzogin Cecilie« sicli von ciiicj- noi-dlieh liegenden De-
pression entfernte, lief > Preußen», 120 Sm. südlicher stellend, in ein Teilmininmm
hinein, das sich südlich von den As(M*en gebildet hatte. Schon in den Morgen-
stunden des 16. Sei>tember frisclite der südöstliche Wind bis Stärke 9 auf
und fiel gegen Mittag mit orkanartigen Böen, Stärke 11, Barom. 744.S mm aus

westlicher Richtung ein. Da aber -Preußen nicht beidrehte, sondern sich

von dem in dstlieher Richtung ziehenden Minimum mit sdmeller Fahrt ent-

fernte, so flaute der Wind schon in den spätcicn Nachmiltagsstundon rlioso?

Tages nach NW drelu-nd ab. 'Herzogin Cecilie näherte sich, weit nordlicher

stehend, zwar auch diesem Teilmininium, hatte jedoch nur frische östliche

Winde» die an der Westseite der Depression nach NW drehotd, das Schiff

schnell südlich führten. Dieser nordwestliche Wind blieb bei mittlerer Stirke
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Pr*ger, M.: Kdsedes Füoliu.-VoUticliifies Preußeiu u. d. äcliulucb. »Heno^CecUie« usw. 5$3

und langsam steifrendem Barometer stetig, er holte auf iin<?efähr 28^ N-Br.

nach N bis XNO lieruin und ging in den Nordost-Passat über. Die polare
Grenze des Nordost-Passates erreichte T^renBen» am 20., ^Herzogin Cecilie

am 21. September. Die durchlaufeneu Strecken bis zu diesen Tagen betrugen
durchschnittlich für »Preußen« 183, ffir »Herzogin Cecilie« 162 Sm. Jm EtmaL
Bei schönem Wetter und mäßigem Passatwind, der Nordost-Richtunjj beibehielt,

erreichten beide Scliiffe, die am 2'). S<'j)t<>inber einaiuh'i" in Sicht kamen, am
27. September die Südgrenze des Kurdüst-Passats, auf 12 K-Br, 22^ W-Lg.
Der darauf einsetzende sfidwestliche Wind mit anfänglicher Stärke 0—2 ge-

stattete bis zum SO. September nur ein langsames Vorwärtskommen, es wurden
nur Entfernunfron von durchschnitllicli 72 bzw. (>2 Sm. im Etmal durchlaufen,

die kürzesten während der ganzen Ausreise. Am 6. Oktober setzte mit zuerst

stark südlichem Wind auf 3^ N-Br. der Südost-Passat ein, und beide Schiffe,

die bis zum 5. Oktober zusammengeblieben waren« passierten am 7. Oktober
den Äquator.

Mit frischem Südust-Passat, dessen Stärke im Mittel t», vereinzelt 7—

8

betrug, erreichte »Preufien« am 12. Oktober auf 18^ S-6r., 34^ W-Lg., »Her-
zogin Cecilie« am 13. früh auf derselben Breite, aber 36° W-Lg. die polare
Grenze des Südost-Passats. Der Standort bei<ler Schiffe war am 13. mittags:

»Preußen« 20.6 S-Br, 36.5 W-Lg., Herzogin Cecilie« 17.9 S-Br., 36.3^ W-^,
mithin hatte »Preußen« einen Vorsprung von annähernd 160 8m. Ohne 1^-

sondere Abschwächuilg, Stärke 4- 5, drehte der Südostwind am 13. Oktobw
nach Nordost herum und wehte, mit Ausnalmic <l('s 14. 15. Oktober, an
welchen Tagen schwache südwestliche Winde eiuäetzten, bis zum 19. bei

wechselnder St&rke aus ostlicher Richtung. Während »Preufien«, 3—4° west-

licher stehend, auf 37 ' S-Br. umlaufende und unbeständige Winde aus west-

und nordwestlicher Richtung antraf, behielt Herzotrin Cecilie« bis zum 25. Ok-
tober frische SSO-Winde. Die verhältnismäßig günstigeren Winde iiatten

»PreuBen« schnell südwärts geführt, so daß schön am 26. nachmittags 50^ S-Br.
in 64 W-Lg. geschnitten werden konnte, wogegen -Herzogin Cecilie« erst am
2H. Oktohei' diesen Breitenparallel erreichte. Mit reclit frischen, zeitweilig

ätürnüächcn Winden aus vorwiegend westliclier Kichtung passierte »Preußen«
am 29^ »Herzogin Cecilie« am 31. Oktober auf 57° S-Br. Kap Horn. Bei
trübem regnerischem Wetter und zuzeiten schweren Ila^'elböen holte der Wind
westlieh von Ka|) Horn nach NW herum und hielt sich in diesem ^>nadranten

bis zum 3. November. Für beide Schiffe bot sich somit üelegenheit, schnell

die erforderliche westliche Länge abzusegeln. Der Standort der »Preußen«
war um Mittag des 3. Novendier 53^' S-Br.» 82.8 W-Lg., während »Herzogin
Cecilie<= sich auf 56.7 S-Br., 79.() W-L^r. befand. An diesem Tage erreichten

beide Schiffe die größte Schnelligkeit. Mit günstigem, aber stürmischem
SSW-Wind durchlief »Preußen« von 4 bis 12 Uhr vormittags eine Distanz von
132 Sm (66 Sra auf jeder Wache) also 16,5 Sm in der Stunde, »Herzo<.Mn Cecilie«

von ü bis 4 Uhr nachmittafjfs 64 Sm, also 16 Sm in der Stunde. Wahrend
nun »Preußen« noch um 12 Uhr nachmittags am 3. November den 50' S-Br.

durchschnitt (die Umsegelung des Kap Horn von 50^ S-Br. im Atlantischen
bis 50 ' S-Br. im Stillen Ozean dauerte also vom 27. Oktober morgens bis

3. November Mitternacht H Tage), brauchte -Herzogin Cecilie« vom 28. Ok-
tober 4 Uhr morgens bis 5. November mittags 8 Tage 8 Stunden. Am Nach-
mittag des letztgenannten Tages erlitt aber das schnelle Vorwärtskommen
der »Herzogin Cecilie eine Unterbrechung, indem der wieder nach NW um-
gesf)run^M>ne Wind aus WNW mit Stärke 10— 11, Barometer 12 Uhr a])eiids

735.7 mm, einsetzte und das Schiff während der Dauer von 14 Stunden zum
Bddrehen zwang. »Preußen« dagegen lief mit starkem bis sturmischem West-
wind schnell nordwärts und schnitt am 8. November früh auf ^0 S-Br. die

polare Grenze des Südost-rassats, woirejjen Herzogin Cecilie , durch leichte

südwestliche Winde am schnellen Furtkonunen behindert, erst am 12. Novend>er
den 80^ S-Br. durchschnitt. In den ersten Vormittagstunden des 12. erreichte

Preußen* noch den Bestimnnin<:sort Iqnique, Herzoijin Cecilie« dagegen ge-

langte 2 Tage und einige Stunden später am lö. November mittags in Jaltal an.

1*
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Die einzelnen Ab»ehnitte der Ausreise beider Scliiffo ^ind in den fi»l-

genden Tabellen susammengestellt:

Fttnfma-l.rhiff Proußcn . 1

Viir.unstbark iSchul.chiffy .Herzogin

\Wt. lÄTAnl Itis A<|iintur . . 20 Tti((e SSid.,
,

lOOl. t.jz:inl Iii*' .\<|untor . . 20 Tufe 12 8l<L.

» A<|u«i<)r bis "iM S-Itr. 10 12 » » Aqiintor bin r>*J .S-Hr. A >

» '<' ! S-Itr. bi" Klip Horn 2 K > i > .'Ü > ' Mir. bia Kap Horn 3 » — '

> Klip Horn IiIh ;>( I .-^-lir. fi Iti » > KaplIanihiii5l)°B-Br. 4 > 8 •

S^t'- 8-Iir. bi» Iquique H . G > • fiO« S-Br. hia Taltal . 10 * — =

Liiud bta Iqtdque . . 02 • 2 » « liaid bb TUtal ftl > —

Um einen Aufschluß über die Durchschnittageschwindim'koit der beiden
Sohtiellsegler su erhalten, folgen naohstefaend die In jedem Etmal gvlaofiweo
Distanzen von Lizard ab:

'PienAen*
CcleU^^<

'IVeuOen«
>llenmdn
CVriiie«

Im«
»Hcnooa

i.{

,

1 1 . Sept. 1 ;
Itls ls. S. ii( 221 Sfu l.V.t Sm bw 2."!. Heul |sl Sin i N 1 .""Hl

» 12. • 274 1» 22:1 f<m 10. 2 »2 1 Sl > Zti. > II*.
1 *>

i:t. . ll.'> I» I.M 2V. '.M 1 T'i
•>"

05 .

II. - 22.1 » 14» » 21. > HC 12"i _Js. 20 » 42 '

if). . IIU • • -iI > 22. l.")7 1 Hi 20. m >

» 1«. . 177 Iii*.) 2!. I'.I2 » IN» > aa ' 32 > 33 ^

» 17, . ISl) I!(7 21. 21 N) » IS'I

l.Okt. 70 » filj • » II. Okt. 300 2:to . > 21. Okt. u va > Kü .

» 2. . 155 i» 1:12 12. 9 27« 2«H . . 22. . 70 . KU
m 3. . ira m 141; 1:1. » IKS 1 7.i . . 23. ' 118 IM
» 4. * 140 1 1:< 14. 2Mi I'.t:! v = 24. 1S7 174
1» Tl. 2i»s 2< I'. I.-|. 112 1 ::i 25. 22*i . l.jii

«. * 222 201 Ifi. 117 IIS 2il. 101 21.j

7. ' 22I; 217 1 2-2H 1:0 2::. •26H '

» 8. . 27n 2IS * N. 220 2>v. 22.'i - l'M

9. . 2s2 2 Vi l'.l. 2<>!i 21(1 20. 142 . 2.11 '

» 10. - 2s;i 2.10 2V. 2.VI 1 10 :io.

31. '

l.il •

213 .

74
229 .

» 1. Nov. 220 217 tj. N(iv. ;i;« j» Htl . . 11. Xw. 91 . . Vik ^

2. . i:tu 170 • 1

.

2«i4i 1.-.0 > 12. 33 •
j

110 <

.3. . 271 » 121 N. » 24» » 2.%s . 13. . — » ' 119 •

1* 4. > 328 2:«t • 'X w 2»i »
;

22.-1 > 14. >
(

z :

;

2-12

> & • 347 213 » 10. m m »
1

173 . . 13. • AS

4467 Sm 3720 Sm 4N26Sm| aV7S 8m 27648m',

Die durchlaufene Meilenzahl betrug; demnach von Lisard an für »PreoBen*
12 067 8m, für »Hcrzotrin Ceeilie« in!)2<;fni.

Wird der liingere Wetr der l'nulli ii , vom Breitenparallel von Taltal

bis Iqnique, um 356 Sni zinii( k^'< le>ite Distanz vi ikfirzt, so verbleibon für

»PlreuBen« 11 701 Sm, von Lizard an, 768 Sm mehr, als »Herzogin CedJie-

dnrchlaufen hat Auf 63 Tage verteilt bitte »Prevflen* demnach tigifch

18.4 Sm mehr durchs WasrJcr L'olaufen; florzn-rin Cecilie liat also Oclegen-

heit gehabt, einen viel direkteren Wviz einzuhalten. Die DurchschnUt*-

geBehwindit;keit für l'reuIJen« betrujr 8.1 Sni in der Stunde, für »Herzogin

Cecilie«, 64 Tage Reiae, 7.1 Sm in der Stunde. Um einen so großen Unter-

schied in der MeilenKahl erklirlicb zu finden, ist darauf hinzuweisen, daß
Pi-eiil(en dunli sfliralere Winde gezwiiiiireii war, mehr von der direkter.

Kursrichtung abzuweichen, aber auch beim Winde liegend vergrößerte ^PreuUen
den Winkel zwischen Wind- und Kursriehtung dadurch etwas, daß das Schiff

mit stets volh'n Segeln am Winde gehalten wurde, wcxlurch erklärlicherweise

die Fahrtgeschwindigkeit vergrößert, aber auch der Weg dureha Wamer ver-

längert werden mußte.
Die Heimreiae.

Am 28. November «ehon, nach einem Aufenthalt vor nur 11 Tagen in

Iquique, trat PrenBen« mit voller Sali)eterladung die Heimreise an, »Herzogin
CeciUe« dagegen traf erst am 24. November, von Taltal kommend, in Iquique
ein und verliefi am 14. Dezember 1004 diesen Hafen.

Oigitized by Google



Träger, M.: ItciM.' dus Füufiu.-VoUadüfftie rreulieii u. d. Si-huUch. IlerzcgUi Ccn-ilic'^ u«. 535

• Beide Schiffe wurden auf ihrem Heimwefirc durch Stürme nicht sonder-
lich auf;,M»halt('n, mir Hfr7.<)«i:in Cocilic inul'f«' am 215. Februar 100'), nicht

weit vt)in Kanul entfernt, auf 4G N-Br., IG W-Ly. vor einem schweren Sturm
mit orkanartigen Böen aus WNW mehrere Wachen lenzen. Die «fntßte Ge-
schwindiglceit erreichte »Herzogin Cecilie«- an diesem Tage mit 56 Sin (14 Sm
in der Stunde), PreuHen am 25. I)(<zem!)er mit fiO Sm (15 Sni in der Stunde)

auf 34 S-Br., 35 W-Lfi. Die Durchschnitts^'eschwindijjkeit betrug für TrenBen •

7.5 Sm, für > Herzogin Cecilie 6.7 Sm in der Stunde.

Die einzelnen Abschnitte auf der Heimreise beider Sohitfe sind folgende:

F«nfmas...ti»f I'rtM.IU n..
ViermMtblirk (SehuUchiff) *H<mogln

l'.hH. 2;{. Nov. Abfuhrt von I«iuii|tR'. 1904. 14. Dez. Alifahit von l(|ui(|ue.

• 12. Des. öü S-Hr. in 79.3*
|
19a\ I.Jnn. ..() S-Hr.iiiS4o\V-l4E. K Tge.

W-I4: 19.3 Tgp. ' » .'1. » Kap Horn .... 5 »

• 15. » Kap Horn .... 2.5 -
J

> 9. » "lO- S-Br. in 53>io

11». :.n S-Hr. in \V-^^^ ,'. » 1 W-I.<r 4 »

l«Hri. S. .Tan. Ä<|iinti»r iu 2n \V-I4;. 2'» » * I Idtr. Äiiiiatt»r iji 2h \V-L4:. 25.5 »

• Lizjinl an .... 22 * ' » l.März. Liziinl an .... 26 »

lt]ui<|iic lizoni 99 »
,

l<|uii|uc Lixanl ..... 77.5 »

Die Witterung zu Tsingtau im Dezemlier1904, Januar und Februar1905,

neliet einer Zueammenstellung ttr den Winter 1904/05 sewie Mr die

vier Jahreszeiten und das Jahr Dezember 1903 bis November 1904.

Bericht dor KaiHorlichon >fot/>omlopwh-astronoinL«cheH Station tax THUigtau.

Die folgende Tabelle enthält die mcteorologiscticn Beobaclitungen aus
Tsingtau sowohl für die Monatsdrittel als auch för die ganzen Monate De-
zember 1904, Januar und Februar 1905. Am Schluß der Tabelle findet sich

<'ine ZusammenstellnnLT für den Winter 1904 05 und die vier Jalireszeiten wie
daä Jahr Dezember l'JU3 bis November 1904. (Letztere wie die Berechnungen
der »All<4enieinen Luftbewegung« ffir die einzelnen Zeitabschnitte sind unter
Zugrundelegung der Windbeobachtuniicn an den drei Terminen eines jeden
Tages — vgl. Ann. d. Hydr. etc.« 19ÜÜ, S. 63 — auf der Deutschen Seewarte
eingefügt worden.)

Dezember 1904. Die Temperatur der Luft hielt sich im allgemeinen
.so ziemlich in denselben Grenzen wie im gleichen Monat der vorhergehenden
Jahro. Sie war im ersten Drittel des Monats noch verhältnismäßig hoch
und sank dann im zweiten Drittel plötzlich um mehrere Grade.

WShrend die Nachte nun im letzten Monatsdrittel durchschnittlich

kälter wurden, wurden die Tage zur Mittagszeit wieder etwas wärmer.
Das Tagestnittel der Temperatur betrug 2.1% das Minimum — 7.7° und

das Maximum 13.1 .

Größere Teroperaturschwankungen traten infolge der umlaufenden Winde
nur zwischen dem 6. bis 11. auf; hier betrug der Unterschied beispielsweise— 13.9 in der Zeit von 7 Uhr morgens am 10. bis 7 Uhr morgens am 11.

Eistage wurden 3, Frosttage 22 gezählt.

In den früheren Beobaohtungsjahren lagen die Yerhiltniss^ wie folgt:

181>S Tigeniuttet 3.2s Bfinimom ~5.5\ Maximum 1:5.'.»
, Etatage 0, Frosttage 16.

\m « 2.0 .
c — 7-3'^, c 14.1«, « 1,

1900 « 1.8 .
< — 7«3«. c 14.0«>. c 2,

1901 c — 9.8
,

*: 11.2 ,
0 10.

19U2 « 2.li-, — .5.7-, 14.0 , 20.

1903 « 24s « — T.0'. r 11.0% 1, 21.

Ebenso wie im vorigen Monat war auch im Dezember mit Ausnahme
weniger Tage fast durchweg heiterer Himmel vorherrschend; es wurden dem-
entsprechend 16 heitere und nur 1 trüber Tag gezählt. Die Bewölkung
betrug im Durchschnitt 2.8 Zehntel.
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LufUlnick auf vfi C.
und MMnaiiveau

rednztert iDin

4>

J 'S

Mitt.-l

Luftwirroe ^C.

Itiglicliliöclute
läßlich

nksm^tc

t-
i
©j es t H 9 . -a I

•

Rdative Feuchtigkeit

der Luft pCt,

und

Ä J». *

I
•c

1

BeiriHkuBg 0 \m

Mittel

•^5 -4'

Ü ^ - _:

-3* _*2 I

-10. 772.(1 ::>:::
- 1

. t.. 1

-20. 76.ft IlS.i 1 - l.s i.-j

—iiii 71 »
1 -f * 7».3 f.;s.:, .Mi o -

onat 71.2 79^ 57.2 0.2

-10. 76y.O 77&1 765.."» 2.2 6.9

-20. o:».H 72.5! •>•»•- 2.8 7.6

-31. 05.9 72J5 ö'J.it 2.7i 02
onat G6.9 78.1 5U.2 <i.7 4.G

-10. 772X» 775.1 Tt'.:.;» .'i.M -3.0

-20. 70.3 73.9
• >

~
2.6

-28. 60.6 73.0 2.7

onat 70.7 75.1 G."..: 0.0

iiiliT
1
7üU.()

,

77;t.j 757.21-0.8 3.2

ilcl 7 "i •.."> 7S2.H 7ÖS.0

tdijtgi »;:{.7 75.1 .'*•>.."> K.ri 11.Ii

uncr :>(;.! 61.7 50.3 22.4 25.1

bRt (m.7 78.6 58.0 13.4 18.3

ahr frl.0 82.B 50.:j 10.8 .4.0

6.; r.o

-2.0 5.9 2.1

7.4: 13.1
i
10.4-041 9.2 3.

0.4 -0.4

02-0.11-0.5 72

1.9 2.1-2.0! 13.1

3.4

-4.3-0.6-2.K

.1

7.7

-1.6j-3.7

9.2j-l.l

79 67 82

73 62 72

78 56

77:62

82

79

;76 98 46

|60|
96* 37

72| 96; 39

i73|- 9«' .37
i I

4.Ö, 4Ji,'

4.9j 5.11

-23-1.9

22; 2.4 -

6.0

5.6

5.5, 9.0

.5.5 9J(i

Januar 190«.

9i*j 7.8 -3.6, 1.3-0.1

9.1 8.2-2.8 4.1 l.;i

0.6

5.4

86| 66 84:79 < 93 .13

90 71 S8 8:^ 98: 49

s:. 78 H.^» 8:{ 100
' 59

-nj)| 4.61-0.9187
I

72 86
1

82 '100 49

-ILOj 4.0; "3.t

Februar 1»U«.

0.2

-4.7

0.1

0.4

-1.6

.3.8-04-221-841-5.8

0.3| 6.6 .3.fi

1.0j 5/> 3.7

3.8 G.r, 1.4

-72181

-6.V-0.4-l2

-6.0' 0.8-1.7

-8.0! 0.8-4.5

t

76,

78'

79:74

(»181

72 81

71 79
i

.78- 96: 56
'

73
I

94 ! 47

77 ! 93
i
51

76 i

96
' 47

2.1 2Ji IJ, 2/>. 7

3.6- 52 3.2 4.0. 3

24:3.3 IJ» 2J>. <r

2.7' 341; 22 2.8 1«

2.1 3.0 1.9 23 :>

5.0 5.4. 4.3 AM. 2

64 4.6. 5.5 i

4.6 4.713.«' 4J1 l'

2J>- 4.1 2J8 3.1< 3

2.6 42' 2.6) 3.1 4

92ja0i5jv r.ft -
4Ji' .5.2' 3.5 4.4 :

0.7
i

0.7

I

W i II t «> r 1 9 (» 4 4) ;>.

0.9 ,-.5.5 13.1

1

II.«.) -1.1 • 1 l.ti

9.5 ,
0.2 22J

23.3:21.5! 32.5

lö3i 0.9! 29.1

122-4.01 32.5

4.0,,-11.(1, 9.2, 2.2| Sl S] 77 H"NT ;{.9 1... :u -^jFi

n io V i ( ' r .1 » h r t' •« zeit <> II II u d d a

ii.'.l 2.(1 s2 <•.!) 7t» 7r> !)S . 1 t l.'i 4.ti :{.2 :t.9

1:1.0 5.»» i.'t.ij r..7 Sl (»7 79 7Ü U.S M U.l .5.9' 4.5 .'».5

26.7 1.5.0 2.5.91 21.1 87
:;l

86 83
;
100

]
18 62|.5.6j.5.2 5.7 11

19.2 -4.5 23.<» 12,0 74 ..7| 67 66
,|

lUO 26 4.3;4.7l3.4' 4.1 31

1.5.7 1-10.1 25.9 9.3 Sl m 77 75 1 100 18 52' .52: 4.1 4J<

Lage dtr Stalion: f — 3ü 1' N-Br., Ä = 120- 17' O-Lg. Hiihi- tl«> Berou. "j

f

Am 11. nachmittags und am Morgen dos 22. horrsclitc leichtes Schnee-
gestöber; die f!;efallene Mentre war jedoch so Ufering, dalJ sie nicht meßbar
war. Dunst und Reif waren frühmorgens häufige Erscheinungen.

IMe relative Feuchtigkeit der Luft, im Mittel 780/^ betragend, hatte

gegen den vori^^cn Monat wieder um 9"
„ zugenomincn.

Während im or.^ton Drittel des Monnfs der Wind bei vcrliiiltnisnuilH}»'

niedrigem Baromettyi'titandü häufig aus südlichen iiichtungen wellte, hielt er

apiter bei durcbüro^ iiohem Barometerstande vorzugsweise nördliche lUchtungen
inne. Dh' miltlerr Starke betrug 2.4 der Beauf«>rf-Skala.

Stärki-re Windr zur Zeit der täglielx n :{ Heobachtungsterrnine wurden
notiert am 7. NW Stärke 6, am 10. N Stärke 7, am 11. NNO Ötärke 6, am 15,

WNW Starke 7, am 16. WNW Stfirke 7, am 22. NW und WNW Stärke 6 und
am 29. X Stärke 6.

Jainiar 1905. Wälirend in früheren .Talireii dei- Monat .Fanuar fast

innner der kälteäte Monat des ganzen Jahre.s war, machte er diesmal eine
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Uli t(M)rulo(rii>cIu- Bcohnphtungen vorliegen, geben ein ungefalires Vergleichs-

bild mit tkiin die.själirigen.

1699 Maümuiu O^K , Minimum -
i .5 ' f mitücre Tagcfitmpcratur 0>i\ Eistage 3, Fro8tUifi:e 2:(.

19(10 11.0 ,
— 3.8-, 20, Hl.

1901 ti.i ! K.7 .
« -I.IS «. 2S.

I9;r2 S.l . S.l
. 1.3 . « •'>,

190B 10.7 ,
* — s.;i

,
« - 0.()'

.

10, 27.

1004 7.0-, • —

—

1U.1 ,
- 2.0-, < 15, 30.

1005 0-b', 11.0 ,
c 2.4-, • 5. « 15.

Die mittlere Bewölkung dee Himmds maehto 4.3 Zehntel aus, sie war
in der zwoiton Monat.«ilmIfte größer als in der ersten; es wurden 9 heit«re

nnd 4 trübe T:\Lr<' ^ozählt.

Mit der lirwülkiui^f nahm aiudi die Feuchtigkeit der Luft ^'egeii Mitto

des Monats aihiuihlieh zu und erreichte im Durchschnitt 82
'y^, für Januar ein

verhältnismäßig hoher Wert.

An 2 Tagen im Monat fiel Regen (11.3 mm) und an 2 weiteren Tagen
Schnee (7.9 mm), zusammen 19.2 mm Nieders('lda<r.

Der .Schneefall setzte am 25. um 3'.' ;iO'"i" N. lu-i NNO-Wind ein und
hörte erst gegen Mittag des 26. auf. Stellenweise hatten sich durch den
starken Wind hohe Schneewehen gebildet, welche den Verkehr nicht nn*

bedeutend hindwten. Infolge des anhaltend kalten Wetters blieb der Schnee
selbst an den von der Sonne be.'schienenen Stellen liliiLrere Zeit lieiren.

Die letzte «.rröliere Schneemen<:e in den Vorjahren war am 1. Mäi z 11M»U

bei schwachem nördlichen Winde gefallen; die damals gemessene Schneedecke
hatte eine Höhe von 61 mm und lieferte in geschmolzenem Zustande 4.8 mm
Wasser. Ein Messen der Schneedecke heim diesjährigen Schnee war des

starken Windes wegen nicht m(>glich; nimmt man jedoch an, dah die Dichte

der Schneeschiclit beide Male gleich war, so würde sich für den diesjährigen

Schneefall eine Höhe von rund 100 mm ergeben.

Die Winde, in den ersten zwei Dritteln des Monats schwach und haupt-
sächlich aus südlichen Richtungen welioid, knmen im letzten Drittel, dem
Winter wieder zu seinem Uecht verhelfend, vorzug.sweise aus den beiden nörd-

lichen Quadranten und zeigten durchweg stflrmischen Charakter. Nach der
Beaufort^kala betrug die mittlere Windstärke im Monat 2.2.

An stärkeren Winden wurden beobaclitct am 24. NNO Stärke fi, am 25.

N Stärke G, am 20. NW Stärke 6 und WNW Stärke 7, am 27. WNW Stärke 7,

am 28. NW Stärke (i und WNW Stärke G und am 29. NW Stärke 7.

Februar 1906. Die im letzten Drittel des vorigen Monats eingetretene

Kälte hielt au( Ii im ersten Drittel des Februar an; selbst das Maxinmm der
Tenijteratur bliel) stets einige (Jrade unter dein (lefrierpunkl ; das Minimuin-
thermonieter zeigte während dieser Zeit in der Nacht bzw. an frühen Morgen-
stunden durchschnittlich — 7.2^ Vom Anfang des zweiten Monatsdrittels ging

dann die Temperatur infolge der häufiger auftretenden südlichen Winde
langsam in die Iir.h»'. Immerhin gehörte der diesjährige K«']>ruar mit einer

Durchschnittstemperatur von — l.Ö , einem Maximum von G.G und einem
Minimum von — 8.6^ zu den kältesten Monaten gleichen Namens in der bis-

herigen Heobaehtungsreihe. Es kamen 2G Frost tage zur Aus/ililung, hiervon
warr»n 10 sogenannte Eistage; letztere gehörten, eine ununterbrochene Keihe
bildend, sämtlicli <l«'r 1. Dekade des Monats an.

Die zum Teil recid grollen Ab\yL'ij|kM|^^uen in bezug auf die Temperatur-
Verhältnisse des Monats mag folgendp^ '^Simmenstellung veranschaulichen.

Es wurde beobachtet:
>«»t,««!«'^

1809 Miixiiiiiuu 12.<I<=>, Mininnim — G.F, mittlere THgiwtempemtur '2.7<^, Eistage 0, Frosttup^ 12.

\\m . 11.3°, - - 7..'). < K (1.7^ ' 3, 23.

1901 » 10.ß^ ' -10.2, < » — 1.8«, . tt, * 27.

19(.»2 * 8£*, » — 7.1^, » * 1.40, . 3, . 19.

1903 ^ ll.fi<^, . — «..•><, . f 1.40, c 1, . 21.

I!t0l lO.r, . . ^. fjr. < . 2.40, « 0, 19.

lyoj . ü.«P, « - S.Ü, * —1.6'=', • 10, 2G.
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IKe^eterung zu Tdogtou im Dcxcraber 1901, Januar und FelHnuur 1005 asw. 53g

Die Bewölkung des Ilimmelä war im letzten Drittel rlcs Monnfs sehr

jrroß, .sie iH'truj.'- «lurehsclmittlioh 7.B Zelmtel, wälircnil das Monatsniittel

4.4 Zelmtel ausniachle; e.s kamen 7 heitere uiul 4 trübe Tage zur Auszählung.

Der Durchschnitt der relativen ?\niclitigkeit der Luft betrug 767o>

An 2 Tagen traten leichte Schneegestöber von kurzer Dauer auf« ohne
jedoch meßbaren Niederschlag XU hinterlassen; an einem Tage fiel Regen, 0.3 mm.

In den frülu ii Morgenstunden war die Atmosphäre häufig dunstig, ver>

einzelt trat Reifliildun;^ auf.

Die Winde wehten zum größeren Teil aus nordwestlicher Richtung,

doch kamen auch, namentlich im zweiten Drittel des Monats, südliche Winde
vor. Die Durchschnittswindstärke betrug 2.9 der Beaufort>Skala.

Winde von Starke G und darüber wur(l<»n beobachtet: am 1. N Stärke 6,

am 5. NW Stärke 7, an» 8. WNW und NW Stärke (i, am 9. NNW Stärke 6,

am IJ. NW Stärke (>, am 15. NW Slärke (i und am IG. WNW Stärke 6.

Winter 1904;05. Die Witterung war im diesjährigen Winter im grollen

und ganzen ungefähr dieselbe wie in früheren Jahren. Einige Abweichungen
kamen in den Temperaturen und bei den Niederschläg«i vor. Es wurde
beobachtet im Winter:

ISfis 09 ]klaziniiini n.9 , ]l(Gmmiun 7.r>-
,

mittlere Ta^^eatempcnitur 2.2".

1899 IK) H..'J ,
- n.o ,

« « — 0.1=.

ISMJU Ol 14.0 ,
« « — 0.4 .

1901 02 11.20 < — 9.8», « «

UM 12 o:{ \\.(y, c • l.I^.

i9o:j m 11.0 .
— 10.1

,
c 0.90.

um oj - n.o
,

»

Im die.<jähri<^'en Winter Wurden 6Si Frosttage gezählt, 18 von diesen
Tagen waren Ei.stajje.

Die Höhe der Niederschläge in diesem Winter war verhältnismäßig
gering, von 19.5 mm im ganzen entfallen 7.9 mm auf den Schneefall am 25.

und 26. Januar.

Die Niederschlagsmengen in den Vorwintern betrugen:

Winter 1888,99 = 21.5 mm. ' Hinter 190O01 = 09.0 mm. Winter 1902 03 = .16.Hmm.
1899.00 = 94.2 «

i
t I90lyi)2 » 50.5 « | >. 1003 Ol » 21.9 <

Uei den beobachteten Winden, wek lie eine Durchschnittsstärke von 2.9

<\er Beaufort-Skala erreichten, fällt das I'clili n dci- sonst im Winter auftreten-
den Sandstiirme und Stürme überliaiiitt (Windstiiikc S und darüber) auf.

Frische bis steife Winde, Windstärke 6 und mehr, die sämtlich aus den
beiden nördlichen Quadranten wehten, kamen an 20 Tagen zur Auszählung.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß der am 25. und 26. Januar gefallene
Schnee .sowohl als Schutzdecke für das Getreide als auch beim langsamen
Schmelzen zur Anfeuchtung des Bodens für die Landwirtschaft von bedeutendem
Nutzen gewesen sein dürfte.

Sowohl in bezug auf die Niederschlagsmenge^ wie die mittlere Temperatur
und den mittleren Barometerstand, wie auch die Verteilung der Winde zeigt

da.s Jahr 1903 04 nur geringe Abweichungen von den aus den .Taliren 1898
bis 1903 gewonnenen Mittelwerten, so daß es als ein durchaus normales zu
bezeichnen ist. Heyne.
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Lord Rayleigh's Untersuchungeii Olior den Sehall in HinsieM tä

Senallsignale.

In einem Vortrage von K. Pi ii . -Edwards üIm i- S<')iall8igiialo, <Ur i;

Übersetzung von mir in dieser ZeiUcUrift ') Teruffentliclit worden ist, wunk
auf die UntersuchnniEren hinf?ewiesen, die Lord Rayleiifh zur KonstroMit
elliptiacher ^^''liiilltn'rhtcr L-ffütu-t lialii n. Ks war lu-i (l<'r Veröffentlichung dl«-

Vortrages «Ii»' Alisii In ausf^csiirochen worden, jene ^'run<ilegenden Arbeit

Lord Rayh'iL'li's i hciifalls den Le.sern dieser Z^tSChrift bekannt zu gehen; dwii

Iiat sich die Auäfüiiriuig dieser Alieicht ans manclierlei Ursaclien bis jeiit

VPrzöjiert.
'

Zur jcizi^ri-n Zeit, in der die ünterwaB8er-SchaIl^ie^al^' s<i ^.-üiistiL'c Al'-

nalnne gefunden Lüben, mag ea maachem als woni^; angubracltt und von g»-

rinf^em Interesse entehelnen, noeh gewisse Vorginge bei den OberwaeMr
S<'hnllsij;nalen in Ilint^icht auf bessere Oestaltunp ihrer Wirksamkeit n
erörtern. Indes kann os wohl keinem Zweifel unterliegen, daß, selbst Mftin

die Unterwasser-Schallsignale alle in »ie gesetzten Hoffnungen erfüllen solit.n,

die Überwasser-Scfaalisignale einerseits in ROclcsiclit auf die Icieine Scliiffatirtr

anderseits in Rüelcsiclit auf örtliche VerhSltnisse nicht gBnzlich dnrdiiMw
Verdrängt werden. Ztideni gelten diesoll>on nllijemi iiicn (Jisetzc für dieForl-

Pflanzung des Sdialls durch die I<uft und durch da« XN'asser, so dah, ab;,'w«'heD

von den Vorgängen, welehe lediglich durch UngleichniüHigkeiten in diT LvA\

bedingt sind, die gleichen Erächelnungen der Art nach in beiden Medien aat»

treten inÜHson. Der Unterschied der Erscheinungen wird nur in den GrSflen*

verhfdt Missen sich zeig«'n, entspr-ecliend der etwa 4' .fachen V^>rtl>^anzuag^

geschwindigkeit des Schalles im Wasser im Vergleich zu der in üer Luft.

So ist z. B. auch bei den Unterwa8eer<SehBnrignalen das Auftreten von «töVeu

Gebieten oder Scliallschaffen, in denen die nViL'egebenen Töne nicht pehert

werden, und zwar wegen d<'r grölieren Welieiiiaiige von größerer Ausdehnnng,

als in der Luft, von vornherein zu erwarten, imlein Interferenzen der direkten

Schallwellen mit den an der Meeresoberfläche oder am festen Grunde reflektiertea

Schallwellen oder infolge der Phasenversehiebunjr beim Durchgang des SebsU*

durch verschierlenarlige Wassersrliiclilen, sn iM'Hniiders an den Flußnnlndtint'en,

eintreten. Doch bedarf es noeh einer weiteren lietrachtung, ob und uiiter

welchen Verhiltnissen diese Erscheinungen eine praktische Bedeutung gevinaeo

können.
Neben der großen Bedeutung der UntarsncIraBgen Lord Rayl^h's ta

sich mögen alle diese Unistände es rechtfo-tigen, daß hier jetzt noch au/ die-

solbi'n zurückgekommen wird.

Die im folgenden wiedergcgel>enen Ergebnisse sind Lord RayWigh's

Abhandlungen: »On the production and distribution of sound« (Phik*

Magazine, Sept. 190M) und einem von ihm in Royal Institution of Great BritaSi

am 17. Januar 1D(»2 gehaltenen Vortrag • Interference of souiid- entnommen

Li seinemWerke »Theory of sound« leitet Lord Rayleigü die mochanisclie
Arbeit, welche eine Schallquelle in dem erzeugten Sehali nach außen leiM«t,

in ihrer Abhängigkeit von Schallgesclnvindigkeit, Wellenlänge und deni WinW
eines starren Kegels, in dessen Seheitel die Scliallquelle sich befindet, ab.

Es ergibt sich daraus, daß bei einem spitzen Kegel die Intensität gröitcr ist

nicht nur infolge der Verkleinerung dos Winkeis, in dem der Schall verteilt

wird, sondern weil dadurch die von der Sehallquelle au^esandte Eneü^'*

selbst vergrößert wird.

I>ie.-ii^ TlHH>rie wirft I.i< ht auf die Schallerzeugung in N ebeisignalen.
l)ei denen Sirenen oder schwingende Zungen nnt langen konlaolien Schall-

trichtern verbunden sind. In der Praxis von Trinity House werden diese

Apparate dnrcli komprimierte Luft von einem Druck von 1760 g auf den qcsi

in Tätigkeit geset/i. Dieser Druck erscheint sehr hocli, da nach Slonedi^r
liöchste in * >reliester-i;iasinstrunienten gebrauchte Druck 102 g beträgt. Wie

') .\iin. il. Ilyilr. mhw.. lSiir>. S»'iio 3.V» n. -lOI.

^
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bei dem buhen Druck erwartet werden muß, ist die bei dem Blasen des
Signals aufgebrauchte Kraftmenge sehr betrBehtlfch. Der hohe Ton des
Signals von St. Catherine nimmt 130 P.S. (en<;l.) in Anspruch, und der cnt-

sprcrht'iiih' Ton (l<'s sohottiseh<'Ti SiLmnls, das im .lalii't' 1901 zu St. Catherine
geprüft wurde, erfordert 600 P. S. (engl.). Es drängt sich von selbst die Frage
auf, ob diese ungeheuren Krftfte wirldieh f&r die Schaliwzeugung ausgenutzt
werden, oder ob aus einer vielleicht unvermeidlichen Ursache ein grofier Teil

derselben vcrschwondot wird.

Die Bedeutung dieser Angaben über die Pferdestärken wird besser liervor-

treten, wenn zum Vergleich die Ergebnisse einiger rohen Messungen der von
kleineren Instrumenten absorbierten Kraft aus dem Jahre 1901 h(>rangezogen
werden. Es wird dabei «^fciui^fii, div Brrcohnunjren so nusziiführcn, daH die

Kompressionen und Verdünnungen als ohne Temperaturänderung stattfindend

angesehen werden. Die Berechnung ergab für ein kleines Horn ohne Kln))pf>n,

von der Tonhöhe e' und durch die Lippi n an«,a'l)lasen, die zum Anblasen vor-

brauchte Ar])cit von 0.00027 P. S. (engl.). Dit diii-rh dit-so sehr kleine Kraft

erzeugte Ton ist in einem Kaum von mäßigen Dimensionen unangenehm laut.

Eine Harmoniumstimme e' erforderte 0.00015 P. S. (engl.). Ein kleines Hand-
Nebelsignal, Modell von Holmer, bekannt als der Kleine Quäker« (Little

Squeaker), gebrauchte nach Berechnungen auf Grundlage ähnlicher Messungen
0.03 P.S. (engl.). Für den sehr wirksamen Handapparat von Trinity House
war die aulgewendete Kraft etwa 3.0 P. S. (engl.).

Diese Beispiele kdnnen alle unter die Zungenapparate gestellt werden.
Die Harnioniutnstininip war frei und ans diesem Grunde wahrscheinlich
weniger wirksam, während die anderen Stimmen anschlugen. Dem mag noch
dof Fall ein^ Pfeife von hohem Ton hinzugefügt werden, bei der ein Luft-
strom von 0.00024 P. S. (engl.) angewendet wurde, d. i praktisch derselbe, als
bei dem oben erwähnten kleinen Horn. Doch war das Horn .sicher das
kräftigere der beiden Instrumente in Betraclitung als eine Quelle hörbaren
Schalles.

Es wird lehrreich sein, den Fall einer großen Sirene, wie die 7 zollige

Scheibensirene in den Versuchen zu St. Catherine im .lahre 1901,') zu be-

trachten. Der Windverbrauch betrug bei dieser 810 1 in der Sekunde. Dieser
mittlere Luftstrom kann für rohe Berechnung zerlegt werden in einen gleich-

mäßigen Strom desselben Betniui s und in einen wechselnden Strom, dessen
Extreme durch +810 1 in der Sekunde dargestellt werden. Die erste Frage,
die entsteht, ist: welchem Druck entspricht dies, und ist dieser ein ver-

nfinftiger Bruchteil des tatsächlich aufgewendeten Druckes?
Die Antwort auf diese Frage muH von den anderen Umständen des

Falles abhängen, wie von der Ai t des Schalltrichters oder eines anderen röhren-

förmigen Resonators, der mit der Sirene verbunden ist. Wird zunächst an-

genonunen, daß nichts derartiges vorhanden ist, der wechselnde Strom also

von der Oberfläche einer Kugel frei in die Luft ausgeht, so ergibt die Be-

rechnung nach den in Lord Bayleigli's »Theory of sound aufgestellten

Formeln in genügender Annäherung für den niedrigen Ton bei der an-

genommenen Luftzuf&hrung eine größte Verdichtung von nur Vis» einer

Atmosphäre. Der Druck steht in dem8ell)en Verhältnis, und man sieht, daß
diescT' nur einen unbedeutenden Bruchteil des wirklich aufgewendeten Druckes
von 1 760 g auf den qcm ausmacht. Wir schließen daraus, daß kein mäßiger
Druck auf diese Weise nutzbringend verwandt werden kann und daß ein

Schalltrichter oder Resonanzrohr von Notwendigkeit ist. Dabei mag bemerkt
werden, daß der Radius der Kugel, auf der die Luftdurchfuhr stattfindend

angenommen wurde, in dem vorstehenden Falle zu 10 cm gesetzt worden ist.

Die nächste Frage ist, welche Verbesserung in der Richtung, daß ein

höherer Druck nutzbringend angewendet werden kann, durch die .\nbringung
von S(!halltrichtern nml Pesonatoren eri'eirht werden würde. (Jegen-

Wärtig ist es schwierig, darauf eine genügende Antwort zu geben. Die Theorie

*) >Aon. d. Uydr. usw.«, S. 40(k
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zi'iyt, da(5, al>irt'seliini von Ürilmn;.' tmd aiiih rcn vi«'llciolif nielit selir wirliticcn

Kuinplikiitioiu'n, die Wirksaiiikiit t-iiur kli-incii Scliallqut'lle iliin-li iliese Vor-

richtun^icn bis zu jiMl»>iii (Irado ^t'st«'ifxt«rt werden kann. Ks funlcrt nämlich

im Fall« eines k«gelföriniKen Scballtriohterti das Uesetz der Erhaltung der

Kraft, daß Ale OH>Re <ra* («r der Qneraehniti, u die ^0*^616 Geaehwindlgkdl
diT fi>its(lni'iti'nden Wellt-) konstant ist. Der pr«"»15te Gt'saiMt^Tioiii (tu) ist

also projxirtiunal
| u, d. i. der linearen Ausdehnung des Querschnitt«». Wenn

die Schwingunffcn unendlich klein sind, kann man mit einem so kleian
Durehiiu'ssor, als einem i.'i'fällt, h('i:inn('ii und mit t'iniMu ;,'ro[W'n «'nden und s«

jede f,'owün.>('lit<' Verviclfarliunj,' der Si-liallijuello vrlan^^iMi. Denn der Gesanit-

stnun am offenen Kn<le «U>s Sehalltriehters ist es, der die Kraft der Quelle

für äultere Zwecke bestimmt. Wenn indessen di« am engen Ende periodisdi

eingeführte Luftmeni^ nicht mehr als unendlich klein behandelt trerden kau,
so versa^'f die I{e;,rründun^', und es ist dann walirsrlieinlich, daß der aus dem
kegelfiirmifion Selialltricliler ent>pringende Vorteil sich vermindert. Im

extremen Kalle können wir leicht erkennen, daH dies so sein muß. Das meist«,

was der Schalltrichter tun kann, wird sein, dait er seinen ei^^en Loftiobali

der durch Kraft eingeführten Laftmenge hinzufü<rt. Wenn die letztere due
(Jren/.i ti w.ii'lot, muH diesi' Hinzufüjjfuni.' sclilielllirli vei liältnismäl?i;r unlx'deutSld

wer<ien, und dann könnte von dem Schalltrichter etiensugut abgesehen werdea.

Ähnliche Betrachtnn<,'en gelten für den Gebrauch eines Resonators.
Es lie^t kein (iruiul vor, daran zu zweifeln, ilail aus dem Gedirauch der

kepelförmij,'en Selialltri<'hter bei den bL'stelieiul>.Mi Nebi'lsi<inal-Apparaten proßer

Vorteil erwäclist, obwohl derselbe wahrscheinlich nicht dem entspricht, il<r

nach der Theorie der unendlich kleinen Schwingungen zu erwarten sein würde.

Bei der FVage, wie nach einer weiteren Vermehmng der Sehallstirke sa

streben ist, muH man sich damn erinnern, daß die Kraftaufwendung bereit*

zu grolJer Höhe geführt worden ist. Die Benutzung f,'röHerer Kraft erfordert

eine VergröBerung in dem Umfange des .\|>parates. Dies wfirde an sich kein?

besondere Schwierigkeit bieten, aber wir dürfen nicht vergessen^ daO sUe»

Beziehung zur WellenlSnge des Tones hat, und daß diese wesentlich für «M
durch die Natur de> Ohres fesi^el^ul i-t. Ks kann wühl sein, dal! wir nuhr

zu tun versuchen, als die Bedingungen es erlauben, und daß ein weiterer Fort-

sehritt eine andere Art des Apparates erfordern würde. Wie die Sachen
liegen, scheint zuzugeben sein, daß die grofle Kraft gebrauohenden InstiumcBte
nicht im Verhältnis wirksam sind.

Lord Rayleigh glaubt dazu zu neigen, daß ein großer Teil der bei

mächtigen Instrumenten angewandten Kraft nicht in Schall umgewandelt wird;

damit würde sieh eine Reduzierung der jetzt gestellten, so hohen Anforderungen
eröffiK'ii. Wii- müssen zu ei'u'ründen suchen, was aus der nutzlos aufgeweii'lctcn

Arbeit wird. L<ird iJa.yieigh hat lange gedacht, daß diese Arbeit in den WirMn.
die nach dem Durchgang der Luft durch die verhältnismäßig engen Öffnungen

der Sirene entstehen, verbraucht wird, und stimmt in dieser Ansicht mit

O. Lodge überein. Wenn dies in der Tat eine Frage des stetigen I.uftstromes

Will e, .so könnte man mit .Sicherheit auss]ireclieii, dali eine urolie Verbes.<erttn^'

durch eine bessere (Jestaltung der Durchlässe erreicht werden würde, indem

sie auf der Ausströniungsseite allmihlieh kegelförmig sich erweiternd kff-

gestellt werden. ()i)ir|eich der intermittierende (^harakter des Stromes ei»

wichtiges Elenu-ni bildet, so kann dieser Schiuli kaum völlig gestört werden.

Der Vorteil einer Vergrößerung der Durehllaae selbst sollte ebemfalto im Aug«
behalten werden.

Die Eur Zeit in Gebrauch befindliehen konischen Schalltrichter roüsaea

in einigem ("Irade als Resonatoren wirken, so daß ihre genaue Beziehung zur

Tonhöhe oder zur Umlaufsgeschwindigkeit der Sirene nicht ohne EinfluJS ist.

Obgleich die in Rede stehende Besiehung Störungen durch Temperatur*
finderungen unterworfen ist^ dürfte es erscheinen, daß man zu einer besseren

Anpassung, als sie bei den jetziucn Regulatoren möglich ist, gelangen kaniL

Um dies zu bewirken, würde ein Inst runn iit, ia^ imstande ist, die Stärke der

.'Schwingung im Schalltrichter anzuzeigen, nützlich sein. Versuche scheinen zu
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beweisen, ilail las vorgeächlai^ene Problem eines Schwin^ungsanzeiger» in einer

sehr einfachen Weise gelöst werden kann. Lord Rayleigh hat auch nach den
ans diesen Yersneben 8i<^ ergebenden Prinzipien einen solchen Apparat
icoDStraiert.

Zungenpfeifen haben den Vonug, daß sie ohne Regulator arbeiten
und daß der einmal passend festgele^e Ton wahrscheinlicher beibehalten wird.
Es ist niclit bekannt, oh Zun^'^niifeifi-n für Tnstrunienti' von sehr ;,'roß('n Aus-
dehnungen versucht worden sind. In dem Apparat von Bark er') sind drei

Zungenpfeifen mit einem Schalltriciiter vereinigt. Anf den ersten Blick kann
es sweifelhaft sein, ob mehrere Zungen in derselben Plinse schwingen werden,
aber bei weiterer Prüfung wird es erscheinen, daß dies die einzige Art und
Weise ist, in der sie schwingen können. Hei gröfleroni Mall^tali müssen ent-

weder die Zungenpfeifen vermehrt, oder e» muß eine gänzlich verschiedene
Qestalt, gans außer Terhlltnis breiter alt [etet» «ngenonuneB werden. Einige
an<<:erührte Yersudie haben gezeigt, daß die zweite HdgUehkeit nieht nnans-
fütirbar ist.

Bei den zur Zeit nngewen<leten Schalltrichtern ist der Querschnitt

kreisförmig und der größere Teil der Acb«3 vertikal. Diese Anordnung hat
ihr Angemessenes, aber ihr haftet an, daß die Achse am weiten E^de dm
Kegels umznhie;^'pn ist, wenn die MiindiuiL' liori/.ontal ^'i>rirhtet werden
soll. Die Wirknn>r einer .soh lten Hiegnng auf die Fortpflanzung der Welle
in dem Sdialltiirliier ist schwer zu beurteilen. Im Falle gewisser Klippen-
Stationen, bei denen der Schall in allen Richtungen gehört werden soll,

ist von Trinity Houso eine symmetrische Form angenommen. Diese besteht
diin'n, daß die nai-h oben ^'eri<'litete Mündung teilweise durch ein llinderni.«,

bekannt als »Pilzhut«, abgcscltlosücn ist. Die Absicht dabei ist, den Schall
in der rertikalen Richtung abxusehneiden, wihrend ihm gestattet wird, durch
die ringförmige Affnung zwischen der ^t^lrl(hlng des RchalltriohterS und dem
Filzhut sich in den Intrizuiitalen Riditvingeii auszubreiten.

B«;trachten wir den Fall einer durchweg horizontalen Achse des Schall-

triebters, so ist die wahrsehebtliche Verteilung de« St halics zu untersuchen.
Das Verhältnis zwischen dem Durchmesser der Mündung und der Wellenllnge
IST hier vfm wesentlicher Bedeutung. Wenn die Durchmesser die halbe Wellen-
länge stark übersteigen, so ist der Schnll in der Verlängerung der Achse
konzentriert. Wenn anderseits die Dureiimesser die erwähnte (JröHe nicht

übersteigen, so können wir eine ziemlich gleichmäßige Verteilung des Schalles

erwarten, auf jeden Fall in Winkein mit der Achse, die kleiner sind als 80 '.

Daiaus folgt, dal5 das Verhalten der verschiedenen Teile eines zusammen-
gesetzten Schalles sehr verschieden sein kann. Der Orundton mag sicli sehr
gut ausbreiten, wShrend die Oktare und höhere Elemente unzulissig in die
Nähe -lei- \i-hse konzentriert werden. DeiUnacli erscheint es, daß eine Be-

sclniinkung in der (ir<»l5e der Mündung auferlegt werden muß, wenn gewünscht
wird, daß der Schall 8i<!h ausbreiten soll. Aber da die Ausbreitung nur in

der horizontalen Ebene erforderlich ist, richtet sich die Beschrinkung nur
anf die horizontale Ausdehnung der Mfindung. Es besteht keine entsprechende
Frenze für <len vertikalen Durchmesser. Man wird so dn^n L-eführt, Schall-
trichter von länglich gestaltetem (^uerselmitt vorzuziehen; die (trenzc

der horizontalen Auadehnung ist dabei di«! halbe» Wellenlänge, während die

ertikale Ausdehnung, wenn gewünscht, auf vieleWellenlängen sich belaufen kann.
Diese VerhSltnisse der Schallverteilung bei Schalltrichtern von kreis-

förmigem und von länglichem (Querschnitt sind, wie bereits in dem Vortrage
von £. Price-Edwards über Schallsignale-) kurz angedeutet wurde, auf die
Phasen zurQekznffihren, mit denen die von den verschiedenen Teilen der
Schallöffnung ausgehenden Schallwellen das Ohr treffen. Die verschiedenen
Teile des Sehalles befinden sich annähernd in derselben i'hase, wenn sie die

Ofhiung erlassen, aber die Wirkimg auf den Beobachter hingt nieht von den

I Aiai. d. Hvdr. nnr.« 1002, 8. 406 a. 407.
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Phasen des Sehalles ab, in denen er nusf^eht, sondern in denen er nnkommt.
Wenn ein Teil des Schalles einen weiteren Weg zurückzulc^M ii hat aU der

andere, so tritt eine Verseliiedenlieit in den Phasen ein. Für einen I'unkt

der Achse des horisontal gerichteten Schalltrichters sind die zurückgelegtes

Entfernuniiren dieaelben, ao daB die rolle Wirlnin^ er7.eu);t wird; anders liegt

4lie Saehe in f^eiren die Aclise j;enei>^ten Hirtitun;:i'n. Wenn <liese Xeijmnc

eine .solche ist, dalt der nüelisle und der entfernteste Teil der Mündung um
etwas mehr als eine ganze Wellenlänge In ihrer Entfernung voneinander

unterschieden sind, kann der Schall durch den Gegensatz gleiebor, aber ect-

gegongeaetiter Wirkungen giinzlieh yerachwinden. In der Praxis wird das Eis-

treten einer vollstämligen Stille durch Kcflcxionen und in vielen K:illcn duroii

den zusammengesetzten Charakter des Schalles, d. i. durch das gleichzeitige

Auftreten von mehr als einer Wellenlinge, verbindert.
Bei den Nebelsignalcn mit Schalltriditcrn von krei.><förmigem Querschnitt

wird der Einfluß der schiefen Richtung zur Sclialitri< literachse sehr bemerkt

Wenn der Sciiall von einer genügenden Entfernung aus auf See beobaclitet

wird, gibt eine Abweichung um 20^ von der axialen Linie einen beträcbt-

liehen Abfall, der sieh bei Steigerang dieser Abwefehung auf 40^ oder ftr

weiter vergrößert. Bei Schalltrichtern von länglichem Qner.-«chnitt, dessen

knrzeir horizontaler Durchmesser die halbe Wellenlänge nicht über!<tei>.t,

bedingt ein.- ficliiefe Stellung zun» Schalltrichter in der horizontalen Ebene

keinen großen Phasenonterschied; aber sobald man ans der durch die Aciue

des Sehalltrichters gehenden horizontalen Ebene heraustritt, treten solelie

Unter.'<chiede schnell ein.

Diese Erscheinungen sind durch Laboratari unisversuchc nachgewit'!*+'n

Lmrd Rayleigh bediente sieh bei denselben einer VngHlstimme, die einen Ton

von 3 cm Wellenlänge gab, und einer tonempfindlichen Flamme, die dnreb

den bei ihr eintreffenden Ton in Flackern gerät. Der an die Vogelsffiaiae

ange.'ietzic Srlialltrichtcr hatte eine Länge von 20 cni, .«eine Milnduniz einen

groUen Durchmesser von 5 cm und einen kleinen von 1 y^ cm. Sobald

Achs« des Sehalltrichters direkt auf die Flamme gerichtet war, trat Fla^m
ein und eine Drehun;: um dii se .Vchse hatte keinen sieht Imren Einfluß. Wenn

dann bei beständig vertikalen! Stande des größten l)iire}in)( <s< is der Schall-

öffnung der Trichter in der horizontalen Eliene ^. di i ht w ui di
, . zeigte sich

im Anaprecben der Flanune kein bedeutender Abfall, bis die ächiofo 50' od«r

60«» erreicht und auch nicht viel Verlust bis xu 80°. Wenn aber be! eünr

schiefen Stellung der Fluninie üher J'i 'nler :J() gi'gen die Sclialltrieliterarhs«'

<ler Schalltrichter uni seine Achse um einen rechten Winkel gedreht wurde,

so daß der gröOte Durchmesser der Mündung horizontnl .-«tand, SO erholte

sich die Flamrae, als ob kein Tun mehr erzeugt würde. Es ist von grofieo

Interesse, zu beobachten, wie bei einer schiefen Lage der Flamme tut Adw*
in d l hl 'lizontalen Ebene um einen Winkel von (!0 bis 70 eine gering?

Abweichung von der vertikalen Stellung des großen Durchmessers ein .Vat-

h('>ren der Wirkung verursaeht. So ist durch die Laboratoriumsversucb«
reichlich bev.'iescn, daß der aus einem genau ailjustierten elliptischen Sch»ll-

trichter hervorgehende Schall auf einen verhältnismäßig schmalen Gürtel üb«r

der tiorizontalen Ebene beschränkt ist, und daB er In dieSOT Ebene OBCa

Bogen von 150-^ bis 160^ wirksam deckt.

Um aber die Demonstration dem, was in der Praxis gefordert wiri
ein wenig näher zu bringen, hat Lord Rayleigh weiter Versuclut ausgeführt

mit dem Ton einer t 'rgel-/.ungeni>feife, «1er eine Wellenlänge von 2(t cni hatie

und also gut hfirbar war. Der S<'halltriehter war aus Holz und von pyramidaur
Gestalt mit einem Querschnitt der Öffnung von in , lUcm; die Höhe der

Pyramide war 183 cm. Der Apparat war so aufgestellt, daß seine Mflndnn;
gerade aus einem offenen Fenster hervorragte und .«o eingerichtet, dafi der

Schalltrichter um die Höhe der Pyramide als horizontale Achse gedreht

werd«) konnte, um die größte Seite der (")ffnung horiiontal oder vertikal zu

stellen. Die Beobachter nahmen verschiedene Stellungen auf einem freien

Plats in mäßiger Entfernung vom Fenster ein. Die BetAaehter in der ver^
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ISngwten Achse de» Schalltrichters sollten keinen Unterschied finden, wenn
derselbe gedreht wurde. Im ganzen wurde diese Erwartung bestätigt; doch
ist »^in woniu Vorsicht crfordcrlicli. Wi<» «gewöhnlich war die Ersrheinunp
durch reflektierte Töne (walirscheinlich vom Erdboden) verwickelt. In jedem
Falle war es durch leichtes Heben oder Senken des Kopfes sicher zu stellen,

daß (Irr Ton am stärksten gehört wur(h'. In den Beobaohtunjrspunkten, die

in (U'i- linrizontaleii I\h<>no von der Achso »h'S Schalltrii'htcrs abwich^'n, trat

bald der Unterschied infolge der Drehung in Erscheinung. Bei einer schiefen

Stellung, von 30°, des Beobachters erschien der Ton stark vergrößert, wenn
die größte Seite der Öffnung aus horizontaler in vertikale Lage überging.
Bei noch schieferer Stellung fiel der Ton bei hoi'izontaler Lage dieser größten

Seite stark ab, erholte sich aber, wenn diese Seite vertikal gestellt wurde.
Jedenfalls waren die Wirkungen sehr schlagend und noch fiberzeugender,

als die Versuche mit tonempfindlicben Flammen, bei denen man über die
Größe der durch die Flainnion an<jezeigten Unterschiede mehr oder weniger
in Zweifel ist. Es sei bemerkt, duü die Ausführung dieser Versuche in der
Praxis entspredieiiden Mafien einen sehr groBen Aufbau erfordern würde;
beim Übergang von einem Ton von 20 cm Wellenlänge zu einem z. B. von
120 cm Wellenlänge würden die linearen Dimensionen sich versechsfachen.

<)edenfalls haben die allerdings aus Mangel an Zeit und anderer Hinder-
nisse wegen nicht erschöpfenden Prüfungen mit den elliptischen Schalltrichtern

zu St. CathOTine im Jahre 1901 gezeigt, daß diese bessere Resultate als die

Schalltrichter von kreisförniigein Querschnitt auch in den Dimensionen der in
Gebrauch befindlichen Nebelsigaale ergeben..

Da die Wellenlänge eines Tones im Wasser die 4^4fache der Wellen-
ifiOge in der Luft ist, so sind nach diesen Darlegungen die Bedingungen für

die größten Dimensionen der Schalltrichter um eine Verteilung <les Schalls in

möglichst großem Winkel zu erreichen bei den Unterwasser-Schallsignalen
viel günstiger, als bei den in der Luft abgegebenen Sohallsignalen. Bei den
ITntorwasser-Signalapparaten an Schiffen verbieten sich größere Schalltrichter

von selbst, so dali bei diesen der größte Durchmesser ohnehin <li(' halbe

Wellenlänge nie übersteigen wird. An festen Unterwasser-Signalstellen aber
können ohne Beeinträchtigung der größtmöglichen Schallvartmlung Schall-
trichter von größeren Dimensionen und also auch von größerer Wirksamkeit
aia bei den Unterwasser-SchallsiLmalcn angewendet werden.

Im Falle einer einzelnen Schallquelle ist der zu überwindende Druck
proportional der Größe derselben und daher die geleistete Arbeit proportional
dem Quadrat der Größe der Schallquelle. Wenn, wie gewöhnlich in der Pi'axia,

das Ziel ist, den Schall nur in einer (der horizontalen) Ebene auszusenden,
kann eine Ersparnis durch Verteilung der Schallquelle bewirkt werden.
Wenn Schallquellen, alle in gleicher Phase, auf einer vertikalen Linie verteilt

werden, so ist die Wirkung auf entfernten Punkten in der horizontalen Ebene
die.^selbe, als wenn sie al]«' in einem Pniiktf konzentriert wären; aber die zu
leistende Arbeil kann viel geringer sein, indem die Ersparnis .der Tatsache
entq>richt, daß in andwen Richtungen als der horizontalen der Schall nun
vetTnindert wird.

Die mathematische Ableitung zeigt, daß Ix'i zwei voneinander getrennten
Schallquellen die in der Schallerzeugung geleistete Arbeit von der Entfernung
der beiden Quellen abhängig ist Für den Fall, daß diese Entfernung 0
ist, wird die von jeder der beiden Quellen geleistete Arbeit verdoppelt, die

Gesanitarbeit Ist also das Vierfache der dei- einzelnen Quelle und so sind, wie es

not>*'endig ist, die an einer Stelle vereinten beiden Schallquellen gleichwertig

einer ^seinen von doppelter Größe.
Wenn nun aber die Entfernung der beiden Quellen vcmeinander gleich

der halben Wellenlänge des erzeugten Tones ist, so zeigen die mathematischen
Gleichungen, daß die von jeder Quelle geleistete Arbeit durch die Anwesenheit
der anderen Quelle nicht berührt wird. Dieser Schluß kann vMrallgemeinmrt
werden. Wenn eine Anzahl 11 von gleichen Schalhjuellen in derselben Phase
in einer vertikalen Linie aufgestellt wird, so daß die Entfernung zwischen
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den unmittelbaren N'nebliarn fint- liallx' Wcllenlän^rc ili-s vnn ilinon orzou^'ten

Tones ist, so ist «Ii»« von j< c|i r (Quellt' ^'fleistet«' Arbeit dieselbe, als ob die

anderen nicht vorhanden waren. DiMnnach ist die von allen Quellen zusammen
geleistete Arbeit das nfache der Arbeit der einzelnen Quelle, während die

Arbeit einer einzigen Quelle von der nfachen Ciröße jener Quellen da»

n-faelie an Arbeit f;:ibe. Wenn also der Seball nur in der horizontalen Elnii-

lifefordert wird, so bewirkt die Verteilung in u Teile eine Ersparnis im Ver-

hfiltnie ron n : 1. Es ist nicht nStlfr, daB alle niöf?1ieben Plitze iwischen da
äuWeren (Irenzen in Wirklichkeit bisctzt sind. Es ist nur nüfiL', daB über-

haupt n ;.'leiehe Schallquellen da sind, und daii die Entfernung zwischen
ir^^end einein Paar von ihnen ein Vielfaches der halben Wellenlänge dw
erzeugten Tones ist

Wenn nun aueh vom theoretischen Oeeichtspnnkt aas kein Zmitri
darüber ist, daH aus der .\riwendun},' einer Anzahl «/etrcnnti r S< liallr]iiellr-n

eine Ersparnis entstehen würde, .so muH doch hervorgehoben werden, dail

diese Erspai un^' im Druck Vwifi. Da nun zur Zeit der größte Teil des bei

einer einzelnen Schallquelle aufgewendeten Druoicee verschwendet eracheini,

d. h. nicht in der oben lietrachteten Arbeit des erzeu<!ten Sehalles täA

wiedi'i findi t. s<i wcrib'h wir in Zweifel m'elassen, <ili bei den liestehonden

Einriclituiif^en durch Zerteilung der Schallquelle in Wirklichkeit tdne Er-

eparnis erreicht werden würde.
Durch Versuche mit der Vo^relstimme und der tonempfindlichen Flamme

hat Lord I?ayleifih auch die Interferenz der direkten Schvvinfrun>: mit

ihrer selir s<'hiefen Reflexion daix'estellf.- Es ist liierbei nur nöti",', ein

langes Brett horizontal unter die direictu Verbindungslinie zwischen dw
Sehallqnelle und der empfindliehen Flamme zu halten um Reflexion zu w-
zeugen. Die Wirkun«; hänpt von der genauen Höhe ab, in der das Breti

gehalten wird. Wie schon friiiier in tiieser Zeitschrift ') erwiihnt, hat Tvorfaii

durch diesi II \ ersuch die s<'hr überraschende Erscheinung des stillen

Gebietes erklären wollen, welche Erscheinung sich darin äuß^t, daB aolSee

beim Hören auf Nebelsifrnale nicht unhäufig dn» Signal in einer Entfemi»?
von ein oder zwei Seemeilen verloren und l)ei gröllerer Entfernung in derseUu'n

Hiebt ung wiedergefun<len wird. Wenn aucli die Meeresoberflüche in der von

Tyndall angenommenen Weise ohne Zweifel wirken muH, so bestehen doch zwd
Schwierigkeiten dafür, daß die einfache Erklärung als vollständig »ngenomnwn
werden könnte. Außer «lern bereits früher in dieser Zeitschrift mitgeteilten

<;iiiiide r.ord Rayleighs, daß das stille (Jebiet dann imni"r auftreten niülite,

was gewöhnlich nicht der Fall ist, weist er darauf bin, daß diese Interferenz-

Streifen in einer bestimmten H5he auftreten mfißten und die Wirkung auf die

Nachbarschaft dir-ser besonderen Höhe beschränkt wäre. Entspräche die«

Höhe z. Ii. der Höhe der brücke des bei den Versuchen zu St. ("atberine

verwendeten Schiffes > Irene , so würde in einer zweimal so großen Höbi üf' r

dem Wasser oder nahe an der Wasseroberfläche selbst, der Schall wieder

gehört werden müssen. PGr die Wasseroberfliehe bestehen infolge der störend«
(»eräusche einige Schwierigkeiten, um zufriedenstellende Versuche zu maohetu

Doch ist es Tatsai-lie, (biß weder ein Beobachter auf dem Mast noch eiaw

nahe der Wasseroberriaehe, den auf der Brflcke von »Irene« verlorenen Sdudl

Jemals wieder gefunden hat.

Schließlieh hat I.ord Rayleigh aueh den Apparat der Vogelstimme mit

der tonenipfindlieiien Flaninie bernitzt, um dir Interferenz der Schall*
wellen nach dem Durchgang durch I.uft- und üasseiiichtcn von ver-

schiedenen akustischen Eigenschaften zu zeigen; ein Vorgang, der in den

Störungen der Nebelsignale infolge von Temperatur- und Feuchtigkeitgehalts-

Unterschieden der Luft oder auftretender Nebelschichten in der Praxis sich

geltend macht. E. Herrmann.

>) >Aan. d. Hylr. vm.-. 1902, 8. 410.
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Über Ortsbestimmungen des Schiffes mittels des Zwei-Neben*

meridianhöhen-Problems.
•

Anläßlich der von Dr. O. Fulst in den Ann. d. Hydr. etc. 1905, S. 87,

erschienenen Besprechun«; der Ilollandsche Zeevaartkini(li<rc tafelen« von
F. liosson und D. Mars sei es mir als praktischem Nautiker erlaubt, meine
Meinung fiber den Gebrauch dieser Tafeln in der Praxis an Bord zu äuBem.

Vorauf stelle icll die Bemerkung, daß die in der holländischen nautischen
Zcitsdirift (Ic Zee« erschienenen Publikatioiicn, iM trcfft'nd das Nebenmeridian-
breite-Froblem, mich derartig begeistert hatten, dali ich den Entschluß faiUe,

diese Methode der Ortsbestimmung des Schiffes zu prüfen, ausschließlich, um
beurteilen zu können, ob sie für die Praxis an Bord brauchbar sein würde.

Da die Untorsu('liun<^en des Herrn D. Mars einen rein mathematischen
Charakter hatten und sie sich in der Theorie sehr schön ansehen ließen,

stellte ich, bevor ich diese Methode in der Praxis anwendete, mir die Aufgabe,

zu untersuchen, wie ^enau die Resultate der Berechnung des Schiffsortes

mittels dieses Zwei-Nebenmeridianhöhen-Problems waren. Ich tat dies durch
Vergleichung zwischen den Resultaten der Berechnung und denen, erlangt

mittels Landpeilungen im Augenblick der letzten Beobachtung. Obgleich der
Azimutalunterschied hier niemals g:rößer als 72^ werden kann, waren die

Resultate immer so bofricdiirend, (hiß ich die Überzeugung erlangte, dal^ <liese

Methode, deren Anwendung und Berechnung so ganz einfach ist, besonders
für den praktischen Gebrauch an Bord bestimmt ist.

Jedoch waren damals zur Erleichterung der Berechnung noch keine

Tafeln zusammenirostellt, und es war nöti«/, selbst die erforderlichen Korrektionen

wegen der Erweiterung der Grenzen des Stundenwinkels zu bestimmen. Die
B^chnung dieser Korrektionen nahm damals viel Zeit in Anspruch, aber durch
die Herausgabe der Tafeln von Bossen und Slars Avurde die Ausführung sehr
erleichtert und be(iuein('r «iciiiacht. Peiiii (lebraucli dieser Tafeln ist die Lösung
des Problems sehr schnell beendigt, und hat man ajn Ende niclit nur den
Breitenpunkt, sondern auch durch das Azimut des beobachteten Himmels-
körpers, entn<»nini«'n von Tafel X, die Richtung der Standlinie bestimmt.
Uislier war es niclit möglich ^'ewesen, durch tabulieiMe T.ösuufi: des Problenis,

auch niclit mittels der gebräuchlichen englischen Ncbenmeridianbreite-Tafeln
die Richtung der Standlinie auf solche einfache Weise zu bestimmen.

D'n' Tafeln von Bossen und Mars besitzen jedoch einen anderen, noch
gr<">ß»'ren und wichtigeren Voizul;, nämlich, daß die Überrech nun^-^ iiifolLM'

fehlerhafter Breite mit dem dadurch im Werte von C entstehenden i eliler

hier ganz unnötig geworden ist, weil mittels Tafel XI mit den Argumenten
wahres Azimut und Differenz zwisclien berechneter und «ref^ißtor Breites

dieser Tafel eine Korrektion entnommen wird, deren Vorzeichen unten am
Fuß der Tafel zu finden ist. Dieser ganz wichtige Vorteil ist bisher in keiner

anderen Tafel vorhanden.
Meiner Meinung nach, die auf (>inem vergleichenden Gebrauch der be-

stehenden englischen und der jetzt erschienenen holländischen Tafeln basiert,

übertreffen diese letzteren für den praktischen Gebrauch an Bord alle auf

diesem Gebiete bisher veröffentlichten Tafeln nicht nur in großer Genauigkeit,
Hoiidi rn auch in größerer Erweiterung der Breite, der Deklination und des

Stundenwinkels, weshalb sie brauchbar sind für alle Himmelskörper in allen

beschiffbaren Meeren.
Der Gebrauch dieser Tafeln an Bord lehrt uns, daß die Lösung damit

viel schnelle!- iji ht als die Herechnung mittels Logarithmen. Von Di-. Fulst
wurde die Bemerkung gemacht, daß es ihm scheinen wolle, eine Berechnung
mittels der in Deutschland gebräuchlichen Formeln z. B.

•
I 1 • . I

/ -I in ,

(iiii ' , u = Sin vi-r» tco 71 Cd- <| cnstr _j Uli q — d,i,

sei mindestens ebenso schnell möglich, da für i,n'olk' Werte des StundenWinkels
sogar ein fünfmaliges Eingehen in die Tafeln nötig sei.

Ann. d. Hydr. etc., 190&, }Mt XII. 2
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Hei aller Uoohacbtunj; für (it>n auch in Holland wohlbekannten Herrn
Dr. O. Fulst muB ich doch sa|.;en, daß ich diese Auffassung nicht teile, und
sproi'lu' i'.s liior als im iiir ft-stc ÜIwrzeut'uny aus, «lali «liest' Taffln wirklich

cino -sein- grolW- Krlt>i«'jitvrung zur Berechnung des Nebenmeridianbreite-
ProbltMns4 sehafrcii. Auch für die Berechnung nach der obenatebenden Formel
ist ein fünfinalitri'S Eiiif^elii'H in die Tafel der «lonidmetrischeii Funktionen
erforderlich, und mittels« dieser Formel iiai man blolJ die Breite und nicht::

mehr, während die Lösung mittels der Tafeln Breitepunkt, Richtung der
Standlinie, Aximut und die I>eviation des Kompasses ergibt.

In beiden PS)len, LSming mittels lofsrarithmisoher Berechnung oder
mittels dt>r Tafeln, nuilt mati i rst den StinnienwinkGl berechnen; bis dahin

sind beide Mt tlioden ^'leii ii, lU-i den erforderlichen Korrektionen jedoch

ftthrt die Praxis an Bord den besten Nachweis, daß die holländischen Tafebl,

deren Anordnung der Anwendung der Korrektionen entsmricbt, einen gans
hervorragenden Vorteil bringen. Ebensowenig wird die Beachtnng der rer*

SChiedenen Vorzeiclienre^eln, «lie Dr. Fulst auch als eine Sebwieripkeit be-

seichnet, irgend welche Schwierigkeiten bieten« weil jeder Nautiker genugsam
wiaaen mufi, wie die Korrektionen angewendet werden aollen, ebenaognt, als

er sich auch nicht in der Formel am ^ss...... irren und er anatatt^^-^ nicht

'" sehreiben wird.

Ich lasse hier einij,'0 der Pra.xis an Bord entn<miinene Beispiele folgen

zur Beurteilung der Resultate mittels des Zwei-Nebenineridianhöhen-Problems,
berechnet mit den Tafeln von Bossen tmd Mars, iiml Mtrc den ijerin^'eii

Unterschied zu beachten zwischen dieser Ortsbestimiuung und der durch
Landpeilungen erhaltenen.

Jeder iinViefan;.'<Mii' i>raktis< lic Xavif^ator wird w<'ni<,'slen.s sehr zufrieden
sein mit dem erreichten Hcsuitate, und ihm wird die ganz einfache und doc/i

genaue Bestimmung des Schiffsortes doppelt angenehm sein, und diea wird

hoffentlich eine nfthere Bekanntschaft mit den Tafeln, nüttels welcher er so

aehnell und ohne Mfihe den Schiffaort bestimmen kann, zur Folge haben.

Beispiel I. Am 25. Juni 19Uö auf 37 ll.ö' gegiiiter N-Br. und 1 16.5'

gegiAter W-Lg. rind die folgenden Beobaebtungen gemacht:

Mitd. Qroiv. Zeil 11^ SMn 2l)«fk q wahr« Höhe 71 TkS'

. . (ft 3lin|ii ,-,<(«?k Q wahre Höhe 7.j 2'.

Zwischen den Beobachtungen gesteuert rw. K50^O— 11.7'. Welches ist

die Lage dea Behiffaortes bei der 2. Beobaehtong.

1. BevlMrhtaair.
'

Mini, (im riw. Zt. 1 H' linnj" ©N-Orlliimiioii - 2:i Q wjihri' Höhe - ."4 >'

j{«y. W-I^f. in /I. (K' ÄcilgUichuiig ^ — 2"«l'» I4»«k /«nitdisbuiz — T»-

.M.Zt. «11 Bord ^ m M»'"!" -'J»«k Trf. VU, I.Korr. = - \- T V

ZeilKlacfaimn — 2^ 14»^ = 13^ 4U'

WsliroZeitiinliord = 11« »2>"t" IM. Vlll. «.Korr. = ^- 33' .

Btundimwinkd oi. jr^fn rd«?k Bfelte—IMdiiuitiun Vi i:.*r

1^ V, 8«tc 18 lür 37'' 12' N-Br. gibt Qb ^ ^Ktm; PcMittUiwi 23 lU.»

TOAX, f<eite 15 für 23« 84' N-D. ip1it QJ ^ 0.22i>l 1. NebenmcricL-lir. = STojaffA

Breite und Deklia«4km, {deiehwimig dfeae ] IkfdIX. Vcrindmaig in ßnite dmA V Fddr
Werte zn iinhtnihien>n — O.lftßl = in I<Si^, mit dm Arpmientm C «ad |*

Mit diewm Werte 0.1601, Tnfrl \ l im/n ^
fjflwn, J<*'iU'27 gibl t' — ü-lü»?'' M'< ilim W i rt«- 1 >.:!. uinziip licn in Tafd X. fit

iÜTl «^^"^"^SS TlT^ iti. h.t.ng der t^lmidlinie N tiV O.

C rm oh' fgbi 02'

uml V 27.S minj 8«*« ^-K«»- <'••«

. 1* r= 27Jä «l» . » 1. . 71K

nlso P =^ 27Jj!inin . . I. » ^ 77.7'
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t. Nebenmcridian-Bivilo
X5i>='0 — 11.7' l_

jcnwUicTte Brette 2. UitM

o a7<^ 12.2' X nt. W-U. !<>

X 5t>= () - 1 1.7' ABr- °= y-VK AO-I«- " H'
M «- 37- 19.7' N BttTw-Ic. = 1" 5J»'

0 wahiT llr.hi'

Zi-uitJiMUiiiz

52r Itf. Vn,l.Korr.

1 TjN'

je 4<

S. BcttWIitanff.

JEttl. (Irivnw. Zt. =^ <iO :;l "'!" •'.•".^

iWK. Ltitip L'. OrU-B 4 "'|n

SlittL Zi. an Hoid = (* 27 "•!" .;;»<,>=

X« il;rl< i<-huttg ^ 2 "l" HH*
Wtthn.-Zi'ii aiilioni

Taf. VIII,2. K..ir.
.-> r).

Tiif. S'iif Ar^iiiiK'tiii'

Stnmlfnwinki'l •>-,.|ra|n

Ii. Ilm:.! r; ".'.1"

für ( ( »W
. OAto ftS'

Talci V gdte 18 für 37 SO-X-Ur. (2. Ort) Qb - '». nsi
TUM V 8«ile 15 für 23" 24'N-IMcl. «ioclicn ^ «'.22in

= 0.1880

Ttfpl VI ä(ite27 für UIGBO C = SJISHk

A = 1. NdMuneritLBr. = 37° 1{».7' N
B =^ 2. . = 37= 20.8' X

AB — A Bfwte infolgr

febkrittfier lÄnge =- 1.1'

1.1

>.-!7

Bl> - Fehler in «1er Breite =^ 1.« xiU3.
AD = » » » • = W X037 >

Sl> FtWer in der iJiiip-

1 .Ii' <

)

Bivilc.\ N : Itn-iti-B :i: .'ns N Uhi^.
Al> ^ .N iMi' 11I> H.,-,>

lv«ition «les S-lüffo
ins— N-Br. H: 2n.;i' .i; '„M.il'N liinpc 1 3.1»'W

AImi (N r St liiffnirt mitii l< ili.'^i r lk-rrciuiuti)( ;17 L'o.'i'N

)littd» l^n<l|tcUuu^i'ii gi'liinili'ii H7 20.2' N

TaivX IX, Vcrändmiiifr in Breite, durck 1' Fehler
in lüii);i! mit .VrtriunmtiMi C ~ 6*(k und p
== 25.lm|n, gibt auf Sntc .')ß = i\SV. Mtt
d 14^1111 Wort« i*.:tt, Tafel X «inzueehcn
für :t7 Brette findet man Aanut 23.li°

hIw ß 2:i..^i 'W wodnrch Bidaumr der Stud-
lüiie W2:i.50N.

Der UotcndiMd in Bicito iitt 0.1' und fai Unge 0.4'; der Asiiiintidttnimriiied = 25° 4-28.5'> = 4a5°.

Beispiel II. Am 26. Juni 1905 auf .19^21' gej;. N »r. und 1 35' peg. O-Lg. vor-
inittajfs 1* .'>.''"*" wnlirc Z(>it an Bord ist hi-obachtet die walirv Hüho von Deneb 83"^ 21.6*

!>iiiil. Or. Zt. 11' r.S"'-'" •JT-.'^ nnrl die walin- Höhe von I)ul)ii.' 1 4 26' miftL Gr. Zt
21? aa""!" 26'" ''. Zwiüclieu den Beobachtungen gesteuert N 47 O rw. 9'.

I. Bt'olmrhtniiir.

Mittl. Zt. .">Sni|n 27«¥k

fiyi. ().l4.' ol.i lirojn 2' »f''

-Vi. Zt. UM lU.r.l
~ im!" i:»'.'!'

\\h
I
linjn 7gok

TafdV, Sehe 1H für

an^srx-Br. tdiit (}!• - 0.1170

Tnfi l \'. .S'iic III für

I) .'lO'.S-I». giht Qil 0..'ri)Sl

Dnd> w. H. —
JSaniidiitM» ^
i.Kondrtiiw 1=

.M.r. AU
Doni-b AK 20* 38»|n 12»«k

itUMcnwinkell
Uet}

HubtnOnercn ^ = 0.<J905

Tafd VI. Seile 30 enl-

•{mchmder Wert C = lUOHk

F 384'
- i» ayFW

.-).»'S.K.iITrktiill

Bnii<> I>.kl.

ivki. —
1. Neben-
meridinn-Bf. = a»» SaifN

5"

440 66.4'

Tnfrl At>riiiiii'iilo (' iirnl Siiiiicl<'iiHiiik<-l: S-ili' ;!7

tiir .«^tiiiKli nwiiikil lU.Jwln e' = lls?k .... liSJä*

= .OT» 0.3'

I^S|"*!<lii(Mliiiwiiikfl iiihI

""^^"^^
C = ll.O»'^ gibt 1. Konvktioa

TnfHVin. Sif< "il pt>l2. Kornktinn

68.5'

*..!>'

Taft'l IX, Vvntiideriin^ in Breite ilurt-b 1' Ft'iilcr iii Lüngv, Heile

» X, Wnhrai Aamut Deneb, IKdle Cl
0.47

N31J»00.

2»
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5U AnDäkD der HTdmgnpUe «ad MariiiiiMn Mataonilqgic^ DcMmlMr IMNL

1. Nebeiiiii. ricliiiii llnitp = .TO-" 20.6' X geg. O-l«. = l» W
{länlWe Breite S. ()itn — 3»" 2ti.7'N geg. Ö-L«. = 1»

2. Itvobnchtiuir.

Nadir-LNsU =
1. KomktfoB — — 2 II.:

2. Kom-ktion — r

IJnilcu.lKkl. 101 43.;!'

i:,.s'

3»* 27^

I

TO i

TaW V. S ite l.s lUililj.- «. II, 14-2»!'

Mittl. Onvii». Z. ii 1 I'' :i!t"'!" f'"' N-Br- Kibi t^'' o.ii'.'U

3I.Z.a«aboni»14»46.^a2u.^ für (i2- 16' N-li. g.bt y = 'Mh^.

y. 0 AB = n» 14«» 131^ 1 _ i'is-
Mcr. AU _ 2Wi Oml" <^

L)ill)h»' AH — 1' tl
.'»rnijn ,",2»<,''<

Wfl. .— . , ^TTc

—

o-i. ...A l>ie beiden Worte zu addierai, da die
.StaDdcnwinkd = m 2-1» 41-^ R^harh.ung neben dBTÜiler.Klll-

,

od. vonUnt^KulmiiurtÜMi l¥&7Bii> 19*fl< uiinaiiim n^-tiin int.
!

TRfdVI, Seite 2ö
coliViwbcnder Wert C = 0.721»^

|

"ndelYn, »eite 51
;

Argumente C und Standenwinkd:
{

Slrl..Wink, !
1" '5^^.. :

\

;

ätd-Winkd i

117B|nC=° (X72l*«k 1. Korr.» 1008»' •

Inteqml. für 0.3Min gibt I. » «101.7'
I

TM VlU, »eile 53, 2. Konrvküou — 1'
;

• IX, » (iU, VeränderuiiK in Ureilo durrh 1' Fehler in Länge — <).W '

X, » Gl, Wahn» Aiimut DuUie = N W.

SrhluOreehauBs. 1. >;cbciiUHTi<l.-l!n'iti'

N47^0 1K AH
N-Br. A 2n.r'X gsg. = 1 4a-vo

2. Nel>pmi«Tid.-Breite — H'J- 27.5' N
— ttnite B

A B r'- ÜUiema in Nebcnmeridiaa-Breite infolge

fdderbaflvr IJnge = 0.R'

SD

Bl> ^ . . . Breite s 12 xai9 =^-0.2 S
AD — » » 1.2 X0A7 =iO.«'X

X-lSr. A- :!!< 2t;.:' N-Hi.lt -.!!) 27..V p u. I.L-.

AD- 0.ti'X BI* 02'.*^ L^;.!- Chi

l'ott.d.)

1 :.V t>

Ahiff.
:i'JJ27.8'N' 3tt'27.9'X

l'o>ili<iii il(>. Schiffes iai(U-lh|

IjiiMl)Hiluiif:<-ii im Aup'!»-' -=30-'27.5'X
blick ili-r 2. Il4vlin<-htiin^|

-.1' 43J'0

Der Unterschied in der Breite ist 0.2' und in der Länge 1.1'; Asimutal-Unterschied
oder Winkel der Standlinien 31,5 -j- 14 ' - ^ 45.5 .

Beispiel IU. Am 80. Juni 1905 sind die folgenden Beobaohtungoi gemacht

:

MttL Grecnw. Zeit K* 4:>n!" Ki»'.'« ©Wallte IKAe = 71 VCV {CeK.Zeitan Bord ai™!» vonuitta09

12'.' ACM" niic hinitt.

iJegiüter Öcliifl'.>K»rt bei der ersten lieubuditung 4U 59' N 12^ 12.7' 0. Gesteuorl ,

zwischen den Beobaciitungen SOV«S 7*S' und SO 6'.
|
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IkfdV. Seiteis

MItttl. Oreenw. Zt. = If* 47-I» = 40»W gibt

.M. Z.it Uli Ili.rcl

Taf. l V, Seite 15
llh IjlViniri |»i k 1),,^!. — 2:1 IL' Ii'

0 wahre Hflhe = fl«» 183'
0.4425 Zeuitdiataiu » 18» 44.7'

LKornktkn = — S5'

== 17» 49,7'

;iiijri 2. Korrektion

Wahre Zeit au lioni ^n02Snnls»vk
Sluodtewinktl 0» 27*|n 12*fit

/II ^iiliriuiiieren tt 0.2241 Itreite— r>ekliii. ^=

Dniclinatioo

N-Bieite

C
Tafel VI, Säile 2Ü

CDtqfiradinder Wert C— 4.40Hk

lUdTU, 8(ite40^ Aigumente Standai-
wnkd ar^aiB

{4««k = 49.S'

= 493*
OJQflHfc . . . = a74'

fiürWiültel

272 mia, C= 44(Mi> 1. Kmt. = 54.07'

Tifel VIII, Seite 64, 2. Konektioa ^ IST

Tafel IX, Seite .'>(i, \'erüii<1enii)g in der Breite durch 1' FeUer In der

X, (S, Wahns Azimut — SHt.'i 'O.

027'

17 ' 51'

23° 12.«'

41^ a.ü'

1. Ncbennuvidiftn-Rrpite — N 11 fn^. O-I^r. = 12° 12.7'

so' 5' AB = 3Jyj ' AI = 4.7'!
"'^^

0«niheiteBnite2.Ortoi = N «)» 64.0' gäg. O-I«. = li^ S4i^.

2. Biiik»<-Iitiinr.

/ t

'InM V, Seite IS 0 wahn; Höhe
1^ >.niin -..;k l'>reitc ^ lu .VI' gibt ti"> = a4412 ZenitdkUns =Mitll l.r.

-Wul V, Seite 15
1. I^xrektkio =

7m ik.;!'

i!t' II.:-

r32..v

1

:

atonJiniwinkei = 0i>8»«i" 14^« 02228 Bieite—ÜekL~ Ii" 42.«'

liifei V i. Sielte 20 .. ii i 1

1

eatapneiuüider Wert C = 448Hk ^^S^^TTw^SS^
Tafel VII, S«dt« 42, AiBumeate Stunden-

Winkel 35.2 ««l"

(
4«?k =82.4^

und ( '».(«ri« .... = 8.21'

I
O.i K.K-''. ... - 1.8.V

C = l.lö»«k l.Kor. '.12.5'

Tafel VIII, itäUi TA, 2. Kor. = 3.4'

IX, Sdto 00, Verindernnf; in der Breite, doreh 1' FeUcr in der
länge - 0,3.")'

X, < (j2, Wahns Azimut = S24,5^W

K.-BKitc A ^ 40 54.t',' meg. O-Im. = 12» 24.4'

. « B » 40=53.2'

N.-1

AB= 0.3'BDi oa*

M> telileru.derU.,g..==^^^™ . !• O ^„,^;,-,-^ lu:,,...'N

AB ;^Fdilcr in der Breite= 1 XO.2. - u!27 - N Miitelü LumipeilutiKiai erlangt
I>B= . . ^. = 1X0.3.'»—0.35—0.6'H s40<»64.fi'N

X.-Br.A=40«54Jr B«40OiS&2'KeK.t)-I«.=12O24.4'
8I)= LO'

0-L«.=1232S/l'

0-[«.^12<>2S'.

Am 16. Juli 1906 yormittags Vt hS*^ sind die nachftdgendAn Beobtcbtungen getan:

NadiGinuni; 7<'2.1.'.| N Itr.
( M.Oreenw.Zt. Ub ->:m\n wk, wahrcHUheSatumua 9.4' Oetüdi vom Meridini.

730 24.f: ()-U i < ^ 9V2bn|nü7Hk, . « «Ftminie 22« S2' «wtRdi Tom Hcridiw.

7O2:i.0'X.Br.|

730 2&e^O-Lgr.l
0l(32Minl9^, Coli i\» neben dem 1. VertikaL
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Man will die Poflition d«s Sohiffes mittels der Zwei-Nebmmeridian-Höhw und die erlügt«

L&nge vergleicben mit dtn- Länge durch die Beobachtung a<7eti neben dem 1. TertUceL Di«

Kompaßpeilung vun a Puvonis war 191.

M. (Jrct'iiw. Zt.

< >-l4f.

— f*27»ln 5i<k
\\ w. h =5

.tu — a —
00» V^' .M.drwn»./.!.

' >-l4r. = 19 .».pnio .KW
a Vw. =

IL. 1.

22- :ä:

M. Zt. Uli Itoixl - I I'.' •Jim!" i:|sv'' 1. Korr. = l''23.7' .M./.t. iiiilloril — I4M2*2'»|n;Mi«r'' 1. Korr. = 2- «2
M0AH — 71? JSwj'i ir«Vk = MO AH 7lj 2si»>in 17»Tk

Mcr. AK = 21V 4SW» U«<» 3. Korr. = 2.«' Mer.AB = 21MMni»a3nk 2. Korr. = t
t, AR 2»1»B|n49i«k 1,4-J = «FkT. AR =:30»1»i|B Sitk —PTT^ IM Zl-

( 1 ] 1 i(i i>'.)mln 4!jßt>i il
— \\\ !• Hl :!2»|n-i.W« d ^

Tafel \' it — O.lMilil

s O.110O
b

TaidXI s — il,V

Tafel V Ii»- ---0.i«Hil b ^ ; a

1

('
(».ir«i

1

<
•

=- ii.sr.it;

Tafel VI (.- - xm^ 1. N«lKiimer.-Br. = 7 Vt.V TaM VI C : - l.i:i»';k Tafd IX f _

TM VII
|7;i.7

H.Kl

[ 1.18
Tafd VII

IUI.:.

1 U.l.'i

\
"••>"

» X Az.
-

lue.-.

1 rv « ._ AQU«
l^uoK =

2. = 2^ « X Ac B 82I'>0

1. Ni'bciiiiu-ritliiuibrfiu- ^
Vwwiziinp nach '2. ()ri

gcnäliiTlf Un iif J. i >ri

2. NebcauiaTi<liniil)Mti'

Korr. =
= l.(V

17.7' X

ITT"

Var. ^

AU
ftt> ~ 0.3H4-OJ2 ~ 'M.'

AD = fixaris = 2.:r N
BD — !.:(' s

Brritr A
AI)

Ureite D =

7^ 21—W

17.4' N

19.7' K

l)fV. = - 1.

24.ff 0g«. I«. = 7.1-

O l 4:.

SD IV II

Bereebnung des Stundenwinkeie von a Ceti ffir die Unge, xnr Beorteilung der Genwiigkrit:

b ^ 70 2^
d ^ :jo 4S'

1 «- •11 .0' Nuin.äiii — U.2537iie

kKato s 0b0IB567

io|5 9.871 7 IH

.'itf 2min :! l»«k
— Is'.i .'i7n«i'>2ri»»fc

JfKA ^ 2t>:)7n>tn 19«yfc

HeridiiuiUA ^ 211f .'i4>nin t.>fk

MQltA ^ 7» 2aH"18itfc

H-Unemr.Zt = W32»iM»<K|<

Wie yenau die Mi tliode de»

Zwei - NebcuDuri-ianboh«-

Problema nicht nur *
Breite, eondern auch ^
die Llnf^e ist, wird datt

die lU'rcrhnung de.«

denwinkels aCcli genng««"

geprlUt.

LIngevmctinuig nach d. AqgeBbBtic ton kvonii OlS*W
73« ZiJf

Wie scliim oben bemerkt, sind die Unterscliiede drr Üc.s .ltatt' für die I'ra.xis iiiflil mm '-

wert, luigeaclitet des spitzen WinkuU zwischen den betreffendeu ätaudlinien. Die zur Erläuie.ui-

gegebenen Beispiele sind der Praxis entnommen. Die AuafAhrnng wurde so vollstindig v''

m^lioh gemacht, besognebmend auf die Tafeln, in welchen die Korrektionen zu finden sinJ.

W. A. de Wijn, L Offizier «Stoomvaart Maat^happy Nederland'.
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BoBneiifuiateniMao und S>t«rubedcckniigni im Jahre lUUü. 663

Hilfsgrttfien für die Berechnung der im Jahre 1906 stattfindenden

Sonnenfinsternisse und Siernbedeckungen.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Ililfsgrößen für die Voraus-
berechnung der Sonnenfinsternisse und Sternbetlcckiinfren sowie für die Län^'en-

bestiniinun^' aus Sunnenfinsfernis-Heohaclilun^'en sinii in derjenif^en Form
gegeben, welche vom Unterzeichneten in den beiden folgenden Abhandlungen
to Vormhlag gebracht worden ist:

1. »Ttfeln für (ii*- r;ni>lN icclumny: ilci- Stci-nbodfi-kungen« (»Alis

dem Archiv der l>c'Ul.sehen Seewarte«, tlaiir^^any IHIU»),

2. »Die Vuransbereehniuig der Sonnenfinsternisse und iitre Verwertung
zur Län^'eni)cstininituig« (»Ans dem Arohiv der Deutseben Seewarte«»
Jahrgang 1899).

Um die Kürze des Rechnungsverfahrens zu zeigen, mögen lii< r /unächst

zwei Beispiele, die Vorausbereohnung je einer Sonnenfinsternis und einer Stern«
bede^tung ittr einen bestimmten Erdort, folgen.

Oeniherte Vorausberecbnung der 19Ü6 August 19 stattfindenden
Sonnenfinsternis für Fort Rae am großen SIcIavensee (B. N. A.)

Aus der im >NauticaI Alraanac gegebenen Karte der Orenzkurven er-

kennt man, daß sowohl Anfang wie Ende der Finsternis für den Beobaohtunga-
ort siebtlMr sein wwden. Die Rechnung ist deshalb in folgender Weise
anzuordnen.

211- 10'
8111

f>

s

0.9485

-1-

9»m
e

rcoa ff

9.6082

+ 12

9.6884

^¥
1

' 0.283

1

j

(:ut.-)45

M' 27' 71 :>(/ 87 13' — 0.881

7 + 0l87W H» +OJ082 -aus
1
-0236

« +087» \- 1.926» -0.791 -0968 -1.137

y» -5- 12° 251* + 13*1»' +13^ 2«

Jf
' +0687 +0490

1

1

+0281

S - / . (18 'itr S.') 3' 1(10 l.V O.dKl i>.J4!t

n.'i.">,s !t^«> n DT 9.493 9.349
1

9.14.-.

i;w7 LU» n + 0.311 + 0.223 + 0.140

fC 87« 25' 960 18' Q 138^»
1

230.0»

^—

K

2'.M 51' 2S»r KV 27S^->:i' -|- l.Il.'.l' ' + l.()47V

rinn '.l'.V.t2 D.i MK) It.il'JS «j — (T, + 2.231 ilj

j

+2.001»

Hill ^
9.949 o.:mh 0.321

«J-lWl u ft.uo:. n Kiii-}(W=fc9() 1
j

HMWl

It«« GUed 9.91.^ n 9.928 n 9.852 1 9.2rKjii

f

I?
4-4 + 0712*

1

-0179»

f
'Ii'

^^1 + 0.47(Ä

- 0.134 -^0.1.t.!

O•" f
+H»44«nin

i

49ifk

— 0818
'

-0.848 — OtftjO •A 13k 2-l>
21iVk i 30ifk

h — 5

k 0
! + 1

!



654 Aiuuileu der UyUroiiraiihic und Muitimen Mciourolope, Dezember l'JUj.

Aiiiiicrkiinp. erMchtiiit nicht ZMxxkiuälSi^, nii diowr Stdle die AttfirtcUaD>r iIiitlieiAr

Redinung UmiulzU'» i'iiiTuolt<yHtt*niH wiwie weiten- IWiiKTkiinKra bmufOfCcn, mal dm Narhmiiain

des obiipm l<etit|iii'iK nur unter Zuhilffnaiiiu*' <t(T Tafein ati«K<-führt wi-nlen kann, itd'-br in Ari

vorttin «Twähtilfii AMiunJIiinp'ii i-ulluiltcn •^iikI. Durt hin«! iiIkt niirh ilir Formeln nti<1 iTlfniVTii 1^

BciMrkuni.'rr! llll^tullrll^h a!it:i>r'-lx 11

Diu in dt>r obigeu Kechuuiig gefundenen I'uäitiouäwinkel beziehen ^il-h

auf den Mittelpunkt des Mondes. Sollen die Positioneirlnkel, wie b«i Sonn<>n-

finstornissen aüf^emein nlilich, in beziijj' auf den Mitfi-lpuiikt der Sonne an-

uetjeben wei-den, so sind die obi^'en Werte um löü zu verändern. Nach dwu

Uber^Min^'e auf die Zeit des 121). Lün^reti^'rades wesUieh TOD Greenwich <Peifi^

Zeit) hat man uho da.s fi)lt;i'nde Ergebnis:

Anfang der Fiunleniis: r.»ij«i An^ctirt 1!», älj 2«nin 21»?»' IWific-Ztut; i'uf.-Winkel 1>.>

Bode < « : 1906 . 19, « 1Mb SU^k » « ^ < 29«^.

Die Hercelinung naoh den strengeren Formeln von Beseel lieferte die

fol{ren<ien Werte:

.\nfaiiK »liT Finstenii*: IIRH» Augtul 11», 5<f 2«"i" IVifit-Zeit; l*o«i.-\Vinkel

Ende • « 1900 « 19, « ISN" 49jaa«k . < < . 236uV.

Genäherte Vorausbereclmung der lUOti April 5 ätattfindeuden

Bedeckung von a Leonis, 1.3 Gr. (Regnlus) ffir Hamburg.

i (Ollilich). a- :.s' i4n if i.">r. 9.::3!»

0.0>1U

ai29 9.90% rooa^ 9.7749

\*

reoi«9>'
9.9790 llH GUed — 0.977

33P .52' h — s

-U.MI - aaw k "u 1)

: — 1.1251 + 0.13M -OiON4
-\- 1Ä57 -T-ai-7 - (t.iei

.V* fto 38* - M' — 0.307 _ (l.riv'i

Wl-l 14'
rf' I)

r
- Ü.U3

1>.1>7.'. 1

1-

-«

0.231 0.154

K 50» 3» 540 57' DT - 0.H2
313^- 14' .V..1

«init 9.1K» U.iM:t Klt.'.l

Hill %
z

IWJ(*« -JC) 9.fW»n «.HSTn -0.113» ^i\4S2»

Iti-o Glied SXM n •+ «

f -- 10

f.|' - 2 2 AS-iB39^
<» ,

—0.158 - 0.158
-

Nach dem Übergange auf Mitteleuropilsehe Zeit hat man also die
;

folgenden Kr':el)nis!<e:

lüiiiriti für UHiubui);: ;V ä«!» :tU^k Miitekuropüsdie Zeit; l'a».-Wiukel j^i.l-

Anitritt « « 7k 48ia|a .Wifk . , v < 340;S'.

Die Berechnung nach den Besseischen Formeln UeCarte;

Kintritt für Ifambuis: 7^ önji 2s.<»«fk Mittdeurapffiadw Zeit; IWWinkel .M.»

Aiulritt < c 7^ 4hn|n 52.9*fk c <. < c 34a4

.
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8onnenfliutentk«e und Htcmbedeckuugen im Jahre 1006. 555

Pnrtlelle !4»nnoiifinMti'riiiM I90« Fcb
HUfniprdfl— für die VorambcreelumaK.

Pi'

S,

'.•.71 'VI

2eo^ 2»'

282' 31'

2SHi» 34'

Erste NSberung.

X, = -1.10»
Xm ~ O.OOM

Xj = + 1.100»

«» - 11° 21' ^9.

-j- 0.143

- i.2!tr.

Februar 22.

Zvett« Niherung.
fr

l..V.>

R
l.V 21.1"

n
i.ri2s2 9.^ —

f 2.9 HI !.o '.».7<>»>2 ii.l t2x 1.251(5

^- Ao = 2«2- M.l' - 0„"i -II..' l.,VJ-l '.<.7<'S1 • t.l i:n 1.2<.M1

iA « O.Si<k 0.0 21 Ml I..V2SI 1 M.l 1:1:1 1.2i«i

A> = -n«20.7'
I
OJi 211.1 i.r.2>rft 5».;07U i.2a7

T; » FMr. 22. + 1.0 20.2 t.r>2:!» 9.7077 1.297

+ 1.:. 2M.0 (t.l HO 1.2't7

+ 2.0 1:. !!•> !..'iJ7s l<.707.'i 4-0.1442 — lwJS)7

roihgröB«»n für ü'w Läagenbewtiiiininng.

.Mitil.

( in'»'inv. B N iogn
Zeil

Q(Febr,22) s S2k 5>4* r> i» k i:.' 21.:!" 1.2!t2:i7 : 1 2f<.2r,' !i.72:(:.i

«(Fahr. 23) » 22» «aMn r>2.o<;k 17..') 21.1 1.2!r27it 2l..Vt ».72340

l^-iOOeJI'' lao 20.» 1Ä»2S.! 22.7(1 0.723«)

IK.:» 2*).K 1.2!r2fi."i 21.01 n.72Tl.'

mnD, -s <.>.2I.->21 n Ul.O 2<>.t; ].2'.t:i<M i'.i.:'.:) !t.72:t:iO

eoiD^ = !).ll^):^^ Iii..". 20.1 1.21»: 121 I7.ll'.l !t.72:t2:i

« K -0.UOIU 2(Wi 2*>.2 J,2!»:i:n Ii;.<i7 •J.72J20

T, » neb; 83, 20.5 20X) 15»:ii7 1 i.iti 9.;^i4

IM avia44.4Hlt 21.11 l'ts i.'2y3<iii !i.72:m>^

4, = -11021' 21.5 V.t.7 1.21i;!72 n.i'.i ".1.72: Mi:;

22.t 1 i". 11t:. 1.2li:!s.'. 71 ;i.v; '.1
'•»•"17

fliMtenilii 1«06 J«U 80./91.

Erste Niherung.

p,' K !».71«1 X ,
1.07 .i> q.' == — II.O.'jJ

öj = 3<^ 27' Xn = IHUJUt» I.:i7:
1

tSm « 210 fi' X, = ->- 1 J)75» (1M:«h4»
!».ll'.i 1s 30» 4^ ^ .s + 190 20^

- Juli 21,

]»<MMa2UHk

Zweite Näherung.
a H 11 l'i' 'Ii' 'l.

Ke = i">' «l.V 2.ti«J l.V 11.7 :i..".2iii !t.7i<;i ii.O',21 I.:i72

f a> 2JMU5 - 1..'» U.8 3..'i21Ü il.71«}l U,(Jö2« ijiri

- 1.0 7.(> 3a>210 0.7101 1.371

iA iao»4k ~ 1 1..'» 7.1 .•U217 ».7]«n ii.o.'):»'i l.:?71

^ = 4- ir 2»i.i' n.O 7..1 :U217 11.7 1(51 (i.o.')Ht l.:i7l

T, a= .liili 21, 7.1 :i..'.2i> 1t.71(ll 1 i.i >M,"i l.:!71

- l.'t 7.(1 .i..j2l6 1>.71«1 (>.0.'>4<.> i.:t7l

4- 1..-. 1.'» 7.7 3..'.21H 9.71ttl -0.0553 -1.371
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556 Anralcn der HjntaqgnqAie und MuiliiiMn Ueteorolagie, Dcnmbfr 1905.

Hilfxf^Ben für «lic l<änK«iibegti]niuiui{i;.

Mini.

.1

<b X

<i '.riili l'iij T'.i ül'nln _'.">.

-

(iiliili ''Ii :h 'rtnin >> |(vk - L^MMl' <).", (ll.tli' si.r 1 ^

<i,ti -18^5 !I.7I7I2

JL. = Tb iiflnln -lA ll*vlc <!.S 1 .;Mirss 40.44 ;>.7i7it;

•iiti F) '-i.."iH>.'i»! «;.!• i.:!rir7fi 1!». i:; '.'.717.'||

ICHS J)o — i».!t; l.o :.i jjM;7in '.».71 721

1,"- 7.1» 1JW7S2 5.V40 ».7179»

T„ .luli -M, J.< 1 :.i '.i.'i :.s.:!?i

T.5 l.:w;7»s '.Mi l.:i7 ».717:>0

1*» 7.7 — l.:«»7Hi 4.:Mi 0.;i74U

partielle 8o«niente«trmto ISO* Ai^ptst 19.

HiHRRrtBra für die VMmiubCMcfem«.

Erste Nähorung.

1».* = 1t.717!)
,
- — l.iC.!*

"Ii'
»t.i:t:!

172 11' Xin = OjOUA % r I.Iis

= 1870 34' (!I.4:»K4)

= 302» 57' ^-+14=> 11'
• 2f

"

To - Aiig. 15»,

Zweite NSherung.
R n '1.'

— KV 4S„W' — i.i* id !.!»• »„Vitt) 'J.TIJ*» -
1 ».132:1

f = 2*104 -0J$ 31.1 3.5331 0.718» aiser U18

= 187= .'CUJ' :ti.:i 3.r.:?:!i 11.7 i7;t I.lls

iA + ütö ni.-i «.717» 0.1.338 1.4 IH

4o = -1- 14=> 103' + \J0 :u.7 aj»32 9.7179 OlI837 u\:

T, =B Angnrt 10, + 1^ 31j8 aä332 9.7179 UI7

124 35^4» 47.'iHk +2.0 :i2.o :i..':t3:i !>.7I7!l i.n:

+2Ji :C.2 '.».7178 — 0.1äl7

HUfagrSlkeB fBr die LfaigenbestimmuK.

- 9^ 47H" 42.8Hfc

.Mitil.

Zi'il

K 'Ii. N

Re. 11.1 1».' i.v :«».7" + 1.414.)« H>1- 10.41' 9.730!M

ii.:> U1441 12iSl 9.79n98

mm D„ ^ ».34051 ILMI Hl.l 1.4142« I4.r>3 y.73(>l2

12... .IUI 1.41411 lt>.7ti

w -= _0.»»>111 l.i.M ].li:H)ti 18.U1

T. « m nSß^ 47.>fk I ai.7 1.41381 2ijn8 9.79056

= +14» 11' 14.11 :ii.s i.ir;«;(; '.i.::!iitvi

1 1

.

:i2.ii i.4i;c>i -'7».4« ii.::knü

i:..M lö ^2 + 1.413.1« 104 27.67 9.73070
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SonnmfiaticnibM und Sternbedeckungtn im Jahre 1006. 657

Km

n
0
rt

H
l(

I

0
1»

i:t

I»

14

Ui

Iii

(VciKiduu de» BaSner mutiirlKn JalubiKlH.)

HilfugrftBsn fllr die VoravikereekavBgL

Name
iIm Sterns

ür.

y Tum

9* Taurf
« Thmi

y Clendnor.

( tieminor.

a Leonis

<r Leonis

Virgüii»')

Y Libroe
Hatiini

a9

ao
8j6

1.1

: 4.1

».7—4as|i7
1.8

. 8Ji

! 4.1

3.0

4.1

r.
•> Taiiri
j

•S ' Tu 1 1n .'Ut

.1 Tuiiri :!.'.!

:i >V- Taiiri .i.li

' a Tiiiiri 1.1

r ( icinilMH . 1.1

Ii -
( ii iiiitinr. ;i.7 4.."t

1» ts lA-iuäi'

!> o I>f<>ni.i :i.s

10 a I»>ins 4.1

12 a.u

ts r iSbm 4.1

a 2 •/ Tiiuri 8.»
>

<!' TriiH 8.9
2 t)' Taiiri .'{.0

•>
Tauri 3.6

2 Tami 1.1

4 I' (ieminor. 4.1
.1

S (iütninor. 3.7-4..-.

s a Leonis lä

f Leonis SA
10 * Leona 4.1

II / Vif]pnii»') :l.o

n ; Librae 4.1

Salum
y Tauri AJi

ao. «> Tauri

*' Tauri .^g

«* Tauri 3ja
»' « Tmri 1.1

B 1 •> Oaiaar. 4.1

ii
t Ocniiior. S.S-4JS
«Oneri 4Ü

5' « Leonis 1.8
u

,

f Leoeis .1.8

k «iasfk

14 8 B4 +1«» r
15 88 88 +16 IB
18 24 10 -t-10 81
18 SO 4», -hlO 88
21 r« 12 + 1« 51

7880 +aioo
7H4t 1 + 0.107
Tikbt -f aiQ8
735» +ai08
78ae +0.000

I

08»avl 8P4S"StMi
88 4S lOS S4

149» 20
144 7

+ a782'
-1.107
+ 0l847 '128 4»
-1-0:051 180 28
+ojiNeji80 0 :io4 47

!

fiOTi

fiU't

504

2 10 t 10 87 : 7531 . + 04)12 - 0.702 217
7 4S .".2 + 10 35 7557

;
—04)10 — 1.18S 84

8 25 20 + 12 ao 7522 —0.168 + 0.2ii4 1 185

12 «5 0 -i- 7 12 7482;

1 1« .V. f 0 1.1 747;i

x\ II i:! Mi "tS4-2

M 11 Ii 11 41 T:ls(i

22 20 21
2:1 :>'.» 4<i

2 4(1 4M

2 41» 2s
»i 20 .«1

Iti .'i.'i

2 :i.') »i

II 7 12

21 r.2 III

III 17 2

II! 1 7:n>!»

I«! 10 T:tll

III 2n T;!22

III ><. 7;t22

Iii 41i TXil

O.IW) -1.171 117

(U40 +0A7«|147
i 0.1."»«' j-0.55»! m

, o.Ki'.i — o.iis2 21!'

l.2i>0 210
0.74 K 2S1

0.S,".4 2^2
0.4S7 ;t.tt

r W M
- 10 -xi

12 40
. 10 r.»

7 14

7 14 38,+ 0 IIS

11 17 fie — 18 84

0 4s 17

K 11t ;io

,

11 HO
11 10 48
14 44 6

-} Ki

+ W
-t 1»

+ 10

+ 10

;t

12

2N

2»
48

7.-.12

7r..-.2

7r>7it

7r>iio

7r>4.'>

7Ü27
7624

72H4

72i>l

7:iol

1 7IK)1 I

Itsoo

20 :< 0 4- 11» Mi 747:1

11 .Vi 21 ) 11» V. 7.'i(17

20 02 :»5
i

12 40 7.M»4

7 31 2 i + 10 5»
i
7508 .

4 84 6S ' + 7 18 7501

O.ins

0.104

0.104

O.IKIH

0.014
0.01."i

0.1.V,

(1.107

0.1

f O.KKI

— 0.1(»7

. O.liCl

+ 0.10« I

+ OjOOO

- 0.(112

O.Ol.'.

Ü.1.-IÖ

0.16O

0.7.'>4 l(i

1.221» 242
o.2.'>:t :t2s

10

:82

73
74

125

-t- 0
i;i

i»

+ 10

+ 10

iH 41 aoi+ io
18 44 18 -f 10
SS 18 88, + 16

l.-i :\H \H

17 27 0
11 4f< 20
UiO 32
15 68 H

i;j 7.->S»7 0.20«
89 7(17» 0.1.

W

.-.2
,

721»S + 0.1(10

18

«1

57

4 16 16
80 87 1
17 fi8 46
7 6 15
17 ra 84

'
-

1«

17
12
1t

7288 +0.100
7284 + 0.108,

!
I

7202 +0.104
7202 +0.104
7808 + 04)08

40 7428 +04)18;
46 7458'— 04)10

80 7680 — 04)06

47 17548 — ai60
4 ' 7555 - aiflO

(t.7o'.(

^ (».722

l.2;Jii

t (».701

+ 0.WN1

1

+ 0it28

I.ISts

+ 1.140
I

27
-t- 0.H21 14

0.04!» IMH

+ 0i8»7, 150
-14)08 178

+ a000 213
+ 14)741214
+ a700>200

I

-0i6Wj880
14180 204

-1.2881 142
+ 08641881
+ 1.800 118

') '/ Virginiü 3.(> = Mitte des ItopiK-lKtt-nia 3.7 uu<l 3.7,

58 881 05 4A5 - -OM
27 Oft 24 4SI 4« -70
W IW 4™" -18
14 8D0 4.S7 m» > 44
87 817 50 41HI Nli - 2

l.U
-.1; 1111

41» 1 -00 ^87
7 HtÄ\

•Id
IT"! ^70 -f ir.

I I
-.111
.lOl — ((7 5

,".u ..10 M» III

2.'i.'* 4.1 .".10 .|(i 7:!

21H! (1 .-.(Kl IM» - l.-.

21Hi 4)^ .-.( iS» •N» +22
1

1

:U7 '»4 .".(Iii as 0

1.". :{(» 21 4s7 - s 7ii

2rH i 4s2 7i 1

\) :t42 1 171' r.i 17
t •>
4.1 i:i7 :i7 4 NM -IN» 40
'Iii ^1

>"•

.(i 4.S. l (»0 4

20 24H +00 T^4ü
iv 4iii +76 + 18

;«» 2.-P :t4 .-ii;t . !»0 - i:t

40 47 30 .-.12 4i> 7:t

2N r.i 1 IN» |s

17 8 AU -pOO
07 140 47 510 -78 - 8

^ _
1 ir^

1

1

1

1

iiii t> -7(1

1.1 M 1!» 4S7 47 "0

;»2 I.V. 21 47s L.-.l 17

27 300 10 47H +44
10 253 00 478 -H7 + 2

10 41 s 477 Oll :W
20 27 .-.1 4(iH - -7li II

27 21»:» IN ;to 80
38 105 3;i .MM + 00 +23
«0 187 4.-. .-.i:i -80 -78

53 22.»< 40 .•.12 -00 20
82 228 25 512 -00 - -38
80 881 21 511 1-00 -18

68 844 10 400 -38
46 810 408 —88 —70
58 167 f 480 -48 -72
64 885 52 482 +58 -11
8 188 0 482 +80 +00

Granaen
in Brate

-00 - 1«'

40 —78
T-SH» +22
+00 +2H
+77 0
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658 Aiuuücii ilrr llydrofpvphu; und Mariiiiuen MeUonilof^ie, Di-zuubcr lU>ü.

Datum
190rt des Htcma

<ir. To ili

April i'i

s
er IhhiiiU 1.1

:t.n

U y Ijbrao 1.1

16 9 ('Hpritviriii \:l

IH Siiiimi

V Tauri :i.y

h Tmiri

2ö rf» Tuiiri 4.2

26 •»> Tauri

26 «2 Tauri 3.6

26 o Tauri I.l

2H 4,1

L*0 f (lüiniiior. 3.7-4

Juli

Rijn

i:. 7

2 :j

2 I»

17 2
.VI

«Vk

4.!

8 -f-

6 - la 48
291-98

17
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li<'i der Auswahl der Sternbedeckunu'-n vimi hei der BeurteilunL'.

eine Stembedeckung mit Hilfe eines Fernrohr» von bestimmter Lichtstärke

aiohtbar arin wird, ist das Altsr des Hiwdes in Betndit sv sielmi. Es wUa
deriislb die Mondphasen für das Jahr 1906 hier zusammengestellt werden.

(.Xlilllen- ( JrwiiWM'hiT Zeil.)

Neumond Kr»te» Viertel Vollmond Letztes Viertel

.Imimiiii .l.ii.iiar III .ii.i .luiiiiiir 17 <t*

JitllUAT 24 •J> FebruHr 1 l Fi'bnuir t> 20 c Februar 15 W
Febntsr 22 20 0 Mint • 2 21 SiHr 10 8 mn 17 0

Marz 24 12 April I April s is April K

April 23 4 Mai 1 .M.ii s Mai 14 Ii»

Mu 22 •>ii Miii In .liiiii u '.1 Juni 13 s

Üiini 21 II •lutii
•> Juli ."> lÜ Juli 12 2.'

JuH 21 ' o .l«iH 28 N .Viigimt 4 1 Z AnpMt 11 15

Allj:ii~I l'.i l:i G •_''> \^ S-ptcttiU'r o 12 Si'ptcnibtT 1<»

S'lilniilM.T IH 1 21 w < )kii>bfr 2 1 OktobiT l'i l

1 )kti>lHT 17 11 Oktober 24 2 «>kiolier 31 17 November N 22

Novimlier 15 21 Kevcnbct 22 13 November 30 11 Deaembcr 8 14

Dcnmbcr 19
m
t Draembcr 22 3 Decenber 30 7

0 tjonncnfinHlcrai« C MoodliiMtetiiiB

Dr. Steehert
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Tiets, O.: Dw BMtiuiginiresen an den Kfirten der Vereinigtai Stanttn von Xarimoerflni. 5Cl

Das Rstlungswesen an den Klisten der Vereinigten Staaten

von Nordamerika.')

Gl^oh wie ili<' Küslcn dor im-isleii ciirnjiiiisi'lifn Staafi'ti sind aucli dU'

östlichen und westlichen Küsten der VeruiaigU'u Staaten, sowie die Küsten

der groBen Binnenseen mit einem Nets von Rettungsstellen und Schutzhäusern
Oberzogen« am die Besatxongen vcm gestrandeten Scliüfen zu retten und den
Geretteten Unterkunft zu gewthren. Aber die Rettunprsstellen dienen nickt

all' iii 'liiscni Zw<'ck, sondern wefden auch bei vielen ninlireii OelejL'enlipiten

zur Hilfeleistung herangezogen, z. B. zum Flottmaoheii gestrandeter und Aus>
pumpen vollgelaufener SchiÜe, bei Obersehweromiuigcn bis weit in das Binnen-
land hinein, beim Kentern von Booten, ja sogar bei FcuersbrQnsten. Im
Kriege sind die Rettungsstellen zugleich Köstenwachtstationen. Das Rettungs-

wesen ist eine staatliche Kinrielitung.

VerteilDng der KettougtixteUen. Im ganzen waren auf der zusammen
mit den KQsten der großen Binnemeen über 10000 Sm langen Küstenstrecke

im .Tnhre 1903 273 Rettungsstellen angeordnet, von denen 1»6 auf die Küste
des Atlantischen Ozeans und dea Clolfs von Mexiko, 16 auf die Küste des

Stillen Ozeans, f-n auf die gri>Men Binnenseen und 1 auf die Fälle des

Ohio-Flusaes entfielen. £inu ganze Anzalil neuer Stellen war im Bau. Die
Einriehtung der Rettungsstellen ist nieht fiberall die gleiche, sondern fe nach
der Eigentümlichkeit der Küste und den» besonderen Zw i k, dem sie dienen

sollen, verschieden. Ebenso sinil die Abstünde dei- einzelnen Sielh'n sehr

verschieden, während sie an freien Küstenstrecken lun- in großen Abständen
voneinander angeordnet sind, bilden sie an gefährlicbon Streck^ ein ununter-
brochenes, durch Fernsprecher miteinander verbundenes Netz.

Die gnn/e Küstenatreeke ist in IH Distiikte eiii;:eti'i]t ; Dei- I.Distrikt

umfaßt die Küsten von Maine und New Hampshire luit nur 14 Hellungsstellen.

Zwar ist dieser Kti i. )i>iricli zun> Teil mit Klippen, lüffen und Inseln besetzt,

hat aber dafür zahlreiche Häfen, in denen Schiffe Schutz suchen könnea
Der 2. Distrikt, die Küste von Massachusetts, ist mit 92 Rettungsstellen besetzt,

•liivon alli iii 10 in f;ist gleiehi'ii Altstiin<len beim Kap ('od, die bei den dort

iiäufig vorkuniMieuden t>chiffl»rüolien gemeinsam vorgehen. Die Küsten von
Rhode Island und Fishers Island (3. Distrikt) sin<l wieder weniger gefährlich

und enthalten daher nur 8 Rettungsstellen. Die viel befahrenen, etwa 120 und
130 8m langen Küsten von Long Island und New Jersey (4. und 5. Distrikt)

bilden einen Winkel miteinander, dessen einer Sohenkel südosiwärts, dessen
anderer ostwärts gerichtet ist. Diese Küstenstreeken bestehen zum großen
Teil aus niedrigem Sandstrand, dein in mehr oder weniger grüßen Abstinden
Sandbarren vorgdagert sind, auf denen bei östlichen Stärmem sehwOTe
Brandung steht. Zahlreiche Wrackstücke und viele Grabstütten auf den IQrdi-
höfeii der Ptranddru-fer zeugen von den Gefahren, denen der Seemann an
jenen Küstenstrichen ausgesetzt ist. Deshalb ist auch das Netz der Rettungs-

stellen dort dichter; es befinden sich allein 33 Rettungsstellen an der Kltote

von Long Island und 42 an der Küste vcm New Jersey.

Zwischen Kap Henlopen und Kap Charles, sowie zwischen Kap Henry
und Kap Vriw Uivir ist die Küstenliildung eine älinlielie. I)ie ei-stere

116 Sm lange Küstenstrecke, der 6. Distrikt, ist mit 18, die letztere, der
7. Distrikt, mit 81 Rettungsstellen ausgerüstet. Der 8. Distrikt umfaßt die

Küsten von Süd-Carolina, Georgia und Ost-Florida; er enthält nur eine voll

ausgerüstete Rettung.^stelle und 9 Sehutzhäuser. .\n der Küste von Florida
konunen etwa straiidemh' .Srliiffe gewrilmlieh so \\uc\i auf den Strand, daß ilie

Besatzungen das Land leicht erreichen können. Die Einrichtung von Schutz-
hinaem, die Schiffbrüchigen Unterkunft bieten, wird deshalb dort als aus-

reichend erachtet.

'I Niu li Kitiil>;i1l, State lifo St\in^' Sri vi<'i'
: l!''v'ulMiioii- fi>r the Unitied State

Life .Suviiig !?en'ifx't; >.\imuiil Keport IttOS, Uiiitwl ."^uwe* Life sfiiviin: Senicc .
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Die zum Oehiet «Icr Vcreiuij^tcri Staaten <^cliön;;<' Kiisto dos Oolfs vrn

Mexiko, der 5). Distrikt, ist im all^rcincincM iiifdrifx, sumpfif^ oder sandii,' umi

grölUcntt'ils vfin fIaolii>m Wasser mit rogelmäHigen Tiefen eitiiu'efaßt. l>i'

fährlicbsten als > Norder < bekannten i^türm« treiben die Schiffe von Land ab^

aasgfenommen dort, wo ein Teil der Kfiate von Texas Nord—Sfid ISitfIt. Hm
ist deshalb in diesem Distrikt mit im ganzen H Hetttinf.'sstellcn ausgckoniimn

von denen 7 auf die KuHte von Texa», und 1 auf die Küste von West-Florida

entfen«n.

Zum 10., 11. und 1*2. Distrikt <;elirircii die CO RattUIgflStellea U dci

grollen Binnenseen und 1 bei den Fällen des (Jiiio-FloBBflfl.

Die WestlcOste der Vereinigten Staaten ist weniger gefllirlieh. Beeoodm
selten kommen Scliiffljrru'he vor zwischen der Sud^enzo des Staatsgebiets unii

Sun l'raneisco, wo in der Ke^el nielit stürmisi'lies Wetter herrscht. Nördlich

von San Francisco Iiis zur San Juan de Fuca-Straße ist die Kii.ste sehr rogel-

niäBig, Iiocli und steil. Sie weist dort zwar wenige Häfen auf, ist aber trotz-

dem schon deslialb nicht als besonders |vefiihr)ieh anrasehen, weil meist rcfiel-

niäßijre Ifmirs der Küste weitende Südwitide vorlierrschen. Man ist dcsliall» an

der ganzen Küste iles Stillen Ozeans mit 16 Kettungäätcllen ausgekomuiea,

von denen eine bei Kap Noin(> auf der Halbinsel Alaska errichtet ist Dien

16 Stationen bilden den 13. Distrikt.

Kinrichtun^ und AusrüstniiK der iiettunK»stellen. Die Hettun>rs.<tillir^

einfache, meist zweistöckige Uebäude, sind in der Regel zwischen den niedrigen

Sandhügeln so weit vom Strande erbaut, daß sie von Sturmflutoi nicht

erreicht werden kSnnen. Sie sind an hohen Signalmasten und an ihren rotn

DfifliPi ii schon von weit hei- kt iindidi. Die meisten Ifettungsstellen, z. P.. >!:•-

an den Küsten von Long Island uml New Jersey, sind einfach veri.'ri>li«Ti(

Boct^üchuppen, die neueren sind solider erbaut, einzelne in der Nähe von

l>eliebten Seebädern sogar geschmackvoll. Die (lebäude enthalten Wohn- und

SchlafrSume für die Mannschaft, einen Raum für den Vorniann — Keeper —
einen BoofÄrauni, einen Vorratsraum, Unterkunft-sräume für Schiffbrüchig'

einen Reserveraum und eine Küche. Breite Tore und eine schiefe £b«D«

— Slip — gestatten ein bequemes Ausbringen der Boote. Die GeUnde sind

so stnrk znsamnienpefügt, dsA sie auch den schwersten Stürmen trotzen

können. Diejeni^'en, welche notgedrun^'en an von der See unterwaschenen

Stellen errichtet werden mußten, sind so ein<;erielitet, daß sie ohne grsBe

Schwierigkeit und ohne fjrolie Kosten versetzt werden können.

Die Srhutzhäuser an der Küste von Florida sind einfache Wohnhrui-i<r,

die rnterkunftsriiunie mit Betten für S(liiffl)rücliij.'e und Lebensmittel für

25 Personen auf zehn Tage enthalten. Die Häuser werden von einem Wäolitir

bewohnt und sind auf 26 Sm Abstand voneinander angelegt. Von Meile zu

Meile sind längs der Küste außerrh in Wegweiser errichtet, die die Tüchtung «n'i

Entfernung vom nächsten Sehiilziiaus angeben. Mit Hettungsbooten UU':

Rettungsapparaten sind die Schutzhäuser nicht aus^^-^erüslet ; ein kleines Boot

aus galvanisiertem Eisen ist für den (lebianch des Wächters liesfimmt.

Die zur Kettung von Sciiiffbrüchigen im (icbrauch bi'findlielien Rettunjf*-

gerate sind im allgemeinen die gleichen oder ähidiehe wie bei den europäischen

Seeuferstaaten. Zur Ausrüstung der Rettungsstellen gehören in der Keg<el

zwei Rettungsboote (ein schweres Brnndungsboot — Surf boat — und ein

leichteres, sich selbst entleerendes ntid selbst wieder aufrichtendes Boot;

einigen Rettungsstellen sind ;ni« !i »lasulinboote in Gebrauch), ein Bootswayen.
nn) «las üoot schnell an den Sü andungsort schaffen zu können, zwei Hosen-

bojen, ein Leincngeschfttx — Lyle gun — mit Transportwagen, ein RirttUDg»-

wagcn, zwanzig Korkwesten, zwei Randwurfapparate — heaving stick« —

i

ein Dntzrnd ruston-[Jcht<'r, ein Dutzend Si^rnalmketen, ein Stell Fl.iL'L'cn des

Internationahn Si>;nalbuchs, eine .Medizinkiste, mctoorologischc Instrumente,

Patrouillenlampen und «Uhren und schließlich Handwerloaeug zum Ausbessern

der Boote und Rettungsapparate. Auf einigen Rettungsstellen ist die Leinen-

wurtkanone von Hunt, auf anderen der Cunninghani-Raketenapparat in Gebriach.
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Wo man Pferde in der Nähe nicht haben kann, sind ilif Ht'tiuiigasteUMl auch
mit swei Pferden für den Trannpoi-t ricr Booto und Lein«nge»chütze ausgerüstet.

OrRwbiattoa vad TerwaltnD^ dei« Rettanf«iweflen«. Das gesamte staatliche

RottiinLTswi'srn der ycr('inii,'ti ii Staaten unterstflit cinoin (icmTaliii^pcktor
— General äuperintendeut — mit dem Sitz in Washiiifjton, tier vom l'rü.sidenten

ernannt wird und vom Senat bestitigt werden imiW. Ihm beigegeben ist ala

Vertreter ein vom Scbatzsekretär ernannter UUf«-Qeneralin8pektor — Assistant

rSeneral Superintendent — . Zum Personal des GeneralInspektors gehören
ferner ein Ingenieur, ein Topograph und Hydrograph, ein Zcicliner und eine

Anzahl Büreaubeamte. Zur Prüfung von Erfindungen auf dem Gebiet dea
Bettungswesena sowie von Fragen, die eine Verbessemng der Rettungsapparate
beEwecken, ist ein aus Sachverständigen dei< Rettungswesens und anderen
Fachleuten beatehender ständiger Ausschuß gebildet — Board of Life Saving
AppUances —

.

Der nächste höhere Beamte ist der Inspelctor der Rettungsstellen— Inapeotor of Life Saving Stationa — mit dem Sita in New York, der avf
Vorsfhlag de» Oenernlinspoktors aus den höheren Zollbeamten erwählt wird,

llini liegt ob eine periodiselie Hesictitigung der Rettungsstellen, Beaufsichtigung
des Uiiues und der Ausriisrung neuer Rettungsstellen, Betiichtigung des von
der Regierung für die Rettungsstellen angekauften Inventars und Materials.

Unter ihm sind titig vier ebenfalla zu den bftheren Zollbeamten gehIHga
Oberaufseher — Superintendents nf Constructinn Life Saving Stntions —, und
zwar zwei für die Küste des Atlantischen Ozeans und die Binnenseen, zwei
für die Küste des Stillen Ozeans.

GlMohfalls aus den Zollbeamten erwiblte Hilfsinapektwen versehen in

den einielnen Distrikten den Dienst des Inspektors nach dessen Anweisungen.
Sie besuchen während der schlechten Jalireszeit, die vom 1. August Iiis zum
31. Mai dauert — Active Season — , monatlich einmal jede Rettungsstelle,

prüfen die Mannschaften in ihren Dienstobliegenheiten, besonders neu in den
Rettungedienst getretene. Naeh Bedarf wer&n auch besondere Reviaionan
angesetst. Bat SehiffbrQehen haben sie eine Untersuchung anzustellen, die
sich hauptsSchlich auf die Ursache des Schiffbruchs und auf die Haltung der
Angestellten des Rettungsdienstes erstreckt. Über die Tätigkeit der Rettungs-
Stelle ist ein Protokoll aufzunehmen, das für die jährlichen Veröffentlichungen
— Annual Re|K>rts of Life Saving Service — ala Unterlage dient. Alle diese
Zollbeamten versehen ihren Dienst nebenamtlich.

Fiir ili n nilgemeinen Verwaltungsdienst ist in jedem DisMkt schließlich

noch ein Oberaufseher - Superintendent — angestellt, der bei Schifflurüchen

xnglelch von Amtswegen als Zollinspektor fungiert. Für diesen Posten werden
nur gut vorgebildete Leute im Alter zwischen 25 und 55 Jahren genommen^
die In dem betreffenden Distrikt ihren Wohnsitz haben. Dieselben müssen
an den Küsten ihres Distrikts gut Bescheid wissen und mit der Ilandliabung
der Rettungsboote und Rettungsapparate genau vertraut sein. Dem Ober*
aufseber steht je nach der Grölk; dos Distrikts zur Bestreitung der Bedürfnisse
der Rettungsstellen eine bestimmte Summe zur Verfügung, über die Rechnung
zu legen ist. Er hat Jede Rottungsstelle mindestens vierteljährlich einmal zu
besuchen; dn]>ei den Mannsilüiften ihre Gebülirni>se xu zahlen, das Material

und Inventar zu besichtigen und Requisitionen über Neuanschaffungen und
Ansbessernngen an dea <3eneralinapdctor einsnrelehen. Die OberaufiMher
müssen vor ihrer Anstellnnir in einer Strengen Prüfung ihre Befihigung
dartiin; sie beziehen festes Oelialt.

.lede Kettungsst<'lle hat ihren Vni-mann - Keeper — , der vom Ober-
aufseber aus der Küsten- und Fischerbevölkerung des Distrikts ausgewählt
wird und der fttr den gesamten Dienstbetrieb der Rettungsstelle verantwortlieh
ist. Es werden dazu nur Leute von Vfir/.ü^dicher moralischei' Fülirnng ini

Alter zwischen 21 und 45 Jahren genonnnen, die körperlieh stark und voll-

kommen gesund sind, genügende Schulhil ir.n«,' für die Verwaltung der Rettungs-

stellen und Besorgung des nötigen Schriftverkehrs besitzen und ein Brandungs-
boot meiatirhaft an fahren irism. Die ki^rperliche Befihigung ist durch

aas. 4. mm. Ms iMSk Btitm 3
Digitized by Google



664 Anaaloi der Hydni|tn|diie und Ifniliaiai Meteorologie, DnemlMr lM6k

marincärztliclx's Zt'uguiü naclizuwt isen. Für «clion h<'.<ti>li«'ii(U> Kettunnsstellen

wählt man bei eintretender Vakanz gewöhnlii-li i-iiien geeigneten Mann aus

der eigenen oder der angrenienden RettungaeteUe. Der Vormann hat aeinea

Wohnaitz ständig aaf der Rettungsetplle und ist auch wihrend der unbesetztea

Zeit A t rfintwortlicli für «las Inventiii uiul Material. Kr ist Vorgesetzter «icr

übrigen Mannschaft, steuert beim ( ieluaiicli das Hettuiigsboot und leitet die

Bedienung <ler Rettungsapparate. Bei Strandungen nimmt er bis zur Anlcmifl

der ZollbeanUen die Interessen des Staates in Zollsachen wahr und bewacht

etwa gelandete (Jüter l)is zur Ankunft des Eigentümers oder Agenten. Auf

der Kettungsstelle ist durch den Vormann ein Tagebuch zu führen, von dem
wöchentlich Abschriften an den Oeneralinspelitor einzusenden sind. Iki

Schiffbrfieben idmiHt der Vormann Dber die Begleituinatinde ein Frotokell

auf. T>ii' Vorletit(> d« Bettura'-^-^rt llei; tieziehen im Durehsehnitl «twa SOOOlfk.

Gehalt, die Wächter der Solnitzliau.-^.'r etwa 161)0 Mk.
Als Bootsbesatzungen — Surfmen — werden durch den Vormano

besonders kräftige und in der Handhabung der Brandungsboote wolü erfahrea«

I<ettte ans der umwohnenden Kflstenbevfilkernng ausgewählt. Die Bootsgist»

dürfen bei ihrer Anstellung nicht älter sein als 45 .Jahre und müssen körperlich

gesund sein, was durch marineär/.tliches Zeugnis festzustellen ist. Voin

Distriktsinspektor werden sie vor ihrer Anstellung einer seemännischen PrQfteng

unterworfen. Sie verpflichten sich, während <ler Zeit vom I.August bis siun

81. Mni auf den Rettungsstellen zuzubringen, aber auch während der übrigen

Monate zum Ui rumgsdienst bereit zu sein. Das Monatsgehalt der Bootsgästt-

beträgt etwa 2UU Mk., wofür sie sich selbst zu beköstigen haben. Die Besatztuig

der Rettungsboote ist in der Regel aeehs Mann« mitunter aber auch acht

Mann stark. Vom 1. Dezember ab wird gewöhidich noch ein weiterer Mann
angenommen, .so daß bei S<'hifflii iiclien einer der Leute am Lande bleiben

kann, um beim Landen behilflich zu sein und Vorbereitungen für die Auf-

nahme der Scbitfbrttehigen zu treffen. Boot«giste dürfen nur mit Oenehmiguag
des Generallnspektors entlassen werden; nur nachgewiesene Naehllsslgkeit im

Warhtdienst oder Gehorsamsverweigerung bei Schiffbrüchigen liat .-.'fui-tic

Knrlassung zur Folge. Die Nummer eins der Bootsgäste ist der Vertreter des

Vormannea — Assistant Keeper Für die Verpflegung bilden die Mann-
schaften eine gemeinsame Messe; das Einkaufen der Lebensmittel und Kocbea
wird abwechselnd besorgt.

Das (Jesiiz lu'.-itimnit , dal! die Rettungsstellen au der Küste «l-

Atlantischen Ozeaufi, sowie an den Küsten des Uulfs von Mexiko vom 1. AuguM
Ms xum 81. Mai besetst tu halten sind — Aetive Seaaon —, wihrend die an dw
Küste des Stillen Ozeans das gan7c Jahr hindurch in Betrieb bleiben. Di«*

Rettungsstellen an den gn>lien Hiniienseen sind von l'.röffnung bis zum Sctduti

der Schiffahrt besetzt.

Wacht- und Ausbildungsdieast auf den Kettoaxsstelleii. Der Wachtdienst
erstreckt sieh auf das Küstengebiet m beiden Seiten der Rettungsstellen so-

weit wie (lies rat.-aiu orsc'ieint. Di<> Creuzpu jeder Rettungsstelle werden
<luia'h den Distriktsinspektor festgestitzt und sind durch (Irenzpfähle bezeichnet.

Am Tage ist immer ein Mann auf Wache, der gewöhnlich im Wachtturm sitsL

Falls von ilort aus aber das Küstengebiet nicht bis zu den Grenzpfählen la

überblicken ist, hat er mindestens dreimal am Tage den Strand nach beides

Seiten so weit abzuschreiten, bis die ( Jrciiy.pfälile in Sielil kouunen. Auf

einigen KettungsstelleUf in deren Nähe Schiffbrüche besonders häufig vor-

kommen, ist im Waditturm ein Gfmg angdmuihti um die Mannaohaft aehneHer
alarmier*-!! /.w können. Bei Tage werden auf den Rettungsstellen aueb alle

vorbeitalu'enilen Schiffe registriert.

Die Nachtwache ist in vier Wacht Wechsel eingeteilt, die roo je IWSl

Mann besetzt sind. Für jede Wache sind bestinuute Patrouillenginge W-
gesetzt, die von beiden Leuten gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen
angl treten werden um! bis zu den (irenz|)fähh>n reichen, tlreiizen Rettungs-

stellen aneinander, so kontrollieren sie sich gegenseitig in der Weise, daii der

Wachtmann der einen Stelle so weit geht, bis er den der anderen trifft, dam
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»T eine mit seiner Nummer uml <ieni Xaint'n Keiner Rettungsstelle versch -m

Blechmarke übergibt» di« in der nächsten Naoht wieder awgvwecbselt wird.

Bei alleinliegenden Rettungsstellen sind die Wachtjorän^er mit Kontrolluhren
viTHehen. Joder Warhtinann ist auf Äciiii in Patroiiilli luramrf mit einer Strand-

laterne und mehreren Coston-Ilandlichlerii ausgerüstet. St)l>aUl er ein ge-

strandetes Schiff bemerlct oder eins, das einen gefährlichen Kurs steuert,

brennt er ein Costun-Licht nb, das ein helles rotes Licht gibt. Dies dient

also zugleich als Warminf^'ssi^nal und als Zeichen, daß ein gestrandetes
Schiff bemerkt ist und llilfi» naht. Bei Tage dienen als Warnungssignale
Flaggensignale nach dem Internationalen Signalbueh. Allein im Jahre 1902/03
worden auf diese Weise 214 Schiffe gewarnt. Bei dlelcem oder stükrmisehem

Wetter tritt auch ani Tage der Nachtdienst in Kraft.

Bei den Schutzhäusern an der Küste von Florida wird kein Wachtdienst
ausgeübt. Doeii ist der Wächter verpfliditet, nach jedem Sturm deft Strand
seines Gebiets abzusuchen.

Der Ausbildungsdieust erstreckt sich auf folgende Übungen nach
bestimmtem Woehenplan:

Montag: Obungen mit dem Leinengesehfiti and den anderen Settungs-
npparaten.

Dienstag: Buotsdieust.
^

Mittwocb: Signalisieren naeh dem International«! fflgaalbuidi.

Donnerstag: Übun^M'n mit dem Leinenge»cbttS USW.

Freitag: Wicderl)eh^bung Ertrunkener.

Sonnabend: Reinigungsdienat.

Für die Übungen mit den Rettungsapparaten ist in der Nähe jeder

Rettungsstelle ein Übungsplatz so hergerichtet, daB das Vonbordholen von
Schiffbrüchigen auoh wirklich geäbt werden kann. Einen Monat nach Er-
öffnung der RettnnRisstelle muß eine solche Obungsrettung in 6"i" ansgefflhrt

worden knnncii. Auoh nachts werden solche f'liunu*'n vnrgenonunen. Der
Bootsdienst erstreckt sich auf das Klarmachen der Boote, .\blegen, Landen
nnd Rudern in <ier Brandung. Im Signaldienst wird von jedem Mann die

Kenntnis der Bedeutung einzelner FlaggM), sowie einige Übung im Gebrauch
de« Signalbuches verlangt. Zar Übung wird von den Rettungsstellen oft mit
den Zollkuttern signnlisifrt. Wiederlx'hhuiig Krirunkencr wird nach dei-

bekannten überall gebräuchlichen Methode geübt; dabei werden die Leute
aneh mit der Anwendung von Medikamenten vertraut gemacht. Bei den
monatlichen Besichtigungen der Rettungsstellen prüft der Distriktsinspektor

die Mannschaften in allen diesen Dienstverrichtungen.

Versorgung Hinterbliebener. Vorleute und BootSL'.'isf c, tlic im r>ionst zu

Schaden kommen, erhalten ihr volles Gehalt für die Dauer ihrer Dienst-

unfShigkeit, sofern diese nicht länger als ein Jahr dauert. Auf besonderen
Antrag an den Schatzsekretär kann die Gehaltszahlung auch noch auf ein

weiteres Jahr ausgedehnt werden. Der Wttwe oder den Kindern unter
16 Jahren im Dicüsl tiidlicli vcriinplüekter «)dt'r inful^'e von durdi den Dienst

entstandener Krankheiten verstorbener Vorieute uad Buotsgaste wird noch für

zwei volle Jahre naeh dem Tode des Manne« das volle Ctehalt jifesahlt.

Ein Gesetz, nnch welchem ausgedienten <idcr dienstunfähig gewordenen
.Vnge&tellten des lU'ttini<^s<lienste8 auch Pensionen gewährt werden sollen,

wurde im Jahr«- 1'.>o:! dim Kongrell vorgelegt.

SchhiSbenerkniig. Weichen Wert ein planmäßig geleiteter Rettungsdienst
an diesen Kfisten hat, nnd welch groBe Werte dabei Oberhaupt in Fnfgii
kommen, davon reden die Zalden in der naclifolgerulen Tabelle, Sie enthält

eine Übersicht der im Jahre lltO'-' bis ISMKI (I.Juli 11(02 bis :tO. Juni l!tO:l) an
I n einzelnen Küstenstrecken vorgekonnnenen Schiffsunfälle, die Zahl der ge-

retteten und umgekommenen Personen und den Wert der geborgenen und
verloren gegangenen Ladung.
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l.Jttli 1908 bis 30. Juni 1903.
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Kleinere Mitteilungen.

1. tarittwaMiiuiftt in WonwgiiL Die in »Ann. d. Hydr. imr.« INi»

S. 150 als bovorstohonrl bozoichnoto R«organiMtion des norwegischen Stnm-
warnun^swt'sons hat sich vi)llz<)<^('ii.

Zentralstelle, von der aus die Sturmwarnungen für die ganze Küste bU

Bodo erlassen werden, ist die meteorologische Station in Bergen. Die nöni-

lieberen Küsten können nicht mit ErMg gewarnt werden. IM« Zentralst«!!«

steht wiüircnd des ganzon Tages iimintcrhroclici! im Dienst, so f'jiH, w-'nn

•ttcii iiniiuT die Wetterlage die Krage einer Warnung aufwirft, stets darülwr

entschieden werden kann.
Außer den regelmäßigen Vormittagsdopeschen einer größeren Anzahl in-

und analSndischer Stationen und den Depeschen der Boohachtungen um 2*X
Villi ilrci norwei^ischen und einer britisclien Sl:\ti'>n bedient man »ich in

bedeutendem Umfange der Anfragen an die inländischen Beobachtungsstellen

dunli Td^ramme mit bezahlter Antwort, um ül>er die Wetterlag« sicli zu

unterrichten, wenn dieson>e auch in geringem Ornde gefahrdrohend erscheinl.

Die Antworten gehen in einer liulhen bis einer Stunde l/ei der Zentralstelle

ein. Auf diesbezügliche Anfrage teilt Meteorological Office London die

Ifittagsbeobachtungen von drei britischen Stationen mit.

Unter diesen VerhSItnIssen werden Stormwamangsn tu Jeder Zeit dw
Tage'' ci-liissen, doch in Rücksicht auf den IMenat der ^den klolnerai Tde-

praplieiiainter selten spiiter als "B' N,

Die Sturmwarnungen ergelien an mehrere hun<l(<rt Orte der Küste, von

der schwedischen Urenzo bis Bodü. AttRgenommen sind nur die Fjordgagenden
im westliehen Norwegen, wo die hohen Gebirge oft besondere Wfndverhiltnlwe
hei'vnrrufen. Die Wai'nungsde|H-schi' wird an dm Teh-graidien- und T<'loi'hi'n-

änitern ausgehängt und Abschriften den Hafenmeistern und einzelnen anderen

Personen kostenfrei sugestellt.

An 22 Stationen werden am Tage Körpersignale gehil^f. Die Signal-

stellen .sind jedoch verschieden mit Signalkörpern ausgerüstet und zwar:

Hall und zwei Kegel (Bedeutung wie die Signale dce deutschen Stann-

warnungswescns)

:

Torgauten-Lenehttnrm (59° 9* N-Br, 10° W O-Lg.), Faerder-Lebt-Tm,
Oxö T.cht-Tm., T,ister-I.rht-Tm. (58 6' N-Rr., fi^W O-Lg.), Frederikastad.

Kristiansand S, Egersund, Stavanger, Bergen, Florö, Trondhjsm.
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Ball allein (ersetzt alle Stunnsignale):

Laurwik, Langesimd, Skieo, Riadr, Grimstad, Skudeenefi» Hangeeund.

Ein K<'f,M'I:

, , , .1 .,1 I I
Spitze naeh unten: südliche Unndricbtiing,

KHstiamunil N 1 ^P'^^** "^^^^ oben: südliche WindritAtung,
jurwnanauna «

j g^n^ unten: nördliohe Windriditung.

Als Naohtsiiu'nnl kommt eine rote Laterne In Anwendung, jedoch seigen
die Leuclittürme kein NachtsignaL

Die Signale werden gezeigt bis zum Tagesanbrucli am nichsten Morgen,
wenn die Wanrang tot 2^ M, bis sum aftcbsten Hittag, wenn die Warnung
nach 3fr K erlaaaen worden tat. Eine darüber hinanqgehende VOTlängerung
des Signals wird durch eine neue Warnung reranlaBt

2. Zur Photometrie des Bp^ktmma In Hinsicht auf praktische Zwecke
und auf die Uchtdnrchlftaaigkeit des ITebels. ') Bei der Verwendung des kün»t-

licben Lichts im bürgerlichen Leben kommt der Umstand, daß die einzelnen,

nrfarbigen Lichtstrahlen nicht gleichmäßig von der Atmosphäre versefart

werden, nicht in Betracht, weil der Wirkungsbereich klein und die von den
Lichtstrahlrn zu durchdringon<le Luft.soliiclit nur dünn ist. Die Leuchtfeuer

sind im Gegensatz dazu für grolie Tragweiten bestimmt. Es besteht deshalb

ein Unterschied zwischen dem Wert einer Licht(juelle für das bürgerliche

Leben und für Leuehtfeuerzwecke. Der bürgerliche Leuchtwert zweier Licht-

qaellen kann, abgesehen von persönlichen oder physiologischen Einflüssen,

lier.selbe sein, obwohl ihr Urfarbengehalt sehr verschieden ist. Sie können
als gleichwertig angesehen werden, wenn sie die (legenstände gleich gut sicht-

bar machen, z. B. wenn man dieselbe Schrift gleich gut lesen kann, b diesem
Sinne können z. B. Petroleumlicht, elektrisches und Gasglühlicht trotz ihrer

ganz verschiedenen Färbung gleichwertig sein. Dementsprechend ist nach-
stehend die Beaeiefanung bürgerliehe UditstiriEe gebraueht

Das Sonnrnsp<>ktruin zerflillt in drei Hanptteile:

1. Wärmestrahlen,
2. Lichtstrahlen,

3. chemisch wirksame Strahlen.

Die Strahlen jedes einzelnen dieser Teile sind nicht gleichwertig in

ihrer ^Virkuug, vielmehr liegt in jedem T^e tin Mazimum an einer von den
anderen Teilen versoliiedenen Stelle.

Yon diesen drei Kurven für die TntensitStsverteilnng im Sonnenspektrum
ist die Wärtni'\ 4M ri iliniLrskurvc, w<*lche die voi harxli'nc Kii('i-j,nr <]ii-i'kt wieder-

gibt, am genauesten bekannt, und zwar durch die Unter-suchungen von l^angley,
Researches on Solar Heat, Washington Government Printing Office 1884. Aus
den dort dargestellten Kurven ist aber auch ersichtlich, daß die Intensitäts-

verteilung vom Stand der Sonne, also von der Dicke der durchstrahlten
Atmosphärenschicht, in sflir holn-in Jiadc ahhätij,'!^' is(, und zwar nicht nur
in bezug auf die relative Intensität jeder einzelnen Wellenlänge, sondern es

erschi^t sich auch das Intensitätsinaximum ungefälir von der Linie C bis

zur Linie I), so daß ein genauer Verlauf der Kurve nicht ohne zugehörigen
Sonnen.stand bezüglich den Zustand der AtmospbSre angegeben werden kann.

Ebensowenig kann die aus theoretisohen Überlegunfren ahjieleitete Intensitiits-

verteilung im Sonnenspektrum vur dem Eintritt in die Atmosphäre genau
angagielMn wwdm, so daB die Sonne für uns eine sehleeht definierte Strahlungs-

qnelle ist.

Das gleiche gilt für die nptlsche Intensität. Deshalb kann eine brauch-
bare Wertigkeitslinie auch ni<'lit auf di»- Sonne als Lichtqui'lle hezogon weivlon.

Es muA daher eine künstliche Lichtquelle wie die Hefnerkerze zur Unter-
snehuag herangezogen werden.

>) VgL 'Zlachr. «L Ver. deuUch. Ing.c im, S. 630 u. ff.
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Für iHi- Fi'stsli'llnii^' lU-r W<'rtij.'kt'its]ini<' t\or lIcfncrk^TZc wurdfl in dtr

Kfil. Versm hsslation für Lcuclitfcucr zu Stcttin-Brt'ilow <Ut< bür<;c>rlfche LpUfhN

stärke inöj>;HelKst vi<>lt'r Liflitiiuclhn i^'iiiusscn und xu^^lcicli die Seliaulinie für dir

Hpektrale Leuchtkraft in der Weiise «riuitult, <laQ die vun die^r Schaulinie und dt-r

Nulllinin einpcsolilosseno Fläche einen solchen Wert darstellt. daB man mit Hilf»

der <Tst fi-.--i ziisicUciiili-ii \\'i'rt i^'kcitslinie die liürL'^fi'liclu" Li-urtit-iürki' dvr

Lichtquelle beruciiuen kann. Durch da» Spektralphulomeler nach Dr. Arthur
Kfinig bur den optfsch-meehantBeiMm WerkRtStten von Frans S«Iiniidi ä
Haensch in Berlin wurden l>ei diesen Mi'^-^uni:< ii ni< !it nn Jir Vi-rlifilf niszalili-n

ermittelt, .umdern die wirklichen, in den A|iii;n;it ;iflan;;enden Litliliiu'n;;."!!!

ver>,'lichen. Kür den v(»rliegenden Zweck konnicu nur solche Lichtquellen

herangezogen werden, die in der Färbung «ehr stark voneinander abwichen,

denn nur bei oolclien Lichtquellen ist der EinfluB der Strahlen einer beetimmttn
\Vi>lIeniriiiu<' :uif den bürjierlii'licu Leuchtwert, il, Ii. ;iuf die Werti^^keitslinii'

so auffidh-nd, dali man diese aus tli-n Krfjebnisscn der Messungen der bürger-

lichen und spektrulplidtouietrischen Leuchtkraft ernutteln kann.

Solche in der Färbung sehr verschiedenen Lichtquellen wurden durrti

Vorsefaten farbiger (Ilasscheiben vor eine Azet3'lenlichtlani[w hergestellt.

Die vorhanderK u l'hotonieter von Hunseii und Weber waren für dio»-

Versaehe nicht ohne weiteres brauchbar, sonUeru muüten entsprecbeod

abgelndert werden. Das Bvnaenaohe Photometer eignet sieh wegen seiner «ia-

fachen Aiisfülnunt; hierzu bi'sun<lers. Verschiedene Lichtquellen wurden ein-

sprechend <len obcnstctienden Ausführungen für bürgerliche Zwecke als i/ici« !

wertig angesehen, wenn sie die Oegenatfinde, abgesehen von der Färbung fiir

das Auge, in gleichem liaik» sichtbar machten, z. B. wenn man dieselbe Schrift

gleich gut lesen konnte. Dementsprechend wurde beim Bunsenschen Photo*

ineter an Stelle des mit einem Fettfleck versehem'u Vi i-^'Ii iclisblattes folgend?

Vorrichtung benutzt. Vor einem Klsterschen Verglcichskörper (I). K. 1". 421*61')

ist ein IJnien v> .ii \ i ochiedener Stärke enthaltendes photographisches Negativ

angebracht. Der Vergleichskörper Ist aus zwei, durch ein undurchsichtige?,

spiegelndes Mi'tallblatt getrennten, parallelepipedischen Stücken eine« homogeiu-n.

dureii.->clieiiieiiilen Stoffes zu.s;iiumen;j:e.'^ft/,t, durch w«dche die Mengen ein-

fallender Lichtalrahlen vorglichen wurden können. Bei gleich gefärbten Licht-

quellen erseheinen beide Hilftra als ein KSrper, wenn sie gleiehviel Licht

erliiiltiMi. Hei verschiedenen Lichtarten ist dies jedoeh nicht der Fall, viel-

mehr wird der Vergleit-li dabei so erzielt, dall man lieide Hälften durch Ver-

schieben der einen Liclit<iuelle oder des Photometers ilerart beleuchtet, daK

man Linien von gleicher Stärke auf beiden Seiten gleich gut erkennen kana.

INese Art der Messung hat sieh als iwedcentspreehend und bratiehbar er-

wiesen. Die Lichtstärken werden aos dem Verhiltnia ihrer Entfernung tobi

Vergleii lisfelde berechnet.

I )ie lCrgebnis.se der experimentellen Untersuchungen xelgra, daß die oitt

dem abgeänderten Bunsenschen Photometer unmittelbar gemessenen GrüBea

nur wenig von den mit Hilfe der Wertigkeitslinie aus den spektralphoto-

Mietriselieii Messungen berechni'ten l)üi-;_'ei-lielH n LielitsI ürkea abweichen, dal!

also ein für solche Messungen bereits ziemlich hoher Genauigkeitsgrad erzielt

ist. Aus den gefondmen Tabellen kann man ohne wdterea ersehen, welcher

Teil der bürgerlichen Lichtstärke vim <len Strahlen einer bestimmten Wellen-

länge erzeugt wird. Den grollten Leuchtwert haben die gelben Strahlen.

Übrigens sin<l die Empfindlichkeit des Auges und der Meßvorrichtungen

begrenzt, so dafi Fehler bei schwachen Lichtquellen, in Prozenten ausgedrfickt,

erheblich grSfler sein können als bei starken, obwohl die Messungen in beiden

Pillen gleich sor;.'fältig aus<:eführt sind.

Mit Hilfe der Wertigkoitslinie sind acht Lichtquellen unlersuelit. Fi"

die Messung der bürgerlichen Leuchtstärken konnten hier gleichzeitJ;; die

beiden Photometer von Dunsen und Weber benutzt werden, weil die Farbe

der Lichtquellen nicht so stark voneinander abweicht^ wie bei den vorher iwr

Kvniittelung der WertiL'keit.slinie ausgeführti u MessungOl. GrOBere IrrtäÄCr

in den Messungen werden dadurch sicher vermieden.



KIcioare ifiltriliingen.

Die Kechmiiigtieigebnisij« auf (Jiund dieser MessunfiiMi /.ci^'en auch
wiedmr nur verhältnismäßig ßerinj^e Abwciclmnixen zwischen ik-r uninittclbar

gtmeaaaMn und der uus dur Schaulini« für die spektrale Leuchtkraft er-

mittelten bfirperliohon Louchtstärke. Die Wertifrkeitslinte ist mithin fOr

praktiacbe Zwcrkt- vi>llkoiniiu>n brnuchbar.

Die Liclitstürke farbij^'er Lichtquellen kumi mit Hilfe des Spektral-

pbotometers und d<>r W(>rti^keits<linie leicht und zuverlässif; ermittelt werden.
FQr die Beurteilung des Werte.s ciiier Lichtfiucllc für I^uchtfeiienweelce

ist die spezifisi'he Liclitstürke von besond» rer Wii-lif i^^koit.

Durch die Er<rebni.-isi> der vorstehend Ix'sprocliencii X'ersuilie ist die

Möglichkeit, den Wert einer Lichtquelle für Leuchtfeuerzwecke richtig zu
beurteilen, tresentlleb prefSrdert. Um xu ermitteln, in welchem Orade die
verschiedenen T/iehtstralilcn v<<t\ d^r- Atinnsplirnc ;nir<.'i zehrt werden, wurden
diesen weitere rntersui iiun<^Mi) uutir Auw tiiduiij; <Mnes künstlichen Nebels
an>:eschlossen. Ks er^iib sicli dabei, dali die hichtdurchlnäsi|rkeit des Nebels
für den grünen und blauen Teil des Spektrums grölter, für den roten Teil

kleiner als die Durohlfiani^keit ffir die gelbe Natriumlinie war, daB also der
Nebel für blaue Strahlen d u r ch 1 ä ssi er war. als für rote. Tiuhs int

<la« Ergebnis der mit künstlichem Nel)el anj^estellten Versuche nicht oline

weitere« auf die für Leuchtfeuer wichtigen atmosphärischen Verhältnisse an-

wendbar. Trotzdem sind die Versuche auch datfir nicht ohne Bedeutung.
Kaeh der Absorption der Liebtstrahlen bei dem im Apparat vorhandenen
keineswef;« besonders tlichten Nebel zu iii-tcilen, verzehrt der Nebel in rler

Atmosphäre das Licht in so holieui Maiie, daii man duvun Abstand nehmen
maB, die Leuchtfeuer so stark zu machen, daB al« aueb für Nebel noch eine
braadibare Wirknngaweite haben.

Pflr Leuchtfeuer kommt als besonders wfehHgr efn ^URtand der Luft
in Betracht, den man diesi;^ oder häsif,'- nennt, und vnu dem man mit

Sicherheit annelinu'n kann, ilalt er im Uegensatz zum Nebel die roten Strahlen

beieer durchliilU als die blauen. Vielleleht wird es gelingen, bei der Fort-

•aCiung der Versuche den Gegensatz zu erklären. Diesige Luft verzetirt

weniger Lichtstrahlen als Nebel. Wirksame Leuchtfoner können dafür noch
ha;gaste1It werden. A, Kndul ph, Kl! Haurat in Stett in-Hredow.

3. Bamerknngea an: >Die Anwendung von Stemdlatansen in der
MvUnkMI Aslroncmie«. Auf S.368 dieses Jahrganges der Ann. d. llydr. n.iw.'^

hatte Ich gesagt: 'Ein weiterer Nachteil der Standlinienmethoden ist, daß sie

versagen, wenn die Gestirne in demselben oder nahezu in demselben Vertikal
l'<'iili;ii htet sind. Die direkten Methoden sind von diesem Naehteil frei und
liefern tatsächlich das, was die Aufgabe verlangt, und was iu der Natur der
Sache begründet ist. Selbstredend werden Beobachtungsfehler nicht eliniiniOTt.*

Wie mir von sachkundiger Seite mitget"ilt wird, könnten diese Bemerkungen
hei manchen Lesern zur Diskreditierung der Standlinienniethoden beitragen.
DaB solches nicht beabsichtigt war, i)edarf wohl kaum der Erwähnung. Ks
iKtUte vielmehr dai-auf hingewiesen werden, daU die Standlinienmethoden
Nihemngsmethoden sind, die also unter Umständen aueb dann versagen
müssen, wenn die Tteultaelitungen richtig sind; d. Ii. sie können den Orr auf
der Erdkug(d nicht liefern, an dem diese Heohaehtun^en genia<'lit sind, und
weiter: sie liefern auch nieht <len Ort, an dem die Beobachtungen gemacht
Min könnten, wenn sie richtig wären. Die direkten Methoden müssen allemal
diesen Ort liefern, unter Umständen müssen sie beweisen, dafi es einen soldien

Oberhaupt nicht gibt. Solches tun die direkten Metho<len gleich l)ei

BepInn der Kechnung, nicht erst am Schlüsse, wie die Standlinienmethuden.
|

welche die Unbekannten ans zwei Differentialformein rechnerisch oder gra|»hi.sch
'

(iaden. In dieaen Formeln treten nur erste Differentiale auf. Die Formeln
<rii«ren daher ihre Gültigkeit, wenn die höheren Differentiale nieht mehr
•machlässigt werden dürfen. Weiter kann man die l'nbekannten aus einem
ÖWchungssysleni gar nicht oder nur sehr ungenau finileii, wenn ihre Koeffizienten

^IlMereinander proportional oder nahezu proportional sind. Die direkten

Methoden aind von solchen Einschränktuigen frei. Datt der aus falschen Beob-
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nclitunjff'n ahgcloiti tf Ort vom Srliiffsurt wesentlicli viTScliieden sein kann,

war im obigen SchlulUntz genügend hervorgehoben. Der haupträchlidutt

Vorteil der direkten Methoden bleibt die Kontrolle der Rechnung. Nur «He

LSngenmethode als Si'hiu'nkonntniktion könnte mit den direkten Mellidden ia

erfolf^reichc Konkurrenz treten; d. h. nulürlieli nur su lauge, als die der

Rechnung zugrunde liegenden Daten von der Wahrheit nicht zu stark abweiolun

Wie aus den Zeitschriften hervorgeht, tritt dieser Fall häufiger ein, was ich

aaeh in der Praxis su meinem Leidweaen erfahi^n liabe. Die auf 8. fli

unter »Spezialfall« gogebencn IJegeln behalten natürlich auf alle Fälle

ihre Oültigkeit. Wie eine nur oberflächliche Betrachtung jedem zeigt, hat

dieser Spezialfall mit dorn Zweihöhenproblem nidlt« mehr gemeinsam; oum

brauchte überhaupt die zweite Höhe nicht zu meeaen. Wie ich naohtrii^
erfahren habe, Holten die von mir vorgeschlagenen Ephemeriden sobon vor

etwa Ktfl .lahrcn in Dnif sclibuid l)erechnet worden si in

Die beiden letzten Zeilen auf S. 424 sind unrichtig. Ich bitte dafür

cu leoen: Werte in die Soversus- bzw. Serniversusapalte ein. So findet nu:

rar 21<r> — MB (21b — 180°) = aeni.'lO'' = fum und •^i2lb — 93205.

4. Bemerkung in: Die Anwendnng von Stemdiatanzen In der

antiachen Astronomie. Von A. Wedenieyer'. Im ersten Absciinitt de?^ in

der Überschrift genannten Aufsatzes (»Ann. d. Hydr. usw.» 190.'), S. :{6S^;?'6)

empfiehlt der Verfasser zur Auflösung der Zweihöhenaufgabe eine direkte

(«sphärische«) Methode gegenüber den heute Qblichen indirekten (Standlinien-)

ifethoden, indem er sagt:

»Die Standlinienmethoden versagen, wenn die Gestirne in demaelben

oder nahezu in demaetben Vertikal beobachtet sind; die direkten Metbodia

sind von diesem Nachteil frei.«

In der Tat, wäre dieser Satz richtig, dann wiren die direkten Methoden

den indirekten wesentlich fiberlegen. Ein Seemann, der auf der Sohnle geloitt

hat, zwei Höhen nur dann zur Pestimnuing des Schiffsortes zu verwemlen,

wenn der Azimutalunterschied niciit zu klein ist, würde sich mit Hecht fra^eo,

warum man ihn nicht mit den weitertragentlen direktM Methoden beknuit

gemacht hat ; er würde auch, was schlimmer ist, vorkommendenfalles aus zwei

Oestirnshöhen in demselben Vertikal seinen Schiffaort zu bestimmen T«rsucha>:

findet er doch nuf s. 374 dos genannten Aulsatsee ausdrileklich die Foriisla

für diesen Spezialfall bereitgestellt!

Um einer solchen ungerechtfertigten Übersehltzung der Leistoofr»'

fähigkeit ib i- direkten Metlnulcn cfifL'i li iuhI n tni (mit ilei- dann leieht ein'

entsprechende Geringschätzung der Standlinienmetliodcn verbunden soin dürftf;,

halte ieh es ffir nützlich, mit Naehdmek darauf hinzuweisen, daB iea» Be-

hauptung nicht zutreffend ist. Auch die direkten Methoden versagen»

wenn die Ciestirne in demselben oder naiiezu in demselben Vertikal

beobachtet sind. Hierv(m überzeugt man sich am leielitesten, wenn n an

die zu den beiden beobachteten Höhen gehörigen Uöhenlcreise auf der i^rd-

kttgel betrachtet. Die bloHe Anschauung lehrt dann, daß bei kleinem

Azitnutalunfersc-liied geringe Möhenfehler eine beträchtliche Verlegung
Schnittpunkte bei<ler Kreise zur Folge haben, und diese Tatsache besieht

unabhängig davon, ob man bei der wirklichen Durclirechnung der Aufpalx'

die genannten Kurven benutzt, d. h. Standlinien rechnet, oder unbenutzt läßt,

d. h. direkt rechnet — Natürlich zeigt die blofle Rechnung ebenfoUs
entscheidonilf Bedeutung des Azimutalunterschiedes für die Sicherheit d*f

Ortsbestimmung aus zwei Höhen. <1. D. E. Weyer (»Ann. d. Hydr. u.sw.«

1888; 8.209—228) diskutiert ausführlich die im wesentlichen von Gaut) zuerst

angegebmen »Differentialformeln bei der strengen Auflösung der allgeoieineo

Aufgabe der Breiten» und Zeitbestimmung aus zwei Höhen und fügt numeri9ch<'

Beispiele id)siclitlicli ungünstig gewählter Fülle hinzu. In einem dieser 1^*''-

spiele, bei welchen» der Azinmtaluuterschied A'— A = 0 42' 56" ist, ergib«

Wedemeyer, Assistent der Deutschen Seewärts.
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«ich (a. a. O. S. 221) für den Kiufluß der Fehler dh und dh' der beiden beob-

aebteten H6beii auf die Breite die Gleichung:
— SÜXMidh + mm dh'.

Ein HShenfefaler von nur 5", der b«f den beiden HShen entgegen-
iresctztc Vorzeichen hätte, wünh' hier einen Broitenfehlor >]if ^- + 13' 20"

hervorrufen, also die Breite um beinalie einen Viertelgrnd falschen! Die zu-

grunde liegenden Beobachtungen sind also durchaus unbraudibar für die ( >rt8-

bcflUmmting, und daa angeführte Beispiel zeigt somit aeiir deutUcJi, daß bei

kleinem oder gar vereohwindendem Azimutaluntersehied aueb die direkten

Methoden veraagen. Dr. II. v. Schaper,
Oberlehrer an der Seefahrtschulc in Bremen.

5. Lraolltolld«r Tiaeihlaidll aaf 8)M. Herr Kapt W. Treu mann macht
folgende Mitteilung': „Als am 5, Juli 1905 abends 91' 45'"l'' der Postdampfer
»Oonvorneur Jaesehke t sich auf der Iteise von Shanghai nach Tsingtau befand
(:J1 .58'X-Rr., 122' 33' O-Lg.) wurde von etwa :J Strich nn B-B. bis 5 Strich an
St-B. vorautf plötzlich ein scharf abgegrenzter feuriger Schein bemerkt, der
a«f dMi waebhabenden Offizier den Eindruck von Rrandong machte, so dafi

das Schiff sofort gentoppt und ^^lotet wurde. Beim Näherkommen stellte sich

heraus, dall der Streifen aus derai tii^' intensiv leuchtendem Fischlaich bestand,

wie es wohl nie in der Nähe des Yaiigtzekiang beobachtet worden i>t Auf die

Paasagiere machte er den Eindruck einer von Tausenden von Liditern be*

leuchteten Pier. Ich seibat habe noch nie, auch bei sehr stark ph<is[)hores>

7.ieren«leni Wn.s.ser im Indischen Ozean, eine annähernd "ilmlii lic Ki -clieinunjj

bemerkt. Wind war zur Zeit SSO 2;ä, schönes klares Wetter. Dieselbe Er-
scheinung ist in der nftmiidien Nacht von zwei anderen Dampfern gesehen
worden*

Neuere Veröffentlichungen.

V. Neuniayer, Prof. Dr. G.: Anleitung in wiaaenachaftllchen Beobaohtnng^n
anf Belaeu. 3. Aufl^ Lieferunj^' 1 u. 2. Hannover 190r>. Dr. Max .Jä necke.

.Mljroineiii Wkiuiiit ist, wclchi- ;rläiizi'n<li' .Kutiiiihim- dif iK'idni eiMton Aiiflii}.'cn 4lim'<

WiTko. in wissciwhnftlichcii uimI pniktlM lu-ii Krvi?«'ii p'fiiii<U'ii hnticn. Diese Anfiifthiiic war der
~irL'1;iltit'i ii .ViisiTahl chs Slnfffw in Kii<-k>ii-ht aaf «las pwtn'kte Ziel, nicht mm «c iii^-'-ili ii :i)nT aiK-li

i|<r riiihon |icrs<iiiliihcii r.rfahniiijr uiiil «lern fri'icn, sirhtTcn IHick zti vcnimikcii. mit dein der
Hl nnü-iri lMT dii' ;:ti-i^ii< lKii ii Knillr zu ^ri iiit lnM'liafllielvr .Vrlicit ^avaliimcll hatte. .Si Inldrti ii dl«'

cinwliicii .\lili;itiillmijir'i) der vi rx liii-dfiii n .\utorcti ein in allen willen Teilen (ileiehwi rliL'i-^ und dem
Zii'lo eritnjtrc( li4Miil in sii h ali-e~i hli»M-nis (iaii/.c''. I)ull der Henms;ret>iT Hieh etit-i IjIh^-- ii liat.

nunmehr irt-i in di r \'erfü>rnn^' üIht M-iiic Kräfte und Z<'it, -ein AVjssi n mikI Kmiiik ii ilun ji eine

Neimiifliifre zu l>etätif;i'ii, dmftr allvemeiii iiiil Kii'iidi'n IxvriiPil «erdi ii. Wird i|.« Ii iladiiii h du-
• i«-»ähr frel»oten, tliiii mu li dii-^r .\iifla;;i' in der alt« ii Ix-währlni und iiiii-i< r^'idriLii ii W ri-i' diir. h-

Kpfuhft winl. Dal! dii»- jrorliii'hl. das zi'ii;! M>«iihl die Liste der Mniii I ir;ti i . ;iU ain li das \'i r-

irii'hni« der < ii-j^-nslande, dir in drtn t^is-aiumeit in 2 Händrii <-i-< hnm m!. n l.ii !• niii;:-^u( rke

Wiandflt ttcrvKli. .\'elx-n MilarlKileni an den triihereli .Vilflairen tiiidin «ir liiir mu liiiizu-

Jfp/i >[;''" den alten j.'ei><lii.' el>i-iiliiirti^'e Krafle. Zti den in der z«eiti ii A)itl;i;,. lu ri ir- iH'liuinii'liideii

'i'-V'i n-^rand. II ~iiid liirviiL-etieteti : Photoeraiiiiiielrii als Hilf-niillel iler l rhindeaiilualiiiifii. lltil- und
Srln-U-n, I »ra< lieiiaiifs|i<yc zu iiielei>riili'i.'i-< heii /.wieken, llimnielslHuliai htiiiif;i'n aut liei>4 ii iinil

nut «nfnchen IiiMtriitneiileii, Kiiii^ri- Winke t'iir die \n>ru'tuii)r und die .\iwfijhnin(f vnn ForHi hiinjtK-

fw»«ii, PhrsikuliM-he .\tithr>^|>i>li>:j-le und ilie Tn hiiik der .XusL'ralinnu'i ii. 1'laiiklenfis. her.i. DjirnuK
»yiht sieh iKTeil-, in «ie »iii>;rältj^'«'r Weiw ,|i r l'm und X. iii^i -liiliiiii^' dir ein^ehlii^;!);«!

Ker^'huiipanreijj»- Heehiiniit' uilniLiii i>l. Dal! dii'- aiieli \m\ der iM-arlnIun^' der i'inzelnen

.\lisrhnitte der Fiill ist, dafiir /> i n ilie eixeliieneniii iH'iden ernten Liefenin;,'en mit den Kii|iit<ln;

Ambrniin. (iei>>srnphi>*che OrNlii-.iiiiiniunf.Len auf lieisin; s. Luselian. Vnthniixilofne. Ktliiio-

fpaphie unri rrj,i'whi<'hle, und Vilbel. .Vutnaliine de- l;ei-e\wi:t^ und de- t lelande-. Nur winl
auarh«! iNxlauert wenien. dall cli<- ein/einen .Mwlniille niehi jicselilnssen in di-n einzelnen l.ieteriiiiL'cii

«ndteinen konnlcn, sondern dureh Teile andea-r .Vli''< Imiiie <lariii ^reirennl Hnd, da die Vcnt<'iidl>.'irkeit

«• tum EriichritlFn pui/en Werkes dadiireli l",iiii>iilU- eileiilct. Hr.

Bidschof, Dr. Friedrich, u. Vital, Arthur: FOnfttoUige mathematlache
vad MliwiMunlaiilie TafUn. Zum Oebrauch fflr Mathematiker, Astronomen,
(Seographen und Seeleute /.usammen'.'estellt und mit FormelsanimltinL'cn
versehen. Stereotyp-Ausgabe. 8**. XVIII u. 219 S. Wien u. Leipzig iyi)5.

Frans Dentioke.
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Dil- \nrlii i:i'ii<li: TaMMunniliin); intlmlt iii«fr>««int .10 Tafeln, \<>ti ili ncii lu-lmi ilt-n IM-
fiir diu tüubt«UkKi.'n Jmupirithtutii ilrr /ulilm im«! der IriKOnometriitchvu Fuiikiioitcn dit- Taftlii •

bi» 1 1, 14 Ws 22 bb* :<*i und II für >ivfaiin-r in Betracht knuimen. l>if lA>);!iri(hiiuri I i

Snuivt-reii« w<*nlcii von ilon iltT tri):i>iiimiHriM-hfii Funktionen t'ptmint ppßr'l)en; dir AiyiinH'nU- ttr

«licMe Tiif)'! !<ind nur in /i'itiii:ilS ^lyrlMMi. /iir IkHlimniiin^r di> A/.iniiit.« dicnl dir l'errioH'he

Azimuttiilcl, die diT NmiiiM'hcii TufclMimnilnnfr von F*. W. Itiiltr, i{iinilHirg 1S9U, entnonineti

ist. \VMini;lci(-h die mit dit-M-r Tald erbaJtcnvn KcHultalc* nur Nii)u-ruii};9w«.*i1c lünd, «o kCnUa
<l<H-h di<- TiifolniTlr auf , Kiiihcit di'r Icutcn ]K>jr.inuilc ^-luiu (;i'i;i'lK-n Mcnlen, ww in SMhlraito

F:ill< a hirht niw-hi hcn iM. Taffln ili r (iounillKx-hickuii^r für ShiiiciivInt- und -unlemintl, Mffl»1-

4>lM'r- und -untiTTiuid, Fixfttmr uikI I'lnni'ti'U, w>wif TniH'llt'U zur Alwtnndslwxtitnniunp M Dnnfid-

|N'iluiii:<-n unil zur Ik-ni-linuii;; der I^fvinlinn di^ K<>n)|m>M'!> ^iixl in die Satuiulun^ nitlil auf-

^niininu-ii »nnli u. THf< in 22 hin 2i lirin^rn die Kom'klionrn di-r Halliniiütw r Min Snnw und

.Mond, tlir Korrvklionfti »tvi'u Abiiliiltuii>: clcr Knie unil dif Kom-klion fiiUT .Miindiiii«iaii? «>v(ii

Siti-it|ii«ridl!i\f. Im AuLhii;;«' foijrt t-ino Zu^^^UlnIl•ll^lll!llrl^• dir » irhticHton Fnnm'lii mi- iIt

1 «oninnii'trif. ;ui^ di r ilx'in'n und .»iiliaririi'hcn Trij/onnrnitf i«' .m- dir -]iliuri-i tii :i A^t^on^lmil.

der Niuilik nnd jiii- dir niuili-i'hcn Aslnmnniif. loi» drr |iriikli^'tiiii nn<l ihinriMliin AstTrm<iiiii^

Fonucin zur liolukiinn i!cr Miinddisl;in/rn »crdi ii nv hl iii ir" '"'!'- KrlänliTiidr IV^niiTkimcru ni

di-n 'J'idi'ln und ilrr iMinni l-iiruuiliiiij; --inil di-ui Werke U-iin^-biui. tH-hr ausfülirlioli wird die nd-

x'itiL'i' rx lillt/illi;^ di r A/Liü'.ll:if< ! ;iii-i ln:indi'r;.-i>i't^(; fiir iße AmKOdllllg dieKT Tsfd ZOr Htniuklii«)

der Moiiddiiitun/^ii «i'rdt'ii An>M'ii>un^fn nit-ht |<C){i'bcn. A. WiL

Ooui. rri'iloi'ii n: M^thodes de Caloul Oraphlqne en naage ii rObMrvatoin
Soyal de Idsboune (Tapada). 8'*. 25 S. u. 4 Tafeln. Lisbonne l'JOo.

VcrfwHcr erläutert p-:i|ihi»fiie Methoden des Viwndiuirak Campo« RodrigueB. die ^roliti ii

tdlit mir Kcdakiloo voii Ikwtüwlitunipn «a wtnnomiM-bcn Iiwtniineiiten dienen. A. Wd.

B. Neueste Eracheinimgen im Bereich der Seefiüirt- nnd der Meereakonde
MwU «nf vavwaiiMan 0«U6ton.

a. Werka

Kon. Xt'Ucrl. Metmr. In»t.: Ventag i'tin de» Direeteur der FiliaaUnrichting tf

Amateräam over de werMmg vm den Stormmatutdauringadimul l. April IW -

1. April MOS. 6i>, Ii f*. (S-Abclr. tau NederbndRdie Btxatwourent 27. BtpL 19U5.)

MccrPK- nnd (JewJl!<Merkunde.

North Si n Fish. Inveiil. Coniin.: Report oh fühery and hydrographieal inveitigatioM
in ihe Sörth Sea a$»d the at^aeetU waten Jim—1008. F., Vm—417 pi. Lomka
l'urlini-' \- S'in.

Fisflicrci und Kiiuna.

Danvk Kiiinin. M ;i vu ndiThOfr: Fij!keriii>ii{i'rs<u/r/.ii'r ml Inlniul mi FaentertteiSoilttUVn
t'.UKt iif Dr. Jiths. Schmidt. S". VI n. lls.<. ni. X Tat. K.ihuiliuvn 1!KI4. C. A. lloitn-l

— : Kort Oi'i'rxiyt orrr ilc Iutrriiiitii>niifr Fifikrriiiiiiifr.siu/ilsrrs Iltsiilliitfr im/ siirri^'it

' Heiibiik uda Xorake og JJumke Forhold af Johan Hjort og C. G. Joh. l'etertf».

80, 53 S. m. X TaL K^boiham ItKKk C. A. Reitze!

Refsen nad Bzpeditinncn.

Frhr. v. Richlhofon , l'crd ina iid : Fri/rfynissr lind Ziele der Siiiljinlii rfi /-.-•h n in/. 1".

•-'S >. II. I Klirtr. Itcrha VM-a. Ih. lri. l; lii iintT.

An toH-ki. i[«-nr\k: l'rojet liinii- ix/ilurdtiiiM .ti/gfemutii/ue des rei/iaii.s fnitiiira.

>>'', - III. Ilnixt'll(* I'.'"'-, \'ari dir Anwrra iV
( '" .

Si-otl, IJulu rl F.: The i'oi/iii/r iif thr fH.tvorrri/ 2 vols. Roy. V, TiTG a. 'iL'n p. illu-ir.

Ivondun l'.Wi.'i. Sniiih, i'.I^li r A i .

.V rni i I a^rr, Alljcrt B.: Tiro i/iiir.-< in llu .liitiirr/ir. I'.i infr a narralivi- nf (he Itrilihh NatiiHial

.Vnlantii- HxfNilition. s", .S.iti p. Illu-tr. a. nm]i*. E. Armild,
Ki < kr. Louin: .V«/«r from my ifouth üva log. M", VI »\. :i.V.' j>. with map. T. Weriur

l.auric.

l'hjHik.

Itrit. Ailniirully: Lint <if idiserrutiuns for Variation of the eumpass during the ytar*
IWKI t<Hi:t. I^indon. Wyniaii »S: Hon» Lid.

iBHtnuueatea- und A|ipnratenkandp.

Wide, B. B> H.: A Report of the tue ofplatimtm resüttance thermometer» in determiitii'9

the Umpem^tre ot the air at Setwa» Obtervatory. V, 24 p. Urin IM61.
Ptint. Dep«

Kesper, Dr. Eagea: Die drahttoae Tetegraiihie und ihr EinfMt auf den ^7rfee^cA^
verkehr unter beaonderer BeriMte&ktljjuny des Systeme »Tdefunken . ^, V tL

137 8. nu 2r>'lV»tt%. licrim lOUTi. Julius Springer.
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Tj'iTcstiischp und uüti'nnoniiHclio >'nvif;ati<iii.

Siu|Kir, AiitheuH: Lekrtnteh der terrestrUehen Xmii/iifion. Im Aiifirap' «Ics k. u. k.

Kriolihkricx~iiiinisteTiiim«, Marimwektioii verfallt, s'. XIII ii. 242 S. in. .VUliild. Fiuim- l'.>0.">.

Iii Koiiiiii. Karl (Jcrold« Kohn, Wien.
UjrdroKraphie Offii-c WaHhirifrton: Teler/rtiphic dvtcrinhuiliotiit of lotujitude» in Ihe

nilippine hhindn fmbrncina (he nieridiaiui af Carilr, Lucena, Guinayangan,
Anlimonnn, Ji>h>, SioMi and Püran ütran wüh Ihe latiludea of the »everal gtatiotu
\>y . oiiiiiiaiiili r .1. A. Kom and IkuL E. T. WithcnpooB. tin 8», Mp. Wadtinetoa 1904.
lioreni. PrinL Oifke.

Kisten' und HalMibeMshnilninfra.
Brit. Admirslty: Norwau PäoL Vut II. Fnm ttw luuec of tbe North Cupc thenec lo JmcuU

Rbtr, 91* tO. OrigimiDy compiled by Ueut 0. T. Templc. 8», XXXII «. 002 p. LonUo»
1909» J. D. Folter.

-: BriHth ColumHa PUot, :i"< ed., iitdiulüig the ootriB qI BrbUi OdomU* from Jnmi de
Ftm fitnit tu fteduMl Cuul tamdia- wkh Vmeoimr «od Queen Chailotte Mmda. »>,

XXIV a. B96p. London 1905. J. D. P«tter.
Kettle, V.K, a. Jenkin«, H. D.: Feanon» Xautical Almanaek emd Oeneral Tide

TcMt$ 1809. 392 p. Londcn 1906. Imray, Luurit.-, Norie & Wilson.
Ämmrio kidrografieo de ta Marina de Cküe. Tonw 24. 8«, 731 p. m. Tat ValpiuniiiK»

Scliiffsbetrieb und Sdiifflmii.

Silin r III a II II
,

Kiij:iii: Übrr Seh irirltiat-l>nhkriinr im Wi'rft- miil lliifiiirirhihr. S' , \'I

u. T'.t S. in. 7'>Alil». u. !-' Tat. .Müiicli.'U ii. Itcriiii ll'nl. K. < • I .i r ii Inm rj.%

t^chaazc. \)t. Ohcar: Da» Schlick Mche /'atent und neine iieurteHuHißcn. (^^auuld. iiid.-

nditL Abb., BLl, Haft 3.) 8*, 128 8. LdpiiK lflU5. Harry Bttsehmann.

Ilcrriiiaiin
,

I!ii-hiij;>ir. : Dir An.ifii/irinii/sh(:i/itninuiii;rn zur Srcniiin/isiinliiiiiif/. \'\ n.

lU'.S. IJcrIiii liXi.'). K. V. DroktT.'
M>'!tiiiatiii. l)r. |{. H.: J>ns llrcht der (/rti/lcn Hnrrrei nach dem JIiiHdt'l.s(/r.tc/zl>Hch

Ttx) 7:it, den Ynrk-Anfii-rr/) Ilule» IHiM) u. der Rechtsprechung der hiimeatischen
Cerichtc. Kkincit pnikt. ilumibui-h für Bccder luw. ü', 'Ji) 15. iUiiibun$ l*J^f.'>.

K.'kartIt Messtorff.

VenwshiedeneH.
LaTerenz. Victor: neutaehlamde KriegetttMe. lief. 1.. Gr. 8^.. Erfürt n. Leipiig 1900.

Friedrich Kirchner.
Wlalireniis, (Ico: Auf weiter Fuhrt. S-Ilistcricbiiisse Mir 8» lind zu I.amle. Dent Mar.«

w. K'oloM.-IüM. IV. I!.l. s", \X 11 ;iss. III. IlliHlr. I^-ii-riir VMy<. \V. Weicher.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen furtlaufenden Veruffent»
liehungen und Sammelwerken.

Wltternnfp<knnde.

Im teorin idriilcriii<>diii<iiiiir<i dri turlnni atmosferici rütjtello al problema delte

vari(ui-mi drlln triiijn-ntlitni nelt'atmiMllHra. »BolL llciH. tjor. Meteor. ItaL« IIMU.
Siric- II, Vol. XXIV, Niiin. ; ."i (1.

Ar Mniid und das Wetter. .) m hiiii-cii. W i ii. r l'.H".'.. Nr. In.

Atcenüidii.i de hallonn rn pleine lurr, paar etudirr li'.i ritridi/idii.i de truipcrature et

d' liiiiiiidilr, iiiri.ii i/iir Irs initriints at>no»phcrii/iii's, jii.n/iii'i den altitudet itie
elerer.i de I a/iiii»ijjhrre. II. Ilcrjtcsell. >I}iiU. Miw. (K'i'aii. Moimci)-: Nr. .'><).

The explnration of the titmotpkere 09er ih» troft^ol OMOm. Dr. A. U Koteh. »Natine«
1 ;«".'>. NovciiiIkt Iii.

über die Windverhältnisse an der Winterstatiun des Gaiiß . Dr. Wilh. Meinardns.
\ crh. XV. r>eiil. (ier^'rt. l)an/,i>r ii. Mel«ir. ZlK-hr.- ItX'.'i. Xr. U.

Bericht de» stellvertr. VizeyourerneurH von Ponape über aeinrn Beeueh i» den vom
Taifun heimaeauchten Gebieten. Deitl. KoIbL« liHVi, Nr. 21.

,

Unwetter in den Marianen (S.Juli u. 27. Augmt 190S). «Deut. KolU.. VM^:>. Nr. 22.
'

Weitere amtliche Mitteilungen über den Orkan in den Manhall-Inteln (30. Juni 190r,),

Deut. Kdbl.. Mm, Nr, 22.

De Halo». (Vt-rvolff.) Chr. A. C. Noll >Hcin. ni Dampkr. Novitnber innr>.

XeereH- und (iewiaHerkandp.
On the influenee of the earth's rotation on ocean-curretits. V. Walfrid Kkinan. .\rk.

Miiicm., A8tr. wh Vjs.. k. J^i-cwk» Vcicn.Hk.-.Vkml. Si<K-kholni . M. 2, Nr. II.

On hydrngrapMeal inheatigation» in the Faenr Shetlnnd Channel nnd the northern
pari of Ihe North Sea m the yeitr iwrj. B. llcllaiid-iianK«-n. DesgL in the year 1003.

A. .1. Kubcriiton. vRt-j». Fi-Ii. :i llvdninr. Iiive>t Ni>rih .>k-a l'.tirj Itmil (Sii-lic unter

Werke.)
On Ihe tentperature and salinily <>f the surfuce waters of Ihe North Sen durimj una.

A. .T. KobcrtMon. Klxia.

On the m^themaiieal inveatigatioH ofoeean emrente. J. W. Saudittrüui and B. llellam'-
Hanaen. Ebda.
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Ln gtiUnitr et la ii uij^i'nihirf iliv rmu lie iiier. I.. I.al<iy. Cirl cf Ti m l'>' i. Ki Octtii'.

Xueva tf'tri« <lf Uu mannt». Clenu-m-c Koyer. ^Anii. bvilniKr. Maritmdi- C'luli- , T. 24. )!t&.

Sul jini/ilrttKi nautico dtU* moim Bob«rto M. da Belwgard& »fiiv. Uaiitk low.
» >i-liilin- 1'.KC>.

JH$tril)iiti<>ii de« se'dimmtt Ktu tur I» Ut oeAmJffM. J. Thoolet. »Oonipt. BanL* IWft

T. C.M.I. Nr. 17.

Let coficrctioiiK pboMphiitre« d« FAgtMo» Bank. Dr. h4on, W. ColUt »Vtoe. Bsj.Ar.
• F^linliur^rh . Vol. XXV, l'art X.

Fitichen*i und Faunn.

Die Ventiu'h.ifiseherei auf Hering und Sproft hi der deuitdU» Buehi dtr Xwim,
Winter t'J04 m. Milt. IVut.'Sfcfi.-H-h. Vit. V.*K>. Nr. 1h.

l'riictical sea-fi*fiint/. Kriink Halfonr Hrowiir. Nnliin- IlHi.S. NuvcmlxT ]''•.

( >rrr dr tiepiilitii/ rttii drii Ireftijd Inj i'ijutr/ien. II. (
". Hccickc. .MtiU'cl. X'isH Lcnj IWn'i.

1'lnitktini iiirrs/i,/,if;niis. Ii. .M. <'liirk. l^ij.. Fi>li. a. H.vilrojrr. Iiivixi, North f^ii l'>e-I9(Kl.

iSifhi' linier W . \ kr.

Oh Crustttcfd cDlIrrtnl durlni) thr Uijtirwjrdphiv Vrnisr», i'MfJ — /.'J'W. Thorai-

Hcott. t'.lHhi.

On (rritntou (niirliii<i shiliMica. INSU l'.Mi:!. l>',\rc_v W i'ii I H o r t Ii rholipp-nn. Ki«i:t-

Oii M'itilrusf tritu'lini/ s/ntiMtirs, iH'.rj D'.Vrov WVnnvorth 'riiomji'.oii. 13»!».

Oll tlir Atierdren Irtiwlinf/ indiixtri/, irilh tin inirodueiion to the Aberdeen IrtueUmi

sfii/i.sticti ItHll UHXI. I)'.\rry W < n t w . r l Ii Thom pMUi. KUla.

iSliitis/iiK <>f Ihr ciitrfi <if Alierdreri S/iii iii-Triiirlers, l!M)t ltx>:i und (Ireat Line Fi^hin-I

l'fssr/s. l'tlKt, Hhdiriny ]>l<irr und tinir itf eitfttiire. KIkIii.

Ou the <l is/rihiiliitn and seaititniil (ihuiidiinee nf flntfiKlie.i (I'leiironeetidfie} in ihr XorHi

Sea. 1. \\ i'iM.vn- l'>iltiin. KImIu.

Xote prrlimiiKiire nur les Eucyphotes reeiieillis pur S. A. S. Ir lYince de Monae"

<i l'fiide du fUet (I yrfinde ourerlure. II. ('i>uli<Ti'. > Hiill. Mu-^. ( Kx*un. Mimaco.' Xr.-I?i.

Dencription d un Ainuhipode pelagiuue nouveau comme yenre et eomme ofVt-
Kil. ('Iicvreu.x. <uuJl. Mun. (>r/>an. MoiimH>^. Nr. 49.

Nouvelles obsen<atinH» aur U» Glaueolhoi*. L. Boiivirr. »Bull. Mti». Ookn. Xlonnh,

Xr. 51.

Reisen niid Expeditione!.

Tke Pierey Staden erpedüion in H. M, S. Sealark. »NaUtiV' 1905, 9. Koveniber.

3%» Seom$k national «ntareHe «tfie^t^em. »Xatine« IWL 9. Noranbar.
The Preith antarctie erpediHon. I)r. Jean Cliareot. >Geqg;npliira] Joain.€. VaLXXvi,

Nr. .'i. lifri, NovimiiIkt.

lantrameBtoii- and Apiiarateakuidc.

Di» Behandlung de» Chronometere in der naatteektn iVnri«. »Bam*« UOSi Nr. 4
44, 4S, 46.

De tomateiaa »an den invloed der ienmeraiuur op den gang van tiidmeten. 81 Hiu*-

>De Zee. 10a5, Nr. II.

Sur lee inttnunent» deeiin/M ii la reeolte et i Vegamen priliminaire du FUMde»
nUeroeeopigue. Dr. J. Uicbard. ^BuU. Mtt«. Oeiut. Monaco« Nr. S2.

An apptuvtm /br ob»erring and antomatiealtp regialering tkmndenlorm». tMet-
A nier. • 7. Octt il " r i' >'<

.

Terreatrische und a.>«tronoiniMclio Nsviisafioa.

Moderne SteuermaHnakuntt. >8oefidut< \Wft, Xr.22:.

D» SnkwpereieeL K. Pralticen. »De SSee« lOOS, Nr. 11.

EimdMOiif. »De Zee> IM», Nr. 11.

KflMra» and Hafenb«flcir«ibnng«n.

Hidrografia i oeeaniografta aplieada» a la eontirueeion de puertog. C de Cordaae.T>

»Ann. hvdroi^. Marina de Chile«, T.24, IWB.
Da» Ltu^t^uer nt SdulenkuUn «wf <f«r ünkrOb». »Hanaa* 1005, Nr. 44.

Die aOonHaeken KMenetädU MartMoe. IL »Globw« 190B, Bd. IJOULVIU, Nr. K;
Die nme LoHdungebräeke in Swaiopmund, LenKeling, >&otiU. Baamw.« 1W6| ^r'«^

Aiar Maritime Can€d. A nolable pamnp dmmgli. w. H. Hood. »Naat Mag.« IW6, Xr.ll-

Tke new Candian mail port. SmU Miip.* ItNiTi, Nr. II.

San Francisco aa a harbour and »hipptng oentre. A. SpadonL »Naitt Mw.« 1908, Nr-

Levantnmientn del semi Baker i eanalet interiore^ por la ea^onera »MageltMet^
mando del riipifnn de frnijata »eHor FroneitCO N«f, «n «MO i MU. »Ani.l9*T-
Murina ili- diilr . 'I' J I l'tu:t.

S(iiiffslioti'iol) iiihI Schiffliaii.

Engeland en hrt nieuwe roereomnitindo. De //x'« 1903, Nr. II.

Signalling and ita abu*e$. >Naut. Ma^* ISUu, Nr. 11.
Notable ähipwreeke and diiaetere. Dcadi of Honrr Hndaoo. J. K. Btepheaa. »Naak II*-*

1905, Xr. II.
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IMkinfertion dm Hovirm por U got mlhermm HqtMt. Dr. A. Loir. «I« KatuRc 1906^
1 1 novembrf.

S'ote» Ott Ihr cfiiisi-s ,tf (icridrniH it, mbmafiiu ftoote ttnd Iktir uUvoge. B. H. Baeon.
»Soiöit, AiiHT. Suppl.', 7. «h-iobcr VMK>.

JH» Entwickeiunq der deutschen Kriegimarine in ihrer Bedtutimg für den SMtlbmu
(Schluß.) IlackeL >8chiffb«u< IQilo, VII. Jahrg. Nr. 3.

A propoa du concmm pour mm poeht oeiamogrtgtMqu*. J. Thoulet »Le Yacht« 1906^
4. Novcmbre.

aUdimg boatt. — The iiHvit^tion ot tbe fuUue. DanUl Bellet »SeiMt;. A«i«r.s 7. Oetobpr nm.
7^ efaefrie Hearing year of tke tuMn* attamer »Marxma»*. >8einb Aaur. Supfl. ,

7. October 1005.

HandelHgeofcraphie und Statintik.

ZWe im Seetchiffakrttverkehr in den preußischen Häfen ant/ekominetien mid von dort
abgegangenen Sehiffr l9Ki. »Ztuchr. d. Kd. Pn>iifl. Stat. I^ulMamlcic iSiiö. II. .\ht.

Z>t> regelmäßige Sehi&aArt ewisehen Detilsemand und Südamerika. >Ardi. Tutit u.

Tciqsr.« 1905, Xr.22.
SekUhverkekr im Jahre I904: Batum, ( Üjnn, Hmiwt, lirorao, HaneiUe, Heüiil, Pernau, Beval,

TamteoM, Ammr, Anpiag, Oikutta, Fonnow, Fntadun, KilmiK, Tab», Tamiui, Bufiique,

BafB. I^uii«. BiUt. Penmoab. »Denl. Hnd. Aldi.« 1906, OktolKr.

Hamdet md SekUläkrf im Jahn mit DinwHidc. KoMtmdiMptl (1. 1. Ot-M. Vt 96.X
FMMd, llukat »DMit Had. Aich^ 1906^ Gkäbac.

Die wMtMtt/ttteke und müHdrpoIititehe SMhauf der Vereistigten Staaten im Stülen
Chean. {BeUuÜ.) Baader. >Mar. BoMbeh.« 1906, Mr. 11.

Ctowlaggfc—g mmi Reolitdelu«.

JSItee Amiegung dt$ § 79 md 8 dtr 8»mm»m»ordmmg. »Haua« 1906, Nr. 46.

Eintragung vom &mlknMigm im ^dOUmuibnek. »Haaaa« 1906, Nr. 44.

Abämdmtng der Beetimmungen über die Begehtna der Sekiffahri twieehen dem Feel-
lande und den portugieeieeken Obeneeieeken BeeUmmgem. »Deut Hand. Auch.« 1906,
Oktober.

It diriao di marfaraggio nMi kmmare di SMUa. 0. PalntaanOb »Vhr, Haritt Borna*,
Oelofan 190».

Grundlagen der grollen Havarie inäbeeomder» naeh deuts^kem Beeht. Dr. E. Proeeh.
>HHHa< im. Nr. 45, 40, 47.

Iniemaikmoiee KotUaUmereehL F. Plaae. »Haoia« 1906» Nr. 40.

BUado eanitario de ta Armada t004. D. Tomis del Y«Ue. Brr. Oen. Mar. Madrid«
1906, NoveiDbve.

Der Stamm der Priesen und die niederländische Seegeltung. l>r. Dietrich Behaefer.
.Uar. Bwiidadi.« 19<Jö. Nr. II.

Botmn y eorte de eahtet eubmarinot. >Ber. Cten. Mar. Madrid« 10(ß, Xorembrc

Verleihung der Seewarte -Medaille mit Diplom.

In Anerkennung ihrer langjährigen treuen Mitarbeit auf äee au dun
Aufgaben der Deutschen Seewarte haben die mehetehendoi Herren die Seewarte-
Ue&ille mit ]Mpl<Hii erlialten:

Die Bilbeme Medaille:

Herr Kapt. R. Paeßler, Hamburg. [Herr Kapt. U. Roinicku, Hambung.

Oto bnasene Medaille:

Herr Kapt. F. J. Alster, Hamburg. IHerr I^pt. C. Madsen, Hamburg.
« « E. Burmeiater, < t • < H. Nieolataen, FleoÄurg.
« € A. OarliehSi Oldenburg' « « E. Zachariae, Bremen.

i. Gr.

« Gommodore J. O. von Holten,!
Hambarg.

|
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576 Annalao der HydragnqiUe und MnMawn Meteorologie, Daanfaer 1006.

Die Witterung an der deutschen Küste im Oktober 1905.

aiu den meteorologiMfa«! Att£i«foluuui£eii der Narmal-BeolmehniiigwtatMiiMB

der Seewarte an der deuteehen Küste.
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Windrichtung, Zahl der Beobiichtun)n>n (je :i nni Tagt.-)
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8iärke(Beaufii]rt)

Dor hervorstechendste Charnkterzutr der Witterun>r an der doutschen
Küste wäliicnil des diesjälirifi;en Monats Oktober besteht in t-incr iUiHeror<|eiitlirh

großen Niederschlagsmenge, die zudem enorme Unterschiede in iliror örtlichen

y«^e!liiji£r anfwdflt An ^nselnen Stenen betrug dieselbe fiber 100 mm mehr,
nls in diesem Monnt nanb don lanpjäln-igen Beobachtungen zu erwarten war;
andere dagof^en, und zwur z. T. fjanz nah benachbarte, hatten zu weni;; Ke<^en.

Wälirend die Bewölknn;,'sverliältnisse im großen und j:anzen naliezu normale
waren, blieb der Luftdruck, besonders im östlichen Küstengebiet, ziemlich
bedeutend unter dem Nonnalvert des Oktober und bietet nooh insofern
besonderes Interesse, als in Richtung von Wcsicn nach Osten eine fast völlig

glei<limiißige Abstufung in seiner Höhe hervortritt. Namentlich im Osten
herrschten oftmals Steife und stürmische Winde, doch blieb die Wind-
geschwindigkeit, soweit Registrierungen vorliegen, durchschnittlich etwas unter
dem Normalbetraf;«. Die Mitteltemperatur war an der (ganzen Kfiate um 2 bis

3 Chrad zu tief und die Winde wellten Vfirwie^n-iul ans westlielien Richtungen.

Die Morgenteniperatarea und noch mehr die Abendtemperaturen erreichten
fast an der ganzen Kftste die Hfibe des normalen mittleren TagMmittela dM
Monats Oktober; die Abw^chimgen betrugen nn keiner Beobarhtnngsstelle

mehr als einige Zeinilel Grad. Tagsüber war es jedoeli fast überall und
wihrend des gröüten Teils des Monats wesentlieii zu kalt. Infolgedessen i)e-

Baßen auch die Extreme der Temperaturen nicht den Grad der gewöhnlichen
Sdiwankiuigen. Die MaTcimaltemperatvren des ganzoi Monats zeigten ISngs
fler Küste durchweg nur geriiiL'e I'nter.'^ lnede Nur Keitum hebt sich nnt
«•inem Werte von 14.7 von den übrigen Jk-obaelitungsstationen ab, an denen
die höclisten Tenjperaturen im Durchschnitt zwischen 12 und 13 (Irad lagen.

Die kleinste Schwankung der Temperatur im Monat Oktober zeigte Borkiuu
mit 11.8°

Was die intcrdiui iie \ ei riinlerliclikeit der Temperatur betrifft, welche für

die drei Beobachtungstermine ohne Rücksicht auf die Vorzeichen der Ände-
rungen, also nur dem abeointen Werte nach, berechnet sind, so schwankten
diese Werte mit ihren größten Beträgen nur zwischen 1.8' (Kiel) und 1.3

(Wustrow) und erreichten diese vorwiegend am Morgen. — Im Zusammenhang
iiiif dem im allgemeinen zu kalt<'n Wetter steht dns versehiedontliche Auf-
treten von Frost. Hierin steht Hamburg an der äpitze, wo die Temperatur
fimal im Varlanfe des Monats unter den Oefrierpunkt rank. Ganz verschont
von Frost blieben nur Borkum und Swinemütub'

Niehst den Temperaturen sind die Niedersehlags\ erliültuisse im .Monat

Oktober von gi-ößoiem Interesse. Sowohl hinsichtlich der Mengen, welche
gemessen wurden, als auch bezüglich der örtlichen Verteilung derselben zeigen
8icl\ Unterschiede, wie solche kaum jemals zuvor beobachtet wurden. Besonders
treten Wilhelmshaven und Swinemüiide lieivui'. An letzterer Station wurde
mit 197 imn gerade die dreifache Menge gemessen wie sonst gewöhnlich im
Monat Oktober, ein Betrag, dem auch Wilhelmshaven mit 807 mm nahe kam.



.Viuwlen der Ilydninntphie und Maritimen MH«oroIqgk>, DcMinber 1905.

W&brend im übrigen nur noch Hemel mit 118 mm ein Zuviel von etwa 145*;»

an Niederschllgen aufweist, bleibt namentlioh Keitum, des sonnt im Moittt

Olttober von allen Normalstationen t\u> weitaus >,M-öflte Ro^ronnien>;e, nämlioh

104 min, 7.U liahen pflcfft, und trotz der Nähe von Wilh(>lniMhaven um 19 nini

hinter (len< Durdisi-hnittswert zurück. ÄlinUehes zeigte sich aucli an dem

zentralen K&stenatricli von Kiel l>i.s Wustrow; auch hier fiel zu wenig Regen.

Zahlreich waren auch die Tn^o, nn denen sehr erpehige, in 24 Stsodm

20 mm überstt-irrcrKli' Ni*M]*>rsrhlii^'e fielen. Hinrin ragen besonder* OmI^
mfinde mit 38.9 und lirako mit 42.7 mm hervor.

Die Gewitterverhfiltniiwe im Monat Oktober wichen wenig Ton ta
normalen ah. Owitter hatte Porkum die grl'>i'tr Anzahl, ninilieh drei; dtr

zentrale Teil des Küstengebietes blieb von Gewittern frei.

Nebel traten wihrend des »ganzen Monats mehrfaeh, besonders saUrdtb
aber im letzton Drittel <h-ssc1hcii, und zwar namiiillirli an der Nordseehillt»

auf, wo vom 23. bis 2&. Oktober täglich Nebel herrschte.

Steife vnd stBmiiiche Winde traten besonders um die Mitte desMonsts

(vom 13. bi.s 17.), und zwar mei.st an der f^anzen Küste, auf. Dabei wur ieo

melirfaeh Windstärken bis zur Stärke 9 nach der Deaufort'seiien Skala hniti- 1

achtet. Sie wehten größtenteils aus dem Nordwestquadranten. Nur der <"if:i-

liehe Teil der Ostseekiiate wies mehrfach Stürme aus südwestlicher Bichtnag Ii

auf. Im Ot>rigen blieb die Wtndfrt^schwindißkeit meist unter dem dem Moul '

nktolu'r zukommeiideti, ans den lan^'jälirij;eii Be<ilia(litiin^'oii abgeleitften

Normalbetrage. Borkum allein übertraf den letzteren, aber auch nur lua ein

geringes. Wilhelmshaven zeigte im Durehsehnitt die kleinsteWindgesehwindigk^t

Bezüglich der Wetterlnj;e ist zunä<di.st hcrvcirziihelicn, daß, ah<.'f?v!it!i

von verhältnismäßig kleinen und schnell vorübergehenden Änderungen, die

Lufldruckverttdlung während der ersten beiden Drittel des Monata Oktober im

großen und ganzen die gleiche war. In rascher Folge zogen, vorlegend in
!|

Richtung von SW nach NO, Zyklonen vorüber, welche dem Küstengebiet die j'

vorherrschend nonlwe.stlichen Winde und die verhältnismäßig tiefen Tempora-
|

turen brachten. Die stürmischen Winde um die Mitte des Monats sowie die

enormen Niederschlagsmengen wurden durch eine tiefe Depression veruraacbt,

welche am 13. Oktober mit ihrem Kern über dem nördlichen Skaiidinav ien

lag und dort, ohne ihr<'n Ort wt-si-iillich zu verändern, mehrere Tage verharrte,

indem sie fast das ges.uutt' Di nt-rlilaiid in den Kreis ihrer Wirkungs-sphäre

zog. Mit dem Beginn des letzten Drittels des Monats verlagerte sich dM
Cm>iet hohen Luftdrucks nach dem Nordwesten Europas und drang von hier

aus nach Deutschland vor, das am 2(5. Oktober völlig unter seinem Einfluß

stand Das Wetter klarte, auch an der deutschen Küste, öfter« auf. Bald

aber wurde es durch ein neues barometri.sehes Minimum, welches nördlich

von Irland erschien, nach Süden zurückgedrängt, so daß wiederum trÜbM,

regnerisches Wetter einsetzte. Letzteres verschwand jedoch schnell in Bord-

östiichei' Richtung, um gegen Ende des Monats einer neuen Dejjression V\M
zu machen, welche von Großbritannien her östlich vorrückte und aus dem

über dem südUehen Europa liegenden Maximalgebiete bei mSßlgen südlidwa

Winden etwas wirmere Luft herbdfQhrte.

(iciLnickt iiiul in Vertrieb Ix-i K. .Miltler & Sohn
K0lllt{1i> Ix' i['>fV>ti. Iiluindliirii.- iiri'l Hi>n>ti('liilru€k«nl
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Till Juli 1004 wurde ilas ütolMtelicnde Zirkular aufgestellt und an

ih-v dcutHchon Küstf hoIi'Ik'h Personen zur Beantwortung? 7Uf.'ostfllt, hei denen

man ein Haclij.'einiilit's und vorurteilsfri'ies Urteil wohl orwartcn koiuitc.

Hierauf liefen 122 Gutachten ein, welche in nacht»tehendeni wieder-

gegeben Verden sollen.

Ea sei aohon einleitend bemerkt, daß in allen Outachten die Ntttxliebkeit

und Wirksamkeit des Stormwamtwgswesens atuigeeproehen war, nur die

Provinzial-WarnnngBBtdle A^Horat gab ein mehr odei^ weniger ungOustigee

Otttaebten ab.

Zirkular (vom 11. Juli 1904).

„In ili n .Tuliren 1882 und 1888 wurden durcli Zirkulare der Doutschen

Seewarte Gutachten insbetM>ndcre von Lotsenkominanileuren, Ilafetuueistern,

Yomtinden von Sturmwarnungastellen und anderen gut unterrichteten Pmonen
über die Wirksamkeit des Sturniwarnun>;swet$enä an der deutschen Küste ein*

geholt. Die hierauf an der Seewarte eingelaufenen Berichte wurden in der

»Monatlichen Überücbt der Witterung« in dem Jahrgange 1962 und im

»Hcmatsbericht der Deutsclien Seewarte 1889« wiedergegeben. Sie ergaben

ein Gesamtbild über den daiiialie-en Staiitl .Ich SnirmwarnungSWet^eiis und

ermöglichten ein Urteil darüber, inwiefern der bisher verfolgte Weg in der

Ausflbung des Sturmwamungsdienstes beibehalten oder zweckentsprechend ab-

geändert werden müsse. Es ergab sieh aus diesen Outaclitcn die Tafsaehe,

dal? die ln-stehendon Einrielitnneeii im ill^'enieinen den Mediiifnissen iler

Küätenbevulkerung genügten und der einmal eingeschlagene Weg auch weiter

beibdialten werden mflase. Bereits 16 Jahre sind seit der Einholung yon

Outachtm aus den Kreisen der Kflstenbevülkorung verflossen; seitdem sind

mit fortschreitender Wissenschaft neue Erfahrungen auf diesem Gebiete ge-

sammelt worden, und daher dürfte es wohl geboten erscheinen, abermals

Gutaehten v<m solchen Perflotim elnndiolett, bei dsnen man ein saehgemiBes

und vorurteilsfreies Urteil wohl erwarten kann. F< ciL'eht daher von der

Deutschen Seewarte die ergebenste Bitte, die umstehenden Fragen gütigst

beantworten sn wollen.

Die Deutsche Seewarte !)ilt«( die Beantwortung umstehender Fragen

gefälligst bis Mitte Septeml>er d. J. unter der Adresse: »An die Deutsche See-

warte, Hamburg 9« einsenden zu wollen."

Digitized by Google



Die Wiricnnkeit de* Rtnnnwniinieii an dar dwtMdwn KAM».

1. Welches Urteil hat sich bei der Küstenbevülkerung Ihrer Gegend

beifi^eh das SturmwarnungswesenB heranflgertellt?

5. WerdsD die Stunnwanniiigen der Seewarte von den vnefaiednMi

Klasson der Bevölkerunfi (von Fiscliorn, Kfistenfahreni, i)as!3icren'!eii

und zum Auslaufen bereiten Schiffen und Fahrzeugen) bescbt«(

und inwiefurnf

8. Werden die StiuranraitHingeii «ueh mfigUehst rueh und aUMitig

yerbreitet und auf welche Weise?

4. Werden auch Abschriften von den Sturmwarnungen gegeben und

an wen, und wie werden diese verwertet?

8b Wann kommen die im Winter nadi 8^/^ Uhr abends von der Deulaeha

Seewarte anegegebenen Sturmwamviigen an der Stnrmwannigi-

stalle an?

6. Ist anzunelunen oder nachzuweisen, daß irgendwelche Schiden dnrck

die Sturmwarnungen verhfitet wurdenf Angaben yon EinieHillw

aind sehr erwUneeht

7. In welche r Wciso könnte da* Stunnwanrangswesen fOr die betretbadt

Gegend noch verbessert werden?



Dift WtfkMunheit de» an der detHadien Küste. 5

1. WilhdauhRvea (K«ateak«siriuHUH« ITiy,

Za 1. i'K KinriohtiuiL' i-^t und wird dcndbeo too der Kiiatenbniflknuig ein dmienidea

Zo & Kftrtenfiilirzrriiii- i^n.l H-. h. r lirlitcn ihre Fuhiitn il;iti:ii li l in. Am h vim Krii-ir-fahr/' iii;'

u

winl den Smmir-i|.'ii.il( ri l><-.i< hliiii;^ p^w-hciikl uiul Wirkchniiifu n für s. lilii htii. Wrllcr ir< tr i|frii.

Zu S. IHf Stiiniiwaniiinjo'ii wiTilfii K>fnrl luu'h Kiii(o>iiK <liin h Auhhaiiu rrliLTTiiinii'- . .Hir

durch tk-» SifrmiU ln-kunnt nt^jt'lx-n, weiui iiio^Uili. auih in lini /tiiuiip'ii uiul liiin'h

r»'ii:i<'hrirhti^in{; drr im Ilafrn üpeenden Kchiffe zur allgemeinen Kenntnis gekwacht.

Zu 4. Al]t^-hrifirn wcnlcii, ttini-i>it wie Itduuint, nicht ^rreclxii.

Zu 5. In WUlidinthaven kommen die Telej^ramme, da die alte Sig^ialMtatinn auch Naditdicruit hat,

kiirzic Zeit nach der Aufgabe an. Bei anderen Stationen apäter, z. lt. Neuharlingeniel zwisdien

10 nad lOVf Vhr; bei »ondencf gelangen die Ötnrannmnngen in den ndrten lUlen cnk
wanpm BVkt an.

Zu <. Ea ist annuiehnwn. d«B durch di« SUunNrarnttiiiRn Yeriaate an IfcnachenlebeB md fUir-
aeiwai Teihfliet wonien nid; Kcnaüiis win HnafHilkn fshlti

Zu 7. in Neuharlingereiel Itflnnle duirh UbenreinanK der Hafentdcgrnmne (ligliph) das Stum*
«amiuignrcsen yeroiweft wcnlm.

Borkum. <'l<-ktrifH*hpr Leuihitunii, FVr Hektriwhe Lcuchttimii wird whr häufi|; von
KrieaMdliffon U*w. na<-h WiltiTunj; n^w. ifcfni>rl und ist nicht im^tmnlp. ilaniuf Antwort ZU
ertdieti. wim vielfach rn-Ui hd'irutMl und iiiilifiillif: bt-urteill wortU-ii int. K« ist nunnichr tipi der
Oberpiotdin-ktioii em-icht. dnO der SifrmilUt in Rorlnun t^dich ciiinial kixti'iilox tcli'itbmiiiich

dm aU)B;eni"'iiii M stand dw Wiltming übcnnilicln kann, so daß clor I^mw-htt^imi uiif Sjjmiüe zu
antworten %• ni.;ij;. Ell int buk dicw'in ttriuidt- <-rvrihiHcht, ilaß auUrr diesem Siirmilbitrii auch
rlcr elcktii-'i'lic l>-iuhttunn tiiirlich W'cttcrlvrii'litc (Hiifcntclcpranuni^i für die Nordaoe crhilt.

AnlVrtlcni wiliv crwün^-lit, dir d<"r < >lHT-I'()(^i<lirckti«in ( tlilcnhiir^ unter Vorbehalt erleilte

Krlaubni» der koaienloten Übcmiittdung der Wettcrixniehio fikr ilauenul xu erwirfcen4

ga. Wlli«.

*2. Brenirrhiivcn (KMNfonbezirkNaint \).

y.n t. \'<irt4ilhait. licMindcn« für Fiihrzcnnt' olx-rhidb der letzten gewhütztcn Aakcr|*lüt2e.

Zu 2. .1:1, kldnc Kiihrzou^'r iinkrm häufig, wetm SliirmKijpHle geUAt aind.

Zu Ja. durch .Vn^hant;, .StuniiBignalc und Zeitung.

Zu 4. Nur auf Verlangen und kommt selten vor, weil im Oetiiet dea K&atenbeiirkaaaite V die

Ktunnwunuuigvu überall erfailtlidi aind.

Z« 6. Die Fahr«ni{2c finden bei Beafthtnng der StnnmramimBai noch immer aufieihalb der 8tnm<
womunjijwteUen KUHcfalltete Anln|ilitae.

2n 7. Zur Zeit sind kciiie VondiMge an imclMn.
Im Elbe^biet gehen die Fioniiiial-StaimwBniiuigMtcikn ailmihlinh in soMia fOr Hndt-

aiiwuipirehr Ober, ßat AnedAnnng der Hodnvaaienignale iat «ünaehcnewert nnd wird wohl
«oranmehtBdi auch noch von den Interaoenten gewhehen.

3. HaMnm (KüMtenlM'zIrkMaint T%').

Zu 1 . Die gesamte KüstanberSikeniQg (sowohl Seeleute wie Laadleute) erkennt den Wert dea Sdinn-
» umungewesens voll an und wird im aDgemcincB dmvli die Slnnawaniungwignala nr Vonicht
hewopcn.

2a 2. A'hifff l(|( ilM -1 hiiufi^ licjmi un<l warten lio^'n« Wetter ab; nur die Watlwlüffer Luwen,

da («ic Inn Winde unter den vorv< hii^lenen Ingeln Si hut/ finden, diese Vorsicht oft aul5er

»cht, um ji>der/eit die KUfjenblicklichi ii Wind- nnil Slninivt rluiltiii.-*«» In-iscr ansnutnm zu können.

/ii :t. -la. m^fort nn<-h F.inuang der Tcli^nuiuuc winl ttbcnili dait Kignal jjotcttt nnd die WanuuiK
in dt^i botreffcndi ri Karlen auigdlilligt.

Zu 4. Im alljrpnieincn nicht.

Zu .V Kn hün(;t die« von den Dienstatunden li. r nU rrnili. lrHlrti i .{!. S ilrn^ li.T l'.^t-

änitiT, welche s|iäit abendi oder nacht.« i'ii ii-i hiil» 'i, i ili lut die 1 U niiitii lun^' je n.-w'h der l-Jlt-

fcniun^'- M>n Hamburg' an deniaellM-n Ah- n l. -•cii'^ ilcr l'i*itäin(er. «i> mir 'rairesdienet iMBteht^

(iliiv ^ilMi bexmders diiji nijr< n auf den Iii-i liii in iler Hc^^-I am niii li-ten .Morp-n.

Zu B. Sind hi. r nicht iK-kainit f.Twi>nlcTi.

Zu 7. In Kcilum; Krböhnu); de« ^ignabnawtv», um für die umliegenden OrtH haften dim Si»;iml

geju Kries. Digitizeci by Gl



6 DW WMHynliit dm SlimmianiinwnnMM «n der dnlHhn »Me.

4. Kl«l (KMräbeidifcHUB« m).
Zu 1, Die !^iiini)uarniinK"^i«nuil<> haben LeuHhn fflr die UäBe MnSdvt imd flr die TUmi^

IwvIfliBeruiii.' «-imti prolkii Witu
Zu & Dit siuniiwHnitinjp-n «ndn lunpliiEidiali von das ITHeliiBlitain whI Fladm tedüL

orh dir finpv^uiKiwii TpI<vtwiiiM wenien gekmn.
2* & Siifdrt niK'h I-jiipuip (Kt Drficwiii* «inl (lim ti«*tirff«i>i1v I^ktmI (cddAl und dat 'ManM

in ilfiii !^liimiirHrniiii|f»k)u>li-Ji iiiiKfci-li'U'irt. Aiillcr ikn SiunuwsmuiWMrtdkn ud ieroM^
attniUit i rtiiilt an< h <li>' Tli^|l•x^>-Ill^)K^ktilln in KirJ »l«p>'5Wf"rhl' Ntwaridlt.

/ii 4. Nriii.

Zu Kiwii I Siiiii.ir IUI' Ii Auf^'Ht«' in llniiilmr|(.

Zu R. Nein.

Zu 7. Die Kick'f Ftthnii.' ut 0''>»W''»d mit t^lunuwaniuiifc-isU'Jlcn viTBcfacn. Für Kckcrninnk »
judodi eine tnnkkmige tmfe iioiinimI%i

9. MtWtln (KttutenbeBlrkMMnt 11).

Zu I. ~iiini.it:inirni:'-«<-M'li uin! -.jK/irll \'iin ''HnTTHI BlhfMmtlll. PnWUlfttll md ffaln
iilli^-iil^' h1- m'li ii^"'!"'!!!' l'.iurii'htuii(; uimk^iiint.

Zu i. Kl<ii>rn' Ii-.unpfiT, StitltT U"W. hicil» ii f>-i,pii 1-», i-i- in Swiiiciuüiulf lliv" ". rU-i~i Uii' i

poHBUTuntlc' .S^-luUi' bei drubciMleui Wvtur U/h. /uutJuiiiiHliiu »lunii«: den iluuii al» Nio-

iMtal ttk

Zu S. Bier in SteHiH haba käm Stvnnrunnngcn dn. Xnr iieiai TmIiiwiwI Imta mM» m
und wmlrn duRüi die LMeemmdie eaMgnhlwgt, ge^gtntlfch inek dn iM»wi^^ «qp 4«
nii((!iit-ill

.

Zu 4. Wii' zu X
'/.II «. HicriiluT -1 Iii l .-..ii.l.-n- l ull.- ni. hi l>.'l...iii.i

.

Zu 7. ai Iiiirv l» r-i^iijili>ii ri ii lirr Slumini htim^' und ihinh Na' liti-i),Tiili

.

Ii l>mili \VilU'r- und \ViiMlnii'ldunp-n dtT Xa<'lit>ai^iali<j|icti. Ihi r-ich iiixr .ii. Wral

M>uiaiiitKiniuu<>ii'n üi Mmiel und l'iiUtu iiwufiTU iih-hl iM Muhrt lutUti, nl» ihn: r^iKnaic oui lu:

«t«m 8 Sa MhtlNV eein eoUeii, eo liUbt m präicn, duirh »dah» SgiMle die WuidMiHww
Mif weitere EiitfCTiraB(>en erimmtiar RcmadM «eideu kSnncn. Fflr noki-Liradittarni |iiinl

«

Itivicnini; 7,. R. «ich ifii ilii'wni Zweck d<'r Kt«Kgm zu bedienen. Dt fflr FtM-htT und KiVvt-

M-hifftT nur ili i \Vin«l üU r Slürk»? iS in IMnirht kommt, «> kflonen «He Siiri»:«!«- «1<t gvriiif^

i«l<i h-.ti-ri ii U'uidiitärkiii (urtfidlm; ili«' \VindnM-hlmi(nU'l(7.TTimnir nir.l.ii diiiiii aiicb mi-

p'tu.ini hl. Ml iiti iIiT Wind Sliirkc >i iin'iclit (kI<t iilK-ix'hn-ilH ; uili- iiinli-ti-ii 1 i l''UT-.uunn' Yi-.ir>..

gv».|«iri. Auf Stild-Iii'uchllumi miII auf <lir Ost- und \V(*t<wilr je >iii n]i|^j;in>ii«fc :^^;p^'r>;

Venli'ii. (l.n:iii In in-hillliii Fbijjjmi imniiT pit »uxwchm.
I Fk^' «»II \Viiidi>türk<> *i im ( taitm, 'J Utgjceti Wind»t«rke 0 im Weetcti augi-bcu.

Dwlweli «eiden auf die Sichtweite der Flaggen ah FemeignainnMcl dm lateraecaKii nui-

ipeteflt, dat Wilterunrrrändmtnpni zu pvwirtifien aind.

VlfUdcht kann «Ut nui h iK i
i »-timmt für Oeten, der Wesinuiüt für Wwion bcntitzi »'-rf^

und I Fb4Qi:r nünlbthf Wnult- -
:

> und 2 Flamen a&dlich«' Winde über <> fnir.nievti. nf'-tsn

fite' die Onaceirikrte da» MiUd i^Urtv» zu sein araoBt, am den IntereMenion »lli^- M iin^ h''-

verte auf die denkbar einftciute Weiee n bieten.

gl». T. Calaaiki.

6. X«'nftahrirnHM*r (KttMlenbeBirtiMnant I).

I'ii' UM Zirliiilar der IV-hIimOkmi Sii »urii- «n ilii' StiirniMRrniulipwIcUen gcriejitetcu Tntt»

«inil iMi. .I.-iwUk'u WnhlderM'Ihrn ilin L- /i]^:(>ti lli tti.nl. u. <lif (1,t Hturra«riiniunß«»<«U« Nk-

fiiJu « iv-.-<i r ^ind von dorn hiciiip*n llanj.i:ij;( iucn iK'iiniHMrti t worden, der den frknintt'"

Si;rnttUm«i K. Zt. vortrnl. l>if AnlWLirtoK dt» Irlzlmn ha))(.ii hii-r «wh vurp'li^jin, uml » i-

dfnitelben >4;it«nii de* Kü»tenbe/irkiuuute>« nichts lk«ondrrai hinzoiiutetxe» {vgjl. xmtvo vakr

NcufalirwaaHir).

Zn 1. WoK«n dn UrleHi der KIMenbcrjSlkcrunK wt anniflUirefl, daS roa dewJi» die An»
wamunKen allgemein als eine M>)rpn.<>n>irhi' KinrichiunfE anerkannt werden.

Sic mSrhlr nir ni<-h( minsiii. ütt'llt über auch nii-ht PVirdoninpfn für die X^naleiHiK
adlMii. r. B. für dii' »«itcir Aii«;ri^lMltunp der Siurmwariiim); tjei NafLi.

Zu S> l'ii- StHnn«jiMiinitr:i wcnli n mhi il<>n v.tM hiiilrm-n Kliiswii clpr Bev^ilkcnuiy »nfinerW;

beai-htot. die l l-tlifr «ihin si<'h oft tbinii fie vt-nuibilll. ihR' Netze ni bcivm. oni IV>ll»«t

üegi'nd« Fidineup- bufcxliKen ^i<•h lH»wt.

Das Aui>häii|f<'n der i^tumiwariiuntpi-TelmKraiunie Kawhieht nur in dem ilaiür Itoitiiiiaiicc

Kaatan an diT SturmwarauncHetcIle, sie audi an amieren Stallen der IfiiiliiiiieiBitiaMt >•

gingVeli KU maciteii, konnte Mlwr aiM Mangd an daeu nötigen lOlteii nodk oichll

anderwitii aber iüt ea auch von üir mrgBnd nnaa|k wndan.
Kn 6. Durrh die SiurmwamnnK tethfltele 6clddm laeawi Ml ridrt mitlwieiMeii, WimUBIbtt—

hier liiclit iut|{t'flihrl isi'rdea.

Zu 7. I>a,- Stunu«aniuii^'>wc<-i n kuiinti' liaiiplüächJieh dadurrh rcrbctigcrt wmleji, « <>nn der X iW"^

bevülkcruog ein novk grijiSerui ViTtniuvii xu d«uaelbeu, durch aljjälulieh /.\> \-vn:>thi\ÜKhriri< ,

sutütiaclu Nnebwciw über die erxieltea »IMfo« in geeigneter Wciie bei^n-iinwht «imii'.

gel. Frrkrr.
j

. j _ by Goü^lj:



Die Wirkauulteit dce tiuinuwiuruun|piwaiuiut an dur UcuUschcn Küste. 7

7. Borkwn.
Za L Das StnrmwarnangnweNen wini bivr nicht nur von Schiffrni, Nmtlcm auch von innUiw—

welche hier im Hcrhut namentlich noch KapiUilieu aiu Stnuidr Imlx-ti, -ehr bcrOekflidltigb Vw
Naehfnif^ wird gehilten, weoa Qefahr für iiimirhirftrnrtr Winde vorhanden i^t.

Zo 2. Kapitän vom Dampfer »lAbcdc« «kürte: Landleut« könnten sich kein Urteil erlauben,

«ekhen Wert eiiie rote StuinnnniiiiMpdataM vntir ijewiaaen IJmaUadeo für sie hitteu

Zu t> Sofort nach Anknirft $m TVihnhnf werien die StmnimmwifeBii mugiäuaagea wiwie Bericht

imB Hafen ge^rebcn.

Zn 4. X«tiL

Zu 5. ZwiHchcn lii> j und 1 1 Vhi abeoda. Das bieaige TdegmiibeDaiDt ist la diesem Zwecke mit
\\'r<-krr viTN-tu ii. Di r sijciialiat hat tn dietem Zmeke euuriaehe Naflhtglodw angdegt Die
Si|;nalc ncrdcii nachd^ i^chlßt.

Zu 6. Von S'hiffnn nicht Ix-kannt; wohl Matcrinlschadpn fini Iliifm mi.l mi Uadi nt« n-iili. ii jun

Simnilc. Iiu I>orfi' »(ibtiende S-hiffcr halicti iifter Nachfnge bei Ucfahr und gehen zuni Hafea
zur bciaerc'ri lii fi'sii^;!!!!« ihrer ^nhiffc.

y.u 7. Das Bestehemle genügt, Noweit bekannt iot.

gel. BVlta, Beohadiler und agBaUat

H. Borknmrifr (frViiorNchifr).

Xu 1. Die KiistenlK^völli^Tun^; kommt mit uiistTcr Statiou nicht dinkt in IJcridirunp, <l<K-h daa
allgemciuc rrteil i»t. dali sehr gut «ei, wenn vorbeigehende t^chiffe, ohne KÜHtc xii w.'h>'u,

die Hturaiwamnnp^-.'^ignale auf Feucnwiiiff Borkuni-Kiff schon sehen können, um i^ich «lern*

entsprechend cinrurichl»-!!.

Zu 2. Wir können kein Urteil abgeben, da wir nicht wiaaen, wie vorixi&lirende tichiffe «eh bei

Siebten dea 8tunnwamaii8>.8igiiala raliahen.

Zu S. Sobald eine Stumwamuqg eintrifft; wiid oloiC aagmabenei Signal gdiüt imd dieaea vor-

tfhriftiiwilMg; liiiigen grlMMirn

Zn 4. Nein, da Ueno vom BcUff an» keine Gelegenheit voriMaden oad tob peaeienadaa Sohiffai

Üne Auritioift dnrdi Signal verianct wird.

Za S, Sobald de Seetelexrafiben-Aiiaüüt »Borinnn« für una eine Btonnwamnng ohDt, wird dieae

sofort übennitteit. mm wihrend der NachUeit.

Za «. Bia ktxt ist darfiber kein FUl anwgiilwn.

Za V. Wikflte heinan VoneUi«.
gel. J. IL WltyaraMB.

Zn 1. EMe Küstenbevölkerung, wdcfae früher dem l^^turmwamungswei^Mi ncmlich gleichgültig

gef!;enüber?tand, ist nach und nach ni (I»t EinRi<-ht gekommen, daß es für sie von erhchlicJiem

Werte ist.

Zu i- I*>i' Sturaiwamungcn wenli'ii von Fisi hcm in <lcr Wriüe beachtet, dafi üe nach Bekannt-
tvenk'i) der Warnung nur »cltcn tm lir höh «Uni Hafen aiuJaufte, und ia See heflndHdw Fdv>
zeuge, wenn -iic das Sitroal hiiiiireii <i li( n, liiiitn'ii Inilfeil.

Von den Küsti iilahnrii \irrileii dii' \\'iiniiiii|.Ti. in di-i Weise li«':ichlel, dal! Mr. vmmhi dlia

Signal peliilU ist. nn i.-teiiteil'i di u Hiilin aufsin heii iirnl dirji iii/i ii, welclie in See gehen Wullen,

auf die giüchülzie KiiiJe ni«h in diu llafeti gehr.i.

Zu :t. l'ie SiiinioMirnunp n wenlen («ofort rtiich Hingang in dem bturmwamunpluwlen angesdilagen
I <!:i. si^aiul r;iH h wie möglieh gehiiit. AnA Weiden die in Hann nagenden Schiffe

«ivid wii' tn'i|^lirli daMJii in Kenntnis gt^etzt.

Zu i. Die sinmiwiiniungen wcnien soturt an die Kö iigliche Waiacrbauvtnraltmig auf dco Insdn
Kaltruni nnd .'»piekrrixit; leletrra(JiiMh wrilergiyebeii.

Za •>• Dii'r'e Stiinnwaiiiini^n ii -ri ii ^n n juir su-iiigen AmwIiHiHi oit am andcicn lloigen gegen
h Uhr in den lloit/ ih r Slnnii« aininigs.stelle.

Zo C ]!jn7^>Ifii]lc kr>nnen hier ni<-ht mitgeteilt wrrdeti. iht j4-(IiH'li mil Sicherheit anzugehen, daß
duieh die Stunuwurnuagen muneher Schaden an i- ahrzetigen uiiil S< hiitzbanten i*o»rie Verlust

von Menwhenlelien verhütet wonlen ist.

Zu 7. Eine VurIxüiMerung de« Slunuwarnungswtisetki» würde dadurch herlieigefährl werden können,

wenn die vencfaiedenen Siunnwnmiuigen audi dea Nachts bekannt gegeben werden konnten,

nreU bei den Schifieni ein t^ignol äüdweetatuim oder Nordweaiaturm einen bedeutend grnfleren

Kindrock ausUbt ab ein Signal, wekhes nur eine atmoaphtrfafthe Störung ansagt.

10. »ior«ldei«h.

Zn L IMe'KtbtenberMkemng bUt die Einriefattuig von Stnrmwamungiiatellcn für aehr ntttdieh

und die mOgliehHt weite Ausdetumnic des Stunaminiuigawtscus für ein licdürfniH.

Zu 9. Die Siguile wcnlen von allen läafwen der BeriHkerung l)ea< hie< : namentlich aber trau den
Fiarhcm und den aualaufenden !^-hiffen: ferner von ilem hier durchreisenden FublMkiUD und
dtoi Fjnwohnem der tHnadtbarton Stadt Nonlen.

i

Zu S. IMe Suurmwunungen »erden durch Anndilsg beitannt gegelMn.

Zn 4. NfiB. Digitized by Google



Zu ••, im WiiiliT iiiifKt'i;il»'tu'ii Ti liyiaJiiiiK' limiti ii Iniln r niu lits um 11 hU IJ L'hr »ii. Ai'

\'<T»iilii!i'^un{; der l'oKtbeliimIc in Nonlvn, von liei iluin die Stuimwaniungen betteilt »nrürfi- '

ist rtDv Abimlaiioir dahin genoffen wafdcn, dafl ding T«i^p jp» «m 8 Ukr tmk
|

hi«r eb«n und Mudaiin bekannt gcmarJit «erden.
{

/.II H. I Kin'b die Hrarhtanir der Sturmwaunnnicai sind zu wiwfcrimfc» Maks dis SuhiOa IM
|

AuKlmifi-ti ztiriirkpitali'-n und iladttrch vt>r mchmn frliMtiii bMralurt ifoiilfit Ehike :

•»stimmt«» Kkll«; kiiniwi» UmiIit ni<'ht luiirv^fehfn winden.

Xm 7. I. Ihirrb f 'licrmitlliiiitr <l''r tä(;liclu-n Wettcrtclcvrainnie, wrlnhoi die IwtaOlgtCM KrbiA
riliv zwiikmiii'iL'f N< iii riiii^' iliuiklmn*! am rkciirKii «iinlin

1?. Dup'h Ii' ii' lli-ri'-lit*' üUt <ln' Khvi iliiiltiii— I m ilrm Walt vi"w XonldWrb. »?Hk
|

Anjjabe im Wmtcr »rhr zwn-kmüüg wäre, da das Fiüirwtt>H>eT liir deii gniucn Waarcrkdir -di

kmat EMfenung am HaMekk wriMigelu.
gez. Mfneyer, i^ignabt.

I

II. ^'«'NNt'rliind — Km«lf>ii.

Zu I. l>i»f rrl<il .|<r KiHii iilK Viilki riitm llll^^'r^r i iiyvnil i-t ilun Sinnii«an>Hii)f>»f« n ^''/n; fr

sehr vtT-i'hioIcii. Wrilin inl <\ri (.Ti4lif Teil ilii-"cll»' liir w-'hr (nit i-rklürl. -n ^'lin r- ju'i -

eililKi?, die dviuw.llii-ii uiiguiu'lig K>1Ki'i»<t>vnt«lii'ii und zwar uii» di-iu tiniiide, «eil iukIi >.>n dm l

wpkiiadigicn HtufiuwMiiiinMi Jccnw tHümiB fal|Wiii

Zu S. Die HturmwarniuiKen woBca von dm TmcUMma Khasai der BmflUtmuiK, haopMlMä
TOD FiM-hem lind ««ri ^-lfiüinodw BcUthn, nIv btwhtBt. 4a dis niitMi StOiaw tm «>
Bchcr lind n<mlvn*tliihcr Richlwig homMn, md die l"«!«»!!* bei NW'Stm aidll lU

IchQtJBCiide Ariki-q>l:it?.- hat.

öflOTT kuiiiinl 1-^ v.>i
,
itaO .S-hiffe auf ilw l'lili n-m- l» i !ir dirjwii Sliinutn u •-

nuicht wenlcii Aiik^ r -nw-ic ein«! Tril d'T Krtt^ ri vi rli^ n ii. Wini nlwi eim' ."^tiirm»!!'! 'x:

«II» ilii-MT Ui' hluiiL' iiciiii lili i. (laiiii Hli ilwri ili«- lti Atimi S biflV auf hii'xipT Itivif « tftk.-

"

der Ktuji-k, wühroiid iliti klriiMii Kaliriwitge, weiiii tlvr \Vind Ktirker wird, gpwOhiUicb dit'n«

tum iiAnmnt ||üi]|itBni HO HO ihAt gwffthptrt uiMni V^"—-
Za S. XarMetD daa ^lunmwanuH^'ßl^^nunm irior n/Aamm^ «tiid das Signal an im Spu^

ma.'ii :t:if,» .rof 'ii »ind das TdegnnuB UB WcttnlEHtm ainitiniil

2u 4. Ai>s. iiiiii. n v'.n <lnn t<tui iiiwanmii||iBi witdcn toh Idar an nidM RafjtlwB, twch

HUUmI (litriuK Ii iiii^'i-fniirl lial.

%a >>. Ihe alx-nda imi'li s' ', I hr mui «Icr >i«'h;ii1<' iiii->;iyi'tii'in n Snimiwiirnnn; .i k- :i:ci'Ti

0' j, IM, wllon Im', I hr, aihh wtchl aiii näi Il-Iim .MiTjiij 7 <*\vr S Ihr in lueiiitn lii*iti

Zn 6. K» lüiSi «ii li li-iilit frklÄtvn. .lull nhm- /.««id l S lmili ii iliin h ilit> Hnirmw»niitf¥«;

riTbütet werden, da liiiT die klfinerüii .Sibiffr. ueiiit die SiKnale gezei^ sind, nidit aiiflMil<'

und ptttn, auf dar Rnria OBfaiAa, «wn dv Wind atfAar iM, aidi firih pn^ bü ikm
iwciM Anker vertehcn.

Z« 9. FOr die alkatwe Bakamtaadmac dar Rtonnirvnvnigni nnd der IMiiinMjMiJa kt mi
meiner Anddit himtkbcnd gMOtgt md weil ktfam Verbeaacmi^ mng^

(•B. IT. da Hmb, fliiBiIkL

1». iBiacM.

Zm I« a hilf -h li .hi- l n, il l«i ili T lii.-;-. n KütolaBblfVÖlkmiii^r h- nm-p '"Iii. r. Ji- U'

rirhltuiir lii r SuiniiMjiriiimpr-ii lli M lur ih n MrCahmidcii Ti-il cI.t Kii>ii'iilit>wohner »ehr iiiiuW

i.»t uml ilull djulurrh j>'<li ii)alU virl« Kahr/rniK"' vor htiiniu-- h< iii Wotlar auf See Iwaii*

blcibeu, iiideni sie bei einem SliinusigiiBl in der tüfhl anolaufeii.

Zu 8. Btfaa Sieklan einm SluTOwannuBa^gpak biciben die geaanalMi Mrang» b dv IM
im Bnkn.

Zu 3. DuTck Himao von Bignaieit am fllgnalmart nnd Atuhiqgn d« Bdegiaim» im W«»^
kiwli'n.

Zu 4. Nfiii.

Zu ."». ( M'in.bnlirb ik« b atii •.i Dk ii Mn ikI.

Zu tt. fi» iitl Muhl ütrticr aiizuiieiuue», dalS doilurcb 8cUUl*'ii xihiii- t ^vllntr'n.

Zm 7. Ueinea £mdil«n> fftndgt die jeidge Efaukktmv.

gez. kttbae, Nari^tionüdirer.

IS.

Zu 1 imd % Die Klktenbe»<Mwnmil Iwmtefl* daa gkwmranwmiuiawii lArglilfe uad hmät^
vkM aDda die fltunnwammiim mit Tnler«eae, mhmImii vmoigt aadi ak lawHiir dk
wepuiKeji d« Bnroniol«».

Zu 3. I>i<- Sinriirwamiinypn werdmt Bofnrt luicb l-Ungangdmck Aodiailg wd, laiam aodmiikk
diirrh ilic bicuitcn Z<-itunj.'rii U'kannt gemacht.

Zu 4. AVtni'hrilli'ii iUt Siiirni» ariuiiij^m wcfden lieirt gtgTbcn.
Zu w. ZwiM'iico 10 und 10'/, I hr alx'itila.

Zu 0. An hiM|Rr 8(«Ub iat nicht« iK'kannt.

Zu i. Dm«b utmadauMg der Uafvnlelqnnunme.

'6
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14. Helgolaud.

Zu 1. Ta^^ z»'(K'kcntiii>nvheiid, nachts unvtilbtändie, da kein Hipuü vorhanden i^t.

Zn & Die Stunii\vanmnp;en werden von sämtlicfaen Sdiifien und Fahrzcugi-ti bcaehtcl (au»-

penommm die Pi-wtfinmpfrrt. WinI oine Wamiin}; {Cfsri^ so hleilicn die Schiffe im Hafen
<Klrr ki'hrwi in <1i'ii>i11k'ii /iirii<-k. Duiupfur und St^Jst'hiffo, welche während eines i'tliniin

liinler ilcr IXinc S-hutz »liehen. verh«>ycn den ^Viikei'platz meist eiTt mu h AluiAdime des Signals.

Zu Sitisi» iii«h Ankunft wird die Stiirnnvaniunp ausjrehänjrt sowie das Sinnul p>hi(lr.

Zn 4. Alisehriftcn von SliiniiW!iniiiii>r<'ii werden niehl verlmiyt; wohl aKr, namentlich ilU

Winter, verein/clr <!:, ni.ii^'. n- ]<' I hr eilJnufcndeii W'itlerix-riehle wilnm ikr KQataiMillifier,

ofler die \\"<'tit'rt)iTichif Avenlm von denselben au8 dem Kasten al^gGsclirieben.

Xu :>. Dil' ^•>Il <lt'i SiM-wiirte uU-nds nach S^/i Vbr «nJjgtgclMiMii Sttmowaniuii^ treffen ctwm
l hy 1'

j Siuiide njK'h Anfgnbe ein.

Zu 6. .\nzunehme:(, nlwr nirht nnehxiiwcisi ii.

Zu 7. Kür 7.wcckmäfii;c wird alloeitig eine rote L^tc-rnc aht NuchtiiigiiaJ erachtet. il)ie Küsten-
M hiffi r verlBMPn Ütnßg mehto mit cintnIeiMler Flut den Htfan, dfeglttelien die Fbeher-
fabnseuge),

tSHu Belek«, Blgnalkt

15. Wtmgeroog,
Zn 1. Über da» Stnnnwainuiigmoiai bOrt mHi im aUguneinea Ton der KikrtcnIwTitikcrung nur

ein gutes UrtciL

Zu 8. Die Hiiirmwaniungen "weiden hauptsfiddich lüer Ton den Küatcnfahrcni, wenn dieiidben

hier auf dem Watt linco, lieaditet. Von paaiierenden Srhiffen, von Dampfern in 8ee aowie
von den liier anwewodea Fremden rnnbo die Stonnvaraimgea etunfttlig beartitet.

Zu SL Die Stunnweniimgai werden mBgBoliat mdi unter den ImmieMwi wid den käm war Zeit
anweeenden Sddffcm nfiudlk]i veibnhet.

Zu 4. AiNduifien der 8tanmMiuBnp»TBly«mme mtdan Hat aoiort ndt Wk^foag ba Wetter-
kästen, welcher »ich an der Bmptrake&Htrdle befindet, aoi^dilngt

Zu 3b Die imi S'/j l'hr alienda anfgegebewMi ätauruwumniiBen kommeD in der Bqgd hin- nriMdun
10 und 11 Mir ulx'nds an.

Zu 8. Anzunehmen i«t e>« wohl, daß Schlden duRlt die Stormwamnngen veridUet werden, Jedorh
sinil Kinzrlfälle hier nicht rentetchDeL

/u 7. 1 lie bestehenden EinriehtdngpB werden wdd für die BadOrfniwe dieser Gegend in Jeder
Weise genügen.

gec Ahlen, Sigmdirt.

1«. Wini«lmtth«v«n.
Zu I. L)ie Kiiir: liMiiiL- 'vird ab Mililxeni>»iTt nnerknnnt.

Zu 3. Jnl Kruitfiituhr/eiij;e ritljlPn nieh imrh den SliirniW!irmin>reii uri'i m isi liii lx ii erforderliehoii-

falls den .\ntrilt ihnT Set rrir'eii.

Zu ^ l>uri'h Vmiiitthing de» KiUtc4ibezirksMUUt;« unmittelbiir nach Eingang der Sturmwarnungen
iiiittelM F, ir:-|.i Iii !, nach der HtWfmweiiiuBKiwIelleii

Zu 4. Niehl Ukuiml.
Zu ft. 1-linzelftUle nicht bekannt.

Zu 7. Am Handelshafen wäre eine Ui-kaunLmaehungHsicile mit Barometer und Wellerkarte vor-

17. WlihciiiiNliavoii.

Zu 1. .'Vis eine nDtaüdie und zwerkent«preeheiide Kinnehtuti(;.

Zu 3. IMe Witmungcn werden von Kriegit-, Uandde-, beeondent von kleineren Fahrzeugen, welche
zwischen Jade, Elbe und Wiwer fahren, lieacfalet.

Zu 3. Die Slumiwaniunp'ii werdi-n mir durch die Sipiale der Seewarte verbreitet so rauch wie
irgend )n<"iglieh.

Zu 4. .\l)s<'hriften von den Warnungen zu (;c!icii, liicici sich hier ti'ine ( itlcjrenlicil.

Zu Ä, Tt ilwii-e niM'h de< AlH-iids, hmisI :tl>ci um 1 a< h^tcn Moitca früh; Vcrziijjcruiigeii entstehen

dadun-h, dall in vielen Fällen die Depest-hen über die Mariiiestation gehen und dami ent der

iH. lIufa<>w4ic-lH>a«>littariu.

Zu 1. Urteil der Kästenfaev^enrng nicht anzugeben (siehe zu 2).

Zn S. Jat Auaiaufatde Schi^ uid Fahmu« beaeaien Stamwamnagen eduuf durch Aakem
oder Umkehren, um ach irgendwo gtfgta otnim m idiütaen.

Zn X Die Stannwamnngen werden sofort nach Ankunft des TeiemmmB dordh Staael am Tuim

Zn«.
Zn & Von 10 bis 12 Ulv
Zn & bt akht aedanatiwn.
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19. Anirnin.

Zu 1. BaiadenbcioUgtaiKRiiaidarKilitailjevflllca^
Zu S. Nadi nuiiMr CbcnM«uiiB J»l

Zn S. Bei Anktuift: der RunndqMMlMn bei der PiMtagcfitu' Ncbal «wd« «Beidben nfart doHi
den FeeMBweher «um LBOchttnnn wetogMebi, wönwif da« Signal gAMt wird. DieDcfMiciM
hl Steenowle werden «on ychd wu dorcn Botoi beWrdeX.

Zu 4. Eine Atwchrift der Stunnwamunimi wird monatlkli dem KManbankMat IV
Zu «. I)ie KtiinnilqM>i«rhni. die H* ', llir Hhen<1« von der Senmite «ulgimibui

am folirrriilt'n Moixfii zwiNrhiii II und l<i l'hr hio* an.

Zu 6. Vlh int iuiy.uuL-luiii:u, dait durch die |(tv<-lM.iifu Stunuwamunguu Schäden veriifitat

Zn 7. Uetüftlich des Aushang der 8taniMlc»eacfaeD in fiteenodde würde es swedni
Depeacben in WiudOa cum Auatuu« su niiigai, da docb der ffMwe Tdl de»
idcn dort befindet.

ffH. WIetske,

Zu I. Die Wiirmwaniimtn'ti 'iml hkr In .Miiiikmnivi h iii<i«-Miii"lf rc nur ilk-iilii h für •in- S-hiffAh"

Zu 2. ^y^f Stiinmviiniiiii^'rn wt>r>i<'ii vom >:itiitlirhi ii hi> r in Miinkni:irM'h vi'rkehn'mlen tjcütiai

IpiMi liti t, i1;i1h i wivA in «'rHUT Linii' ilit-^ SlnniiHiiinMnt'>^i;;nal Uiu hli t. •\:mii daa
iiiirli ».'iilin \'>ii vii'li n Si'hiff*-rii <li<' Wrticrbcrichlc in Auj^-UM-heiu gt^nouimen.

Zu :t. Kinit Miiinti'n iiarh Kinpiii^ iIit I N iMoriie ilt du Btunrisul MB 8|pdmMl
wt'K'lii's vtMi jvtlciu iSi-hiffcr giMiliun «ini.

Zn L>un^lldulitdklllSM^B1llaldlAn%rilederDe|MMlleffm
hier ein.

Zu <s. Anmiicfanim irt, dafi Sdiidaii duidi die Snummanmem tcriilttet werden,
lieh nicht.

Zu 7. Vcrbemranem sind fflr die BtumwinunpalcUe in Mankmup^-h ni< )iT m in Heik.

gec P. L. Nana,

Zu 1. Dafi aelbiK'-' ^< hf nii</l<riij^^<-n<l Ui.

Zu St. Hofort. na<h Kiniri'ffin dir Murinwmnnnj: «iitl der SiguaUmll gi'hÜit.

Zn 4. Ni'in.

Zu .'». ( icwiiliiilii L i r-^l am ruirhi'l<ii ilor^ji-ii (ruh.

Zu lt. l>in'kt iiii ht. iloi h i«! nn^iinchmcn, dafi viel WA zur Zeit von den WieMnUodeni hat ^
n-ttcl Hcnlcn koiuH-ii, wrnn iücm: unter Waaaer laufen.

Zu 7. I>aA der Hignahna»t mehrere Meter hOber gcnuciit wflnie, damk die iimMiiFndan DMr
du Sifcnd viel beaeer sehen konnten.

Zn 1. Dafi das ßtiirmwaninnivnresen «dir

Zn t, Di« Starmwamungen werden von Fiadieni, KlMaifiibrmi, jawaiaaiden und com ,

bereiten Si'hiffrn bcaichlct und iwar aadien pamiermdn Senioe ao aciuMll wia aalii^idi 4k
Lütermxle m Kemuncn, die cum AuBiauftn facniten Schiffe (trim wieder vor Anker, wie idt

oft iMDlmchtet halle.

7m :t. Ja, duidi Aualunc.
Zu i. Nein.
Zn i. Die im Winter nach 8Vt abend« anljgegelwwew Wurrewannmgwi koam« «nt «fii aai

anderen Vormittag; hier an.

Zn 6. Ja; für ilo« Dorf Liitt Nein.

Zu 7> GenOgt, wie e» aitgenbUrUifh iat. voUkotnmen, tU alle Schiffe, welche auf ürr liatenetde

Seffen oder in Falut in der Ijatertine lind, da« Sigaal aelun kOnaen.

gau L«nkhardtf Leuditfcucrwirtar.

SS* Brake.

Zu I. Bei den Rddfhhrlrtreibenden der Ue«iRen flehend wird die EinrichtwiK der Btuimwanianp-
•tcilo aiii sehr niitzUrh angiwehrn.

Zn t. Die StunnwaruungMt werden von den vielen kleinen Fahnteiucn, wdche von hier mii

fii-trride nnrh der Knix. Jade und nach der IClbe ukw. frehen. wau beachtet, aber tuek ä»
Fiihn'r der piiUen, von hier locr autsrcbemien Dampfer erkundifEen iioh tet vcgdtnlflig aa(k

«Icri Wi KerverhültniKaon in der Norl-r-e und Kuind. l<l< iU ii Itei Stumwaoinngra olt liegen vi
warten U'ssere* Welter ah.

y.u Ii. Durch Zeigen von Stuanaignalcii und durch Aiutbingvn der Btunawannmg fai eiacm dm«
l>eaiimmlen Kiwten am Hafenhant.

Zu 4. Nein.
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Zu ;>. Wir 1 1 Dir Hl^otulx weiden die Stürmwnungen mebloie von der Poet imdi hialMr gc»
linu'bt. Miiirit iniiixtMi.s früh.

Zn Nicht hrkannt.

Zu 7. Ich halte die jetzige Einrichtung für voU8täiu% genügend, nur wäre es zu emufdiloii. ilul'.

bd plölslich auftretendea StOnBen, wie mm 12, Mmmtt, die Seemute von dm betn-ffiiulen

Ageattmn bemidiriebtigt witd imd dun ycm der Seewerte dw Adfaeben der Stiumuignul«
' wird.

gti. Kffeke«

;

24. IVenwerk.
'/AI 1. Die Urteile liiid mir günedg uml lolx rKl.

Xu Auf Watt befindetMle Falmeeu^ ipsbeu mit der Huttide zu (bitten der Insel in ^»chutx
iKit/riilii.hi iulrr (iirckt auf» Watt.

Zu '.l. Nur ilun li Auf/iflii'H ilor Hi^ialc

Zu 4. Nein.

Zu ML-wtejM uIk-iiiIs bi« 10 l'br.

Zn 6k Hier auf der Inacl durdi rerfataitigee Auftreiben des Vieha» «i» dem Anl^eiKkirb.

gez. C. Berg.

20. KecliteiifloUi.

Zu 1. Die hiceige Bevaikcning iNvrüflt die Einriditung mit Frniden und würde nie, fallii dieselbe

MtinholMn wttidc^ eelir vemüMcik
Zn sTuSeStaianranini^ w«dn imaenflidl von den Leodwirlen, & auf den Ineelu und

Anfaideidien der Weier Lmd «nr Heiigewiiiiuine beimie», wflnend der Heticrnle beadMel:
die Laadwiite richten aidi dabei vid nan den dnlanfaiden Staimwarmuiffcn, indem aie M
nmBeldctam Stunn mit dem M9lien wnncn. bin die GeMir Torfiber ist, da acmat mit Sklier-
hat ni erwarten bt, daß di« Fluten <lnis Heu ftH-tschwcmmcn. Deagleiclien wodeo die Sttorm«
wnmuiigcn ran den hier lioßndlicheii Fi^Thcm unil K.'ihiiKchiffera beachtet.

Zu S. Solmld eine Stumiwaniunti: «iiitrifft, wint sie iiim rluilb 10 ]|ffinuten dem Wärter der Station
einfrvliündiirt, der dann Kofort dsix Signal mi i'inciu weitKii'htbann Gerwt aufziehL

Zu Ktwa von 10 bin II l'br ubemlK.

Zu 6. Vi>r }{(H'hi<Miflpih uml Sandstedt aiikeni auf ilcr W<'M?r fii»t während i\cn pinzrn Jnhree
Fbchpr mit ihn>n Kvitii uml fitdton. Kurz vi»r Kiiiriobtuii); der Station ülM<iniK*hte ein »''türm

(liew FiDchcr, und vier Kver wurden von ihren Ankrrplätzen laefjcrMtten und auf den Stnuid ge-
trieben, wobei vier Penonen ihr Leben v«>rlorei). DicM hat urh bisher nicht wiedeiMt, da
die Ffaichcr bei lignalieiertcm Stonn ihn Nolae einaeiehen und tu Bicberlicit gelien.

gut. Hera* Dreaaelhnaa, Voiaitaender dei landw. VeniBa Hagen.

'26. BroiMsluiTeB.
Zu J. I>u <« ili'ii Stiriiii'ii ixkuulii iHt, (lali die Seewaitc daa beste rrtcil üImt das in Aus>i<'ht

stehende Wetter IuiIm'ii luuli, «o fallen die ätiulnwamnngm derselben nati'u'lirh Kobr in» (rt'wi<-ht,

wenn aurh nianoh«' «llp^mcinni Warnungen dcnelben hier nicht die erwarteten Fi>l>rcii halK-n,

«Kler lokale Stürme ohne Torheri*e Wuniung cintTflon.

Zu 2. Urüdere Daiupfcr richtcu Bi(£, trots der Warnungen, ludatens nach den örtlichen ViThäli-

nissen und dem Ikuometairtand; Ikgiiäiiaakr «. B. dürfen and Irtnaea kriae BQcknciit danuf
nefanicn, lie mSaeen fahten, wenn aie bit iiinr Al^ganmaeit nneik 6ae ImwMW kfinncn.

Zu S. Wir haben in Bremcriiaven bei der SeideaM des AUen Hafem, dea Neuen Hafraa und der
Agentur der Seewaite AneddagsteUen, beim Neuen Hafen und bei HcUwweg-Lentfattuno Stnnn*

Kti 4. bt mir penOnlidi niciit bekannt
Zu &. Hier im Alten Hafen nm in <«ler lO'/, I hr

Zn & Ist mir nicht bekannt.

Zn 7» Ich wfirde c« für rfitlich hallen, daß eine ?^nnnwamUMgWtelle, Kobald die WimUtärke bicrm Ort mdir wie s beträgt und die Hucwarte dann aoclt nicht da» Aufziebi-n einer Stunn-
wAmun^r nii^iDrilnet liat, «ch au die Seewaite wendet um amuftagcn, ob nicht der titunnball

gf^tM \\< i(l( ii Holl, da ea aonderbar anericbt, wenn bei Stunn ni^ audi daa Sturawanim^
Signal zu seilen ist.

gel. VieBeUf Lataenkommandeur.

S7. Wyk mmr Fdhr.
Zu 1. r*»l' <li'--< llx- l im- ^;iite iinil niit/lii he Einriehluii^ ist.

Zu ä. lu! t'nd inM>t>ni, ilaü die Schifier, zur Vorsicht crmaluit, abwarten. AueU achten die

I^tiidleute uml II Iii I it^^i X 'wolmer aabr atlf die Signale.

Zu 8. -Ii, 'lun b Aii«lil:i4.',

l>er Miutt i>t -^i luiui l.rai ht. 'lai'. joler s hiffiT die Si^ude aoiort adm mnlw
Zu -t. Nur auf Verhunri ii. Au Srhiffr lii r Kaimrlichen Harme.
Zu r». ( iewöhnlieh uacli 11 I hr u1x-iii1r, oft auch erst «len anderen Uofgl» hÜb.

Zu 6k Ja, obRlcich ich keitic bemndenüi Fülle nachwciaeu kann.

Zti 7. Idi wäSte nicbto anmgeben. _
guM. J.W. T*l«nardsen, Signalist. Digitized by V^C



12 Die Wiifaunkeit da StnnmvnimgnraaeM wa der dotete Kflstft.

«ofNtoiiillndo.

Zu I. lii<-iv.'i' Kiis'i til» \'ilkrnini.' <i>'lit li.i« StMiiii«ariiiiM>.'vis(~i ii cini- li.i.l^ ri\. iliiiitr»).

F.iiirii lilunL' an.

Zu 3. !>><' l'uliriT voll Fiüt'hen-ifalim'ugi'ii, Kib<l(uiM'hiftrii, pau>!-i<-n-n<liii N.°lufi<' iimi tiuit .ViialauiMi

bercil li<v'<'ii(lni ^^hi{{Bll nefaen ha der lÜMigeii HtuimwannufHlcile Erinmdigmgn Ober Är
WeiUTlii}!«- Pill.

Zn 8. Nach Kintn-ffifi ciiifT Sturmvraniutit; ncnli'ii <lic «tgKndneico Biglide Mi%Bnpn und dir

erfaiütone D(^^-be zur Kennrnigiuüuuf uuKgeluiiigt.

Zu 4. AbMrhrimn von den Stunnwaimuigm wodeii auf Verlaoftai den LohdbliMeni gegcb«
von diawii wtCUmäSAt.

Zn w. D* die Uofae StiinmrammMMtiAe fceinai Xadrtdieait hal; «ciuhai wir ntf Wineeh dir

nach 8Vt Cte dsendi tm der Ilaitwkeii Owwme awgqeBlNimi auunniuimgeii mq folgeadni

Monw ywi) 8 tUir«

Zu «. AnnnaiiBai tat, dat Sdiidea donrh die etmanrarmuigen nriilMet «aden; Angßäm ibcr
Ebüdfiyie sind mir iddit bdcuuBl geworden«

Zn 9. Eine VerlieMcning dee Baumwmunnmwein fBr die UeiigB Otgni wUle idi nkk.

F. T. Bllew.

99. CacoMtoiuttnd«'.

/u 1. l>ic hicNi^a- Kiist<-ii)k'v<'»lk('nmg Ixulmchifi ilu' Sturnii>i)nuili' mit (;rolS«T AufnwriuenlEcit und
hält die Kiiirii-htuiig (icrM'llirii für M-hr iiülzlich.

Zu 3. Die Si);nalD werden von den Fwchern und den Fahrzeup.-u der Binnen-FtwhlachifUin
aowie von den mm Anelaiafai bereit lieRvnden grOfleren ^liinen in dem UaAe beachte*, daK
die Warnung der Heewatte lai Zunnuncnlianr mit der Twineintlirihen WeltcrerfahniDg <lc* br-

tnüfendcn SelüfifiEn, mit dem omcnlHieB BnrflWfftwiilind und den rtwenrhrn der Lnfl die

Pnbnr der gchitt; vcnminlit, die Abfiriut tanr. WcünUit in TCniclitwe Enriguni; ni ddo.
Auch BaHeetdampfcr schenken den EJtunnwamnneH%cna]en genOgeode Beaditong, «ihiead «Gr

Poeldampfer bei jedem Wetter fiduen.

Zu & Die von der tfrewarte angeordoeten Signale weiden aofbrt nnc-h luntreffen der Dcpeacbe asf-

l^hifit. Die [)cpMclien wcnicn beiin hiiitiKm Hafcnhaua und bei dvr KisehauktiomshaDe auspiiia^.
Zu 4. Auf Verlntip<n wprde& Abidiriften drr SruniaMiriiiiiii.'i'ti <l<'ii I>i>l.jill>l3ttem ^tyvbcn uod

hierin vcrriffcnilii-lil.

y.n •'>. Ihi dir hii-Kigi-n Stunnwftrnunv»'i<'1lv Ik>i<-Li ki iu NarlitdienKt, dcithalb wcnlni die Stnna-
ttnrtiuiip'Ti irnt luu anderen Moiyen /ur KfiinniiK p-hnwiit.

/ii II, Im allpmc-inen iat aanmefameii, iIiiU durch die Sturmwarnungen iMnäti vido Bcliiden m-
hiitet KÜid. Ich bin nlebt in der l.Ai;e, EinxelfilUe HnxuKehen.

Zu 7. F> kommt zeitweise vor, dnfl p* K'hr hart hi ht. nhtu- daif ein SturmwamangMiißniii g«ejct
«inl, und m wundern »ich dann die S<"hiffpr, dail ila* schlechte Wetter von der StunnwHmnm?"
«teilt nicht iU)>:e«-i(r< wurde. wiirc xu empfehlen, inu «las Vertmucn dtT Küittelibevntkcrarv;

zu den f^tunnHan)iuit:i n /u erluUten, diiit in *ilehen Füllen die Vorsteher der 8turmwamuue>'
sldlcn dii! iCrmächiiguiig bontzea, idegraphicdic Anfrag« an die Seetnule zu richten, ob «tirhi

ein cntafMvcbendtt StuTniMgnal gchUk werden darL

Zu 1. Nni b<li rii ich lui> li rii;i ri AiiImh/ in ilen KidiT><tnitrr Narhriehten die Uc\i>lkenui<: iii:'

(liL- Stiirm\Miriiiiiiir-.vvi-sin anf^'>kl."irt, «in! der Nutzen der t-turmwamungeQ metir ancriuuuit:

ziit[i.'il \\ i' fl' ihi Ii vi>rri'koiiinieii iUü', iliL< ' riiim iUHll blli II ilOllCM TffOllCff gCKUtH WUldt
Ull'l tii.lilrti' Sllir.il.ii -luiliT i'lll lliMilliT |. i^Krili Ii.

Zu 2. I - 1-1 '••iIj U M •r;;i ^. iriiuieii. dal', zum Aii.'^lauf« n Ix-ri'ilc .S-tiif1e, aiieh 1 huiipfiT, »ährpivi

di-> I liiiijiiii'^ (Ii -. .~-iiiiiiimi.M!i1- Ulli (liT FJ'liT Vor Anker ^i^ngen und iiueh Nieilerhuk-n d'>

Signal» ihre lUn»c f«irt^e>ei/,i hulH'n.

Auch «in! dtiK StuniU'iK'iml wuhrend der lleu- und Kornemto von den LAudleuten l>ca<^hiet:

vide eueheii diuui noeh in<")|{lieh«t \'iel von der Knile zu liciven.

Zu t. Die ätunnwarnuiigen wenicn [durch Aushang liei der S>hule aofoit nach ilirem Etatreffn

bdtnnM gfiTwiThl

Zd 4. Htm.
Zn A. Die nach 8'/, Ulir ebenda inlgq êlieiien RtxinnWarnungen fammcn amnndaieB Itoyn ff|W

8 t?hr Uer an.

Zu & bh ndune beetimmt an, da8 dnrrh die StumwntBUBgen SddideB «eriiiiM «eidai. iSe

nqg z. & «m 5. Olctober 18ft5 auf der Bder im G«ridrtriac& dee Stonndgnak dn numnlkadtr
Oanyfcr vor Anitcr. Am Abend bmeb ein Htnrm in Stillte lU ane. Der Dampfer »etzie an
anderen Tage bd nehruH-m Wetter eeine Reim? fiort.

I0<)' "I v<iM'ii\li>'r. ein niisinnfender l>i«m[dier rar ADlur. Am Abend brarh da
fua'htli.ii' - I iL^veil' i aii>, dem auf .Sv manche S-hiffo Snm Opfcr fidOl«

Zu 7« Kann nai-h meiner Meinung nicht verbeaacft werden.

gee. m. Klekkaeeh, Lrbnr.

Digitized by Güü^k
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Zu 1. Bei iler Küittenbcvf'ilkfi'uiifr lii<-si;:i i <i- ,:>'ii<l hiit »ii-h lim StunnnwnuqgnnaeB ols «in mU
7u lii'juhlfMKirs Hilf-imitifl für scfwiirii- uihiinli Fafir/.<iii;r erwienen.

Zu I>if Stiiniiwiinani^ücii ilcr St^-wiirlc «criliii li:iii)iis:i. lili<h von FW^hi^m und Küslciifalinni,

»rli'hi' i'Uiuh»niu Miilli'ii, )>-iii'tit*'i iiiiil zwiir wird, wenn bei Cuxhaven gUusüger Wiud i»c, bei

li.yolitml uikI l!<>rkiini »Ur kiHiinirrr Wind odär tüniiiMhs WiUenuig gamddct viid, die
KeisM- iti il>-ii iiiri-rcr> Külli'ii llrll^^lll^~^n.

Zu 3. Dif Sti;rni»:iriiin \\( t.|t ii >..',vii> dim'llM'n lelitrraphi*'h hier (geniddet «iml, im riiirm

aiif drii) I>il>cii«urhlli:iii-« Im tiiullii Ii, n ( «»tänjjc, In'i T>n^v niittrU RmHors. b«'i Xm ht inltnJs

farbij^tT I^Kt-nx-ii pfirlKiJ.

Zu 4. Ob Abrichrifien von den ^>iunnuarDuiigen «tj^eben und wie die«« verwertet werden, int mir
unbekannt.

Zu ä. Unbckanjit.^ •> Ob durch StormwarnHilgen fagendweklie Sdtidea vaiUM ««den, mit Sicherheit lui-

winrfmMin. EinselGÜI» ind liier swar nicht hdunnti, jadoeh iit «dil c'ui KroUer Teil dcijcnigen

Fahnseose, welche infolge der Stann- und SemiqihorBignak in deo hiengen Hafen Khutaucltend
eingeiauien und, bei dem wirklirh uehMgcndaii Stunu vor Sehaden betrahit tratdeo.

SSn 7. CnbckamiL
ges. H. Bm«« HMÜHmiditar.

M. CindMiTeii.

Zu 1 . 1 >ie »hiffalirttrelbciuic IkrAUceruaft kennt die Signale und beachtet dleMÜMi. Die geüoCfeneii
Kiiiri<-htiin>cen f»-nüf!cn den Anfordcninjren volUtiindiK.

Za 3. Nachdem di(< 8tunniiignale g«Hetzt hiikI, iM fii.it jiileKnial fratziiNtellen. dal) eine pQäen
Afuudil kleiner Fahntpuji^e entweder auf der Htwle xu .Vnker geht, iider in deii Hafen fliiehlet.

Kleinere Fnhrzeu|i:e niu'h See laufen nicht mehr huk.

Zu H, S)f«irl mich Ankunft «Irr Teliyramnie wini da» entsprechende Sipiid cxlrr <lie Ijiteme gew'tzt

und da* Telejjranim am l>>tKi'innii btluiiLSL' lum^eliäuKt, Wide hiiwi^a* >^'i(unp-n briii|reti den Text
der Telegramme. Kine Ah(*i !irifl rummt die .M«rine-Sipnnl!»tation. um evfiit. .\nfnip.'n l>enntwrirfen

7.11 krmncn.

Zu 4. Wenn iTsvlinH-ht. werden AbtH'hrifteii iler Sdiriiiwurnutigen abgcgcbeu, dieser Fall iat aber
in ili ii I' .Tahri'ii, hi'it ieh die Slatiiin )i>'<ili'r;i' rim >i..in»..i> »

^^^^l^^^mf^^^ t^fy^ 4mm IHlff

«•llt^IalMll'.|l•lll Sfluiilen von witeri diT Wn-^-i'rlniii-lji-iK'klion.

Zu Cii.xhavrji liHt in dem bei der Alteii-Li<-Iie Ix-fin. Ilii hiii Ti'l-v'ni|ilK.iiaiate .N ai'lit,lleii»<. 1 »ie

Stunu«artnirijrK(ele)n"iiiume, welihe abeiuN gip ii Iii I hr hier eintreffen, werden wifurl ans-

j^'hülnlit.'l niiil dann nai h Fnij.T :t verfahn-n.

Zu O. K-« i'-t si lir -ih«er harh/inseiM^ii. »elihi- .ShiVlin vi rliiitet worden sind, indem re< hl/i itin

ilic Stunnwarrinii^'i-n cr^rehrn und Kezeij;! werden, nicht nur kleinen- l'ahr/»'n)ce und S hlep[izüge

uiii< r ImuA i«lrr in den Hafen fliiehlen, hondi rn aneli (rrolSere l)am|>fer iji Itsilhi*! oder mit
Im ;i. her Ma.-.rhine «nkerii, Iwi liinp'rer Siurimlam r Ui-* /n 'Mi U'n in l)«ni|iter. faiikdnunendp

hav.incrl« ."^ liiffe kalien wohl in der Uejrel vor .\lifalir1 keine Warnung mehr erhalten. 1 >:i
( 'uxhaven

eine S.>maphnr»rnrion hat, läUt i*ieh der besonden' hlinfluU der Sturmsignale itehwer von diesem
nbHondcm, da <ler Shiffahrt dn;imal täi^lieh von HeljnilHnd un«l Ihirkuni Windrichtung und
Stärke gezeigt wird.

Zu 7. Nach Fertigstdlung des neuen Hemuiiboni, in VertiiiMlung mit den Stunnsignalen, ist an»

zunebmea, dnS die leUfidiittKibewte BertÜBenu« genttBeod QdtgeuMk hat, ricii «her die
VnHtnnpTCriilltajM ni umanUHen.

gat. B. Will«, eSgfmM.

/.u 1. S>viel mir li< karint. (inle»-; ich liin mInt ervt ki ii .Irni 1. Mar/ l'.'iil lii. r Sipialii«L

7.n '2. Sie werden l)e«<-.htei mehr von den fremden, aU von den hier beheimateten EichiffBm.

Zit n. Dun h Amhlngm d« TtfcKramnia und Hiascn dw Sigmda.
/u 4. .Nein.

Ztl Am niiehsten Vonuiltji;; S ITir.

Zu 7. In lief Weiw, daü mir die Telegramme wifort, auch aullerhidb der rostdieimt/eit /u-

ge«tellt würden.
Von H Ihm 11 und mu^hmitlagM 3 biat 6 l'hr. WaH alMi nach 11 Uhr vormiUagh eingeht,

bkäbt bis 3 Uhr nachmitli^ UagiB imd waa nach 6 Uhr abeoda eii^gdil, Ikgt aum amMien
Morgen.

gw. Bilefaea, Blgnaliat

84. BttBam.

2u I« JUa fai Jahre 18B9 die hieaign Sturmwanranoatdk errichtet muda, Ixwbte man ilcni

Stnniwranitnipiwewii Mißtrauen enlgcjiien. Spöttische Bemerkungen blieben niefat aus. Mit der
Zeit ist man al>er diiliiii gekommen, die Sache ernst zu nehmen. Allgemein hofft man, daH
die SturmWarnungen »ich zu .nieheren, reebtzcitigvu VoruuMagiutgeu entwickeln wenlcn. Der
Signaliat wird diemi Winter an VolkaunterfaaltnngMbendea Tenracfaen, dnndi beangiichen Voitiag
alle IMae «r iBa Saite au intercancfen. Digitized by Gc

J
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Zu 'i. Jh. Ik'i vtril ü hti^ji r U incruiii: «nnlf bänfi^; ErkiiiKÜ^un^ i inp-/iip ii .>h rx h*:« >tiin,

»igiuilUipri Mci. Aw-h liliekieii KH'hiffe der Warnung wwvn in Hafen. Ebi» aawdniait
F'whcrkuttcT kühn«.-!! zurOck od« hUeben in dm Badit W ""«^ da Slguli. JmtoAM
HiK-h <liiM Cicgeuteil statt.

'An ;i. Ja. ilureh Awhang d«r Vwimiig und Hlwen d« Sigpah »ofort nach Efatirgen der Vmaaf.
Zu 4. Ncm.
Zu .'». Zwi--«'!!!'!! ''I 1111(1 Iii'

^ Ilir hIk'iuU.

Zu ß. J;i. | jci/< lliill : AU l» i iIiT .•^liiniiiMinmiit; ajii Ii. April l!i"l T;i;.'i'y-Hi<.iiaJ tri-t/ iiLiii:.-'

Wiiiiif i^r-. i/i «unlr. I>lii.-Ii rii) LT> 'i » r Ti-il ' l« r I-'m litTlIi'il'- IUI ll:ift-ii. -I.'' ;iii-;:>-l.nif> iH-ii k'-iiHri

iliil Havarien /iirih k. Zwi i S hlfti- k.pimrcii drn ll.iirn iiii ht i m i< hi n iin^i >;i Lirii.'t« ii nut MiUlt

uihI Xot nai-h Mi'ldorf iitMl W'arwrnirt. lun all^-i nR-iiic« AiUilimfen der rin lMT (hier bn
etwa M Kntbbenluehcr) hätte bei dein befugen .Stunu unbuliugt L'iidüok Kt-halrf.

Zu t. Naeli Stand der WiMemcihaft and Teclwik düifle kanm eine VtAemanu): iu<v^\ich sein.

sex. B«r*r.

Zu 1. ('S lim- notircntliiTi' Einncbtang i«t.

Zu f .ta: d. na b«i Mil^duätai Biipud« Vbäbn die Scbiffe auf der finde und die Ttntißtm
im llati'ii |ji'i:<>n.

Zu IL .1« ilnn li Au.Hhiiiip'ii Tflixrnnints un<l ihm h 1'..
'- iurstniin hiui^ in den Hafenwirti«'han<

Zu 4. Wenn K'i-raili' ZiituuirMa;: Lst, werden die SturtiiHanuinin'ii nuuu-hiual darin abffi'dnirlLt.

Zu Aheüd^ 11 l lir. i'V. iit, neiii;eii- i. I hi.

/.II »l. ( iewill i^; da> an/iiiii luniM, li i ja dir I '• reiijolleii iiu Ililfeii he;;ell hlWlten. ikUt aiieh ^•ii^

Siiriial i:' liiiir, -ie -u^d- i' h llIlll^p inen und il'-n m hiit/endeii Hufen HUoheu.

Zu J. Vi»'lk'ii-ht dudiireü, dttil den l'un-nlHrhern in tMvemini leJephoniM-h der Wnnlaiit

pst. J. J rnsra.

Zu I. AllL'eineiti ein ^iiiislij.'(>.

Zu '.
1 i.i- nninuirniiiifr-.'ii:nal wird liier n.i' h Aiikiiii;r -Jifurl lH-«elile(. l>ie auf di-r VAii'fr

kehrenden Sehiffe MUehell in der | .Imii! die h;m ll~ti' ..ji-here Anker>telle auf, wo .i> u
Nacht verhleilH-n und diu* WeiU re aiiuarlen.

Zw S. IHe Stunuwanmnpii wmleii am Hafen nftVullich ungt«chlageu und /»ar an vimi ."•ul*

WO jeder S'hiffcr. ut Uher in Tünning vcrkeiirt, panincn muS.
Za 4. Abtickrifleii mtd hier nicht imtig.

Zu & Daß hier durch die Kturmwanmiig injuichc« l'n^lürk verhütet worden ist, kann ab mia
angcnommoa werden. Einen besonderen Fall vermag irh jcilorh nicht anzngt>)i(<n.

Zu 1. Die jetsige Einrichttuig lialte ich fflr die Uetigcn VerbfiltriHse für veilL-ciihidir ^-^i'nur- n'

gei. T. Petersen, «Jherluti«:.

37. ^'enhanM ii. «i* Oat».
Zu 1. Der Wert dt» StnninvanMinp<w<'Bfii» wini allwiti)» hIk vorKOgSch ani'rkannt.

Zu S, Die Htunnwanuinp'n «fnl«'n lKwht«'t und ilnnaeh die Verhaltun^ivmailnveln von Aei Bf

vftlkiTUiifr p'tniffen. S) vin lieu die ]Bi*Meniiden .S-hifle den .S hntzhafeu auf. die znni

laufen fertiiren S hiffe «arlen ilen Sinriu ab.

Zu :l. I >ie Snirni«iiniiin^;en Helden SfU der Neii!i;iii-er Stiiriiiv\ariiiiripv.telle »•iter p'trt^lii'n, ->2.K-

iiaeli lieliiiu an ein/elne ^riilM-re l.aml'.» ir'e. il.;iiiii di>--e ^^el.'en der II « liHx-.-ij'rirefjdir ili

lAiilr stiu\, ihr aid den ,\ii!!<-ndeieli-l.ii,.|.'ii i. n l« 'ii.iilii .Se> \'ieh iii ."^leherheil m hrinreri-

Zu 4. Friilier, aN imeli 'm in. 1 . 1. |ilieiis ei |.ii:, liu:- ''le^tanil »uiden Alwhriften der Miirx

«aniiiti^reti an eiiizi Ine t-'r.iiiere 1 1. ilhe-it/er in l'n luw «•rieill. Jetzt g(9«-hieht i» Iclcphuciiiwli-

Zii •'>. Hie hii'-i^e Siiinunarn(ui)ri''t<-Ili' erhiili aiieh nwk Schlaft dn PosIdiaiiteB ^8 Fln ^
Stnrni\varnuiij;-.telei_'raninie nltne \'erzu>r znp^lellt.

Zu a, tlliLdeieh llinzehalle ni' Ir an^Mvelw ii «erden k'iniien, HO tlt doch all;;einein U-kalilit. '1«^

dunh die ni htzeitifAen r-turniwariiuiiL'fH unilU- ."^ehiidi n verhütet wenleii. l>ie ( M«'- uti-l ß''^

M'hiffiT f-uelit'ii Ix'i Siurnnvarniinj; den niiehi'ien Sehni/hafen auf; die VieliKsit/rr hnlm i!"

Weidevieh. Itewillders die N luife, vi>n den AiirH iideielL-'laiidenaen, luid zur Zeit der HfU<f»*

Wiehl nuui den tiratiH-hnitt In Sieherbeit hrin^eii.

Zu 7« Dureh VcmK^lirung der •':'turni»igiiaiv auf dein ( )«itcdi!ieh.

gBL ]I«i«l«a, I^ndm

SA. fffirnnm.

Zn 1. Il-i iler Kii-leiili.>i, , iKeriiii^ wild d.i- 11 ri uua ri I
i II u> vM 1 1 nwnfern anerkaiirit, dall liiiti*^''

ihr V'ieli. svelrhes auilerhald d.-- 1 lei. he. ant dem Vnrlan.le pjht, rnht/eirij; in .«y-hiit/ hm*
Zu 2. le ider fimleii die Snirniujinr.lliLeh iiii hl imnier d.ie Itenehtunii, »je si<' »nhl vefdirr/!.

ITier hiiiil viele lki.)l>a<'htungi>ji gciuacbt, dal4 iS'liitle, iniucdoiu das Waraungazeiclm) pgf^
nar dm Hafen noeh folaMB Guben, obgidcli dM Wettw HhoB einen etfliiiiiwiiiii Ctw»

"""^^^ angeuoiuiULii halte
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/u S. Die Stiiriii»iinjiiii|^i 11 ui'ritt.ii sufort nach Kuiguig der DcnoH-iica dun-li das bcUvfiriide

Si)n>«l iiiiil iliip h Ahwhrift de» WordMitM u den vcriDdmiMleB fOr S«liitter und MmljiM
l'iiblikuia zum Ausduu^ gebnobt.

Zd 4. Nöa.
Zu Sb Zwiiehea 10 und 11 Vit bendi.
So 4k Hitf sidhl Iwhiwit
Zb 9. Di» XbwMMi« geiiQgt voOkoauMn.

ges. Z«feilt«.

»9. BrnnNbtttt<>lk<MHC.

Zd I. KüHktiU-vöIkiTiiiiK kotiiint hier wenign- in Fni^, ilu dir Knii^-r Wilholra-Kanal Duirhinuie»-
»tnüe int. Imiiwrhiti wird liaa Stiimiwariiiiii4;itwt>Heu vnn littn hier diirchfahrmden HrhifMI
w>«ip aorh d<-r klrinrn Hcliiffuhrt mit (;ro(l<Mii liili-rmr bcarhtet.

Zti 3. Diin'hfiihn-iiilf St hiffe und hiiiipt'i'ti'hli' h iliejcniKeD Sdüffe. weldK nach der Koniaae
»<illi<n. rirblrn sich nach ili>i> Stiiriiiniiniiin;^! ii und Mafani TKUwh IHI iMKldMin bcnr. KOf
d»T KIIm' lii'iri ii lii< ilic Sliiniiin'fahr «lurübur lal.

Za S. S'tiirl imrli KiMtn ff.'ti .t. r.Un ttff liii^f)(|ffl^ g^jgfl^'
1. diin'h lli->-rt'ii <Kr Sijiiialf,

2. dnn-h AuKliiuitr im Sinrmwaniunip*kM*cn,
3. (lurRh Hekaiiiiiicebunx der Htnrmwwnimg «nf dem Unfeiuiiiite.

/ii I. Abocliriftvn werden nara den HaiwMunl wgilwii. Wow Selüffrfülinr dw AIwJhWhi Micn
wollen, so »rhrrihcn xiHi dieMÜMii dm Worltant der Wirnung mm dam im KaMan iia^([iiliin|lnii

Ti'togramm m^h^t ali.

Za h. Die MurmwanniiiLi r. kommen dtuduahidtlBdi dm Sttmde nach Abfjaba in Hamlmig Idar

/u 6. I'> Lit wiilil imziiiii hmiMi, iliili S'liüili i. Iiih b it:i > iiiiiittariuiiiKi n vi rhrnrt ^iiid, da dia
^^ehiffc, durch ^^pial f;ewunit. dm Munii im liutcii uUcr uiit der ICH»- vnniln riri-bcii limoi.

Xm f. VcriMMcnmgmncUige Itllonen nieto rmmmIm «adcn.

g«. Katzkl, Uberioti«.

40. Freibarg bei HelidlnKeu (Mta«l«>.

Zu I. Die 9lura«ratnuiiKni bezfigUoli der wnrtlWien und südumtHchen Winde ««den ah eine

iuScrxt g«meinnUtti((e und iiqrfin«rp»ehe Wnrii-hiuiiK nn^rmeiien, fall« den-ri \'iTii(fi iiili( lii:i i:

m-htxeitii; tot meh neht.

Zu 2. S«'hif(iT lind nmiM iiilii li ili^' vii-lt ü Tjiml« irli>, «i-li ti»' Vii-hwciilin. Wiixii uml Ai ki r .n ili n

Auft'iiilfii h.'ii lKT<iiy.iii U';n lii< n M-hr dir Wiirmiivi'ii, iii;o-hc n i-ii h auf hiilii- Kiiit. ri -i fiil'.!

iiinl tn'ffi'ii 'lunarli ihrv M:<iiri-^'rlii. «;c i;ni -i' In^-^it j/i-^i di-liiMi kimii, uui Ii lli"htliit-

m<-ldtiitp-u \<'ii \\']LHHi'rliituiii>jN>kli4iii rii\Ii;i\<':i l:<'""ji-:*!i* U'-rti-'n.

y.u i. Ja, >lir AliM'hhfteii wi'nlea dem Wäner der Sii^uaibiilLttaiige ülH-nniUclt uml icu .Inii-niiiUiiw

Anrickt —
Zu &. Iit Bidit vhAt fnlHMlelkn.
Xm 4k AiglHben vnn den nicht (;nm-1delen Slurniwamunp ri im M:u IWt, «n 'V'HllPw duidl die

Nidänddun): eiiixdiiMlrii kiikI. wiinlt-n iin-hrrni-h Sehii'^' n rimiftv iMem Hon imd Vidi gl-
\>nrizfi> «iinl'-n. Aiieh Inwliteii dii- FlutUi'hiffrr iiiifiin i k-.iiii ili ' WiimniiirMti und ricMn UK
\^ir^i' h!~iii.illi'Ti In <lana''h lin.

2u 7. Ihin'b lM.iM'ldcuni(^c luid Mchere- ClH>rmiiilun^ ili-r U'in'fktideii U'urniuiKen.

gex. Janve, VwaHwtlur dta liHihr. VcrIh.

41. <a*rkate<t.

Zu 1. /. Uli L'niOeii Teil iet die BevOlkenmg in hiaafter OtguaA «kr für das SiiumwanrangnieBen
ein;.-! iinniiiti>n.

Zu 2. IHi' ^^lu^n«llrmlnpn wt-nli-n von ileii veTwhitileiK-n Klunwn <l<r Iteiülkminn, von l"i- hirii,

Si-hifferii und kkiiiensn Futir»'iigpn v»n vielen lieaehte«, zum Teil aueh auiWr aehl yi'luNiiii.

Faiiraews likifaen abmitand voan das 8i^nal ipiilU iat, oder laufen in den Haien ein.

Zu & Oleieh naidi ESntivIfcn der Stnnnw-aninnfr wird da» Sdnud ^hJflt und eine Ahadnift dw
TtVftTiiiiuiiii in den Wetterkiiüten nu<ipi'hiin^.

Zu 4. Nein.
Zu X^ni 10 nir alM^iKi", •in/flii'' viT<|>iit<'(i' um iiurli-li'ii Mi.rjrrn fridi.

Zu S. In Killen, wo S-iüfti r His-vii ili>i ."»iu;;;!!- .ilti\.iii. ii I li.'p'ii fiml oiler den
Jlafcn auRcLiulen, iiU anzunehmen, daß SchüiJeii verhütet norden bind; naduuwciacn nicht.

Zn V. Eiw votaeiiaung da* fttummmnuipirceena enciMiBt Mar aidit nqtjaudl^.

gea. Beaterfetrc, BddHHmMisUr.
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13. Br«nMhMnMC>n.
Zu I. Ii- i •!<': 'l i'^'i {iit. rfMiiTtiii l't'iNiiiien Mitd lüe Anaicliign ak

j

Zu;!. Kl I,'' Kn-:' ' i.ilir<T N-mhtt-ii die'
hiliiiiijitir ki-Jin-ij ><i<ii iiirbt <buraii._

Zu ;t. .1«. (Iiin!li
"

/ii 4. Ni-ui.

Zu m. UewahnHcli in 4er &it «» 10 Ina llV. Vkt i

Xn«. WoU «mmduna. bcrnielit r-*^

Laadkkr«!.

Zu 1. Utldegumm^ mtUbe dcrHuinmr
KamnuuMfettK der H«l<itwBw>ttifhrfl»n

IH. KrnnNhHiiNrn.
Zu I. ri.l.-Ljini,.

Zu 2. I>ir MuiiiiHiiriiiMi^f II »i nl. ii lmii|i<-.iK lilii h vim ilcti IlMfloiUiTii b««« lil«t. nili-br IjuJtmii i

iiIhTbalVi eil* KlljlIrMhi-* li»VM luilx'ri. iti<l<'rii ilicwfllH'ri \>n (Ut zu cnrortciKkii Hwhftnl \'a-

i4uhlMUMltrv)(i4it Ircifrn, •lauiii kein Vivt» itlniikt udcr ili« Ernte fory«hw«aMi»t «iid.

«dOn, in(km dlMdben den Hafen nt BmneHumn ala BcnntzhaleB attfeurbm und U
WftitT iil»«ari»'ii.

I
'/m X l>ii' Sliiriiiwiiniiitip'n ncrdm ii&rb Vorw-hrift lM!kannt lEViüilMii,

Zu +. Alwlirifltii villi ili'U S(iimiwiiniiiii;:iii «inli'U Iimt rii<'h( p-p'U'ii. ili« Iii- »t/i ktiw m-

Uiii)Ei uunleii.

, Zu l>W' Slunnwsniiiiymi im Wiiii.r, «cli hc alHiiils liHntrtx*^*'! «t-nliii k'Miiiiivii

j zwi-ulii'U H niiil Ii' l'hr nlM-iiiI» nii.

j Zu tt. yjauiiaUe tler direkten Vcrhüiuii^ von S-biileii dureii r^tununaniun^cu -lud nirill luril-

Zn V. WbuwlMmwtrt fBr LABdurirtM-hjUt wire: die Bekannigabe ditivii ¥Um- aUt Zcidia.

«yf bWyr fSpialrtrilii. ^JUÜ dar Waaaaifnwl M Ctobawu dan Hfibapunkt mtK^t u»

filMndiinlott hA Kflkim dfai Uosif^ni AuSnidcMdliidmiMi fibtncbwcmint wvnlcfi.

44. Alt«BB.

Za L Von den hiosiKcn Kinwahjicrn «rcrdi-ii dio .Stunnwaninngea stets btau-htct. «iv fitxlca A>
BhiiiffiiniMi all aur «wrtaaiflig.

Zu 8. V«D dan Uar nn Haien rnkduendeii Flacbern und KüRicnfahifm wefdcn die ^«o-

n-nniuiiern stet« boicbtpt und faeoond«!« die Kifetenfahirr vcriaMon dm Hafen nirbt

Siiiriii MM \<irdwrKt MfciiiüiM«rt Mt, aiich grSOm Hehiffe verfauuKin dm Hafen dann virht.

'/m SOiald dir Stnniiwaniiiiip n hi<r nnkrnnnu.'n wrnjm dio b<tn ffindrii Simalc «oion Wi-

^riviUii'ii iiiiij ilii- Ik l-i l(iM:4i I v'riuiitii Uli »li-lillMin r ^'clli' /iiiii AusIkiiij: ircbruHlt.

Zu 4. KiK jfi/t «ii»! AliM'lirifti'ii Miii ilrii SninoHurniiii^i'u nirlit virlangl Monlrn.

Zu *. (!cir«)bnlieh eine halbe htuntip »pätcr.

Zu 6k £» !«( wahrachcinlich , AaÜ dun>h die Siumiwamun^ l^bMen un<l riifilfe fdiM
worden aind. Anpiben von KinM>lfäUi>n kiinnen nirht i^iyeben werden.

Zu i. Mrle eine Vcrboiiieriuig dis i^urniwaniuiipiyv(>>euii ciu^Tii-hU-l wvfdoD könnt«.*, bin idi lid^

lUBgdMU. Fttr die IlicMge Gegend iat die biihenge£iorich^^

40. AH4
Zu 1. Vjf wird Ton der KüülenbevAlkmin); anerkannt, dnö die Sturnivramiuipwipialc «ehr r»<'*'

mälliK nind.

Zu S. Ja. indmi die Shiffer ankern und nliwnrtcti. Kj- Ht oft darülMT pkla^^ «iini«-n, J»"

Sun«|ih<ir auf ('uxhaveii lu'hiin «o lange tchli.

Za 7. Kr wir« ridleicbt mägiicb, die Üluruirichtuiig auch dcM N'>irht.'< dun li vir-in ^i'

'

Sldlu^gait von lülcraan anunylwM»
gez. P. ]Ia|ipc, Lul«cDälieniuiiii.

lA. .\|M>nni<li'.

Zu 1. Dali die Kiiiriihlnnp dazu lu itrü;;!, i im n IVil <|. : .iiuih ^ti^llML•<^h.• Witti niii^' -fi^' ^o**'

(Ufführtt-n fiigluck«fHll<' zu vrrluii.n und «l.n \ rin..; ,ni M<iiMh(iilel«ii und Maii-nal Vi «*

rin(;i.TU. Uaii die .Sunuwiiniiuigeu der Kti»ieiitiii('ii<i\'i ileii Krvtltcn Nnucti brii^cea.

L^-^^ Zu S. Die Beaeblui^ der gturmwaniniigcn ar<oi|^ nach BeobaEWui^ in allen FUen, wvalu

^

den Pehifiem wie vmi den nacbcn. Von oMem wmgiweiM btiaB ftiiaViiifrii.
*

S'hiffe runSebüt einen lingieren Weg in engeoi Vhhnraaaer miMjaitfm kiibto. j.
> y.11 X I >ie r^iinukli- wenlen aoRirt Harb ESnbMen de* TdeKramma RWigt, der WeillMl **•

Au^iuinj; Ix'kuiint ;,> v t lyti.

Zu 4. .\l>~cl<riftiTi il. 1 h i viH iiiiH' Hi r^iiMi mir auf Wiiu- li ^.•.•;;> Ik ii. HIit hind di'X'l'»"
'

fault Tun dcutacbt^ii, uul ilei- Kettle ankernden deiitüvbvn KriqpNsvliiffco und in ciiieai Tili«

die Segeliaebt »Idum« aur Anetaniganf gatranmen.

. ij ... 1.,. ^i^j^^r^J^
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Zu R. lüf Vcrhüliiiij; M'ii Schiiilni ist <liiihirili Hiihl zur (ii iiiip- iini livM i-l).-ir, vor l'x-sti liiti

ci<>r hi(>if;fii Sliiri]iwnriimi^'^>trlli' dir l'i^chiT luuifip-. piiiz iMil. iih ail- \''Thi-lc an I iMluni-
liiriiicii phfil)! bjil)t>n iiml •-i<h mit ihn'ii (ifftiira l!<«itfn in j;ri'riii I A'lxii-fiitiilir lifluii<lcM

hnU II. Niuli Errirlit un>; ilrr liii>i4;i'ri Stiirm«aniuiip*l( lli- i^t ein ilcnirti^rcr Fall nii lit im hr
viirgikiinmiiii, weil Auslaufen der Fiischi-rflottc , die Kiel« in dcji ücrbut- und WiiiUsr-
tiioiiaU'ii zur Atx ikI/. Ii >iiiil;rt, liei geidgtcn Signal unloUcibt, bvw. dw Boote in muBilld-
himr Nähr «Irr KiusU' blLibi-u.

Zm 7. Dil' K't/t p liniiicUidiai Sipude nad wtgea ibicr rinCMdien il««Hlwlmii|f nnii Wchtot Ver-
«läiidlii'likcit irut.

gas. Zter«Pf Unfmaettter*
47. Bloxf'ii.

Zu 1. Geteilte .Mt'iImll^^

Zu i. Hier in HlfxtMi i-it ki'iiif ( JeJfpeiihfii
, Krkiuiditi;uiigcii diirülM.'r einjciixieheii.

Zu 4. N. in.

Zu 6. Mir ii>t iiirlii~ liiiiulx r iK'kuiinl.

Zu 7. K» könnt«' 1» i il' i lili Nrrhöhp nnoli dne SiiKiialittrllc crrii-hift \t> kIih. ui il unter Bincn
viele Idcduc Svlnitc atikcni. die da« Signal in GvrHlemiinde i>rliwer iH'bt-n jitMiiu-ii.

got. A, Peter«, Lotaenknmimuidenr.

Zu I. DaiS i> liiiT iii< h; uolwciuli^ i rsc licint, iiiuicrc Vorki hriiniirii zu tirffrn.

Zu 3. I>if Siiiiiimaiiiiiiip-ii v(LT<lfii von ilcii Siliiffcni uml Fi-aht-ni fortvvüLrciiil 1« »i Lift. luid

(lahi r «"inl Vorxi«!)! nn>r«'«at)(if.

/u ^ lU'i Antiuuft der l>cpi»('lien vrmicn diiw oofurt ali{;<'M.'hni>tH;n uml in dem tia/.u iHnlinunlcn

Kaxt« II niufdilqgt, «o die tMüfCar und FiKher pMBiemi mitMen.
Zu I. Snn.
Zu \ /wiKoben 0 und 10 Uhr abend».

Zu (L Kann nk-bt narfagewiegen werden.

Zu 7. flcMut hier voilmif ni gmfieen.

^. 1Iiittlile«gen, Uifamuter and Siganlfat

•ID. FU'UMbnrK.
Zu 1. iJic KÜHtenlH-völlctTung, Kisrhcr, .S-hiffjT und die Heeder der hier v«Tk»'hmiden Sehiflc

halten die EiDrichtang für duiehaibi imüctiM-h.

Zu t. Die WomuDgen werden bcachlel, indem die (Schiffe, auch «rean hier ioi Hafen keine An-
xeicben eines Btmam sichtbar «lad, sich auf ackwera* Wetter eiarifliteo oder aogar liegen

UäbBn, am beeaaee Wetter ebanwaitea.

Zu Si Die Wamonpen venkn an einem geeigneten Orte an der ticUfflnOsfce wCaart nach Suem
EIntietftn auagoiAngt und dineh daa «Mgaacfariabane fapalgdwaaMlftmet.

Zn 4. Die Zeitungen eriialtan diudi Birten oder Tdaihon & wannmg und vcfOfientlidien öe.
Zu Si. Die Wamungen trcilen etwa dne Stunde naa Quer Auagabe uer ein.

ZnC Nein.

Zu 7. Andemagen aind nicht erlorderKrh.

gea. .i. Hiaer.

SO» Kllerbei'k.

Zu 1. Oaaaeibe iat eine aehr aagemwiiehe Efaniefatnng.

Zo %. Dieedbcn werden von den Fiaehem heachtet, mdem aie ihre Auafabi danach ciniiditett.

Zo 4. Nein.
Zu 5. Am nüchüten Morgen.
Zu tt. Nicht nachzuweiitpii, jedoch Hrizunchiiicn.

Zu 7. Bd der NeneinrichtuiK in der Flachciatiaiedliutg wäre wenigsten« dua Aufrichten einer

SigaaDatane von gmAem Nuteen.
Ellorbeck-Sturmaignalatelle.

51. Frie4lri<>h)M»rt.

Zu 1. Man hat dngmehen. daß itwn sii v. IT. der dun h die i^tuimwamungen voraiitgeaagtcn

Stünitc eintreffen, alleniiiiK-« i"' an< Ii vi< l(avh die Mrinuiig »ei lnettet, daS dte Stnmnramnngan
iift<T '-r^t iiarh dciü Kinlrflcti <lcr Sliiiiiic hiiT rtlilmi)rfii.

Zu 8. l'i'' >ni!m«nmunp»!'i>ninle wcnliii von An>r>'hr>n^'i'ii der Kui-'iTlu lirn Marinr 1 .luirri

von Kuhrrm der S'fji'lwhiffc h<iil<- viel iiuhr als vor .lidinii iMin hlil, und wifdnljull Imbe
ich grb'irl. «lal! dnn li den Kal-'i-r Wilh< liu-Kiiiinl kommende .S;'gvlsi liil'fe nirhi in Sf (.nnpen.

wcQll ein J^tiimi-itriial LrebiHt war. I>airef:>'n •R heinen die Möltenorter und Klli rl>e< ker l'i'fher

sieh n<M'h iiniiier l^pl]i^ iiiii die Shinnn arnunv'eii zu küiiiniern.

Zu Sifort luieh i;irii irflVn di~- StiirMi»arniitii.'viel<-}rrainin» «ird das Si|iiial ;;>tiilli und da.-*

Telegmnini in dem Km-Iih am r(»(L'el)ande m In ii den llekaiintniai hiuiuen de- Slanilesiuuls,

dc<! Amts- iinil ( »rl^^"^l-tehI> au-uehan^". Am Ii dureli imiridlirhe Milleiliiii^' >i .rire ieh für
j

iiiovdii-hKre N'erlireiiimj; der Stiinii»rtnniiij;eii, Auf ne'iiie Hiti<- «ui<l in den Kaiiiti n di r auf
|

•leiu llofcu verkehrenden fiutoi^erdaniitfcr und an der lue^tgcn IjuidungHbriiekc Tafeln mit



In l>i<' U'iriiüiuilkt'il ili"- .'»(«iniiviiiiriiiii:;««'»^ 11- an iti i iIi iiImIwii Kib-Ii-.

/ii I, Auf ViTliintTii : jfi! «inli'n »ir im allKi-iiifüirii iiH-hl ti-fimlir». nur in zwei Fillni

liAl «in liioi^-t Kniuiiijiniiunt -tt- riliftni.

'/m !k l ni n I hr aU iHl)' winl ilw tuu-i^t- IVItyrnpUciiiimt (EcwhJiniM'U. aha tun lu I hr lüx-u-:-

Midi dmiMl ia Kid nnürfnifct, ob ciiie Sturniwitniiui); eingotioffen igt. Wenn dia> <l«r Fall

m> wird dkwUie lofart zur Wsrlie in der Fmnnt: K<«"i>dt, wclrlir MitCPtvirxiii inl. <liw Na^b''

xitriial <lniia< Ii tu hiMeo.
7.» A. Mir i<t ki-iii Knll lirklUinl (crwiMiU ii, uii ilt-iii »ich di<i> unliodiiif^ narhtirniicn lit-Ür. aUt r a

hiitn' v.>i .luliii-ii in iUt /«iiiiiti; daü cm Labovr Seliifte' veraneilt und ihu «iu tum
<'tit/<>L'> II >vniil< . w. ii i r diin-h NUltMarktiinf dM Ptiinim imiiimoMipwli die SnuAuig
S hilli- 1 liM liiltili l hiiUr.

Iii i iiirm iiihliTr u »m rr..l/ ili'>. Slunii«..i ni.-.n --i^naU l iii S Iilr|i|j/iiu mmi luir ^

<li<- Aulh'iilünlf pTfaiiKi'ii. iljiU'i nimUi ein l'nihiu vull \\ uhmt ^i'N'hlagfn und Ul ^iincr
Dir VctvirhmuiiwKnwUiwlMfl wmcjffene «Ii» £B(icUdigHi||Ei

j{«u Hati.

Sa. Bttlk.

/.II I. t'rtt'Ue filier dm Hliinii»nriiiin|enre«m der Kiinlitiltniilki'nin^' kam Ml niihi ii:ip'!>Ti.

Zu 3. HiimiwBni«irij~'-iiriii«1<- wcolrii von »ns- iiikI ciiilaiifiiiiliti l'ahrmi(rm «mic von IVibtfj

«lir iMwhirt, M'llii^i Knill /riij."' i.'''li<'*i !-'<« ohiili< li liii-r zu AiikiT hikI Imlen »irli niilicn- WifW-
iH'rii'hi«' ein. .Vin li m nl. ti ihr Siimii»itrMiiiip4>iunAlr iiti ili uKi hi'ii Kri«yMr|iiffrn diirrb Signal'

li r ^lnrill<-iL'llMll«lalioll ilrii .S Infi« ;i imliri Multi t' lli.

/.II lt. Duii'li liiwii ili^n Stiinn-oi^tuil» au drin MuiiiM>i)(iMtliiui»l.

%H 4i AliMliriAca der riinnntraraeii|pR%Mile werden itnf'tMi dcM KlwiMclnn Kürtcobeöfc--

•nil III M KM diwMiiodi; fibcr Vcnrnitui^ deiwHwii Mn VilÄ.
7ai Tu 8l«iiawaniuiip«U|M!M-hcn wreicben die Niarinn liei Tag uad Xadit in >SriirauDi von <tn

I Ms iVa Stunde.
Zu f. HmnDmnunKiwiKwn fOr hinifec (Simiid leniiiKniil.

fgec Huralarli, ^igpalin.

/ii 1. I. Ii kiiiin iiibwimeii, daO die KiM«nbevil)k(niag den guten Zmrk <ka ^aniwiuniiBfctwt»«!»
uiirrkaiinl hat.

iSu a. Die FMwr and KOUcnllidirar «dien i4rli die aMRibai«laB I>(anrliM dar Saewaitt ib.

wenn der RaU g^Ot iM, da *ie dann «im! nienlicrt aind-, mriniiegJiide BeUfler ktiiacB dm
Itall erben.

/.II :t. I>i>- Dtpfwhgn wetdra mllmt aaiydiinfEt in dem da» verliiimhnen luwtan imd der Bdl
Krhilll.

/ii 4. Al-^ lintii n »inii'n iiii Iii l' iii.i' In.

'/,» .V ih'|H'~i-|i('n, ilii' iMi'li I>iiiikrllK'ii liier riulrvfiLii, ImU-n ki-iiica /wvck für di« .Ul-

t-.'iiK'iiitM'it. da liiiT nur der ilgill ii<-^ut «iid; «ie wcidcn aurh imr den iritehfien Moigen m*
LI riir liirr vihi der l'oi«l abt^^lM-n.

7m tt, tiiicneUe FUe naebniweMn liin irh nkhi iu <Ut <taB jedorh, «nrn die FMiar p-
wallet haben nad dabei wiiiiii!htip8r m Wcricc inn^, l'nKlrwIee veilillMt ««den md, ^uV
idi aonrhattn cu kimnen.

7m 7. \k» Htiirmwarnunfnwmrn wire dnrrh die .\nM-lMfl'nn|( einer I^ifeme. einfiM-li nXf, weirbr

nnrh Dunkelheit ^u^l. Uili-iiti nd xii verhmNrm. Oatin mülltr <- li ii In /ii niorben löi.

diill ili r \ iinii;iiiM l!. MuiiL'-"'--i n- hier eine Ali»'hrill iK'käim- liir -i Ii - iS-i iiml da d«f-

i<Jbe durcb Ti'l<-|itioii mit dem .S-Lilfenkirfe Siein vcrlMimli-ii li hin ii li|ili i. - h und <i'^

vom Euirfinger, tlartarift Welk, nun Auidia^g gpbnti ht u firil'

jeeii. Joch. Lmbc, L/iiÄnwirsitbiT.

Zu I. Kill iliin lull- iiii'c-

Zu '1. I»il ^'li!l.i\i Ii- -I \u.|(l<-!i L';ill/ Iii ~ III. i.l, Fi.-<1|IMI1 lllnl S<-^|-|-. llil ti'n ln-jl-'hlH.

I>iuii|if<'r. ilii- iM'ni^c-r vim Wind und Weiu-r )ihlüiit):i)( Mini, laufen auch iruLz der (4unu««tniiiv

«IM. I )le S'fn-lx'biHB hnfcn nur adir edten aua und mflcn iraijyleu» daa Nledohaiai d»
StiinnlultrN nh.

Zu 4. Die Or^inalidqimimnte werden ain Lotocnwarii^rülan netten den Wrtlolicriehlai der fo-
wairte in einem KaMcn aunp-hünFt und riei fHnvn.

Zu Si. IStwii Ilm Ii^ l'lir iiIiendK.

Ztl C Daft diireh die Siiii-muarnuiige« Sehiden wrhütet >ind. Ut .-^'hr «ohl aiunuduiH-ii- K"
direkter Il. w. i. hii rti.r l.iili -ii h iihcr w hwcr erlirinircn. leh habe den öftomi di*' Svi-ehift-

kii|iit;iiir Ii i <I, i \ n~l„r LI r< Iii' der Waninii^i n u''-i heti und (jelirirl. iliil) dt<"«-lhen üNi '^i'

Mmilii-hkeit lief Aii-.hiut. ii- liericiiii ian<h Ui Kumii Winde und noch niüllipor Windslärifk- i»

tieii intti-tcn Kalli-n IJ. .-m ii im liafrn zu lilcilicn. bin die Sliimurefuhr pehnlien «ei. I*ir

l'iw-ber bnJeii Uü Wuniiiiipii \<iii NorUwi»! iilx-r Nord Im» 0«t ihiie Neta- vim !?ec bcnin. a«
Kie <rar dem SSencillen nna Vcitieiben dnidi t<ccgu]g zu M-bQtaen.

Zu 7. IW gtmwwanHiiigi'wtaBi fttr Thni-cmGnde etita|iri«-hl in Jedir Hlndrlil aeinem Ziraek.

im. Llai»her#, LolaenkaainindnK'



Die X\lritMnikrit ihn Mammaiiungiinmwm an der dcutaclien KiMe. i«)

na. Trav«'iiiUiido.
Zn 1. Kiti '•lir iiHK'-.

Zu i. T>ic StiiniiM Mniiuitrni «crrlcn nnnu iitlic li v.m ScL'i-l-'< liif(-.kii]iitji[ii M. I'i-c fu ni niiil Arlieitmi.
ilii- ihn- Arl» il ;iiif i'-lir am Wiis^'-r IuiImii, Im iluii-htrf. I)jiiiipfir lieju liti u «uhl im A'itrU'i-

fuiirt'ii ilk> Si^uole uikI aoheii von dem liiu£>i«vit ktiniiUL-iuictt I>otmnilKK<t Erkimdiguiu^ citi

über (He hi(T eingepuigenen Tdegnunme. I^ffdapliiffe mrten «ehr ofl dmi Niedeimen dm
Sigimln iili.

Zu S. l>ie Stiinii«iiniuiij:i'n wi i lcr. iniit-rhitll) /Am Mitniii'n mih Ii Ankmifi des TfKftrjininii* diin*h

Ailfziehrn cKt Sijrnalt- wrl. Iji- iiU-r 'li ii luii" !! flnfcn iiml in <-iiirr ziriulichcn Stin ki' des
Ho'itTs fichllmr 'iml. vcrUniici.

/.II 4. Ah«<-hriftcii mim drn >)uniu>Mriiiiiit;i'M wi rilcii iiii lil giwUii, die Ori^ötutilclcgniiiiiiie «mleii
^tofnrt nni'h Viikurift am lyilM iipavillmi in «Irr Nühi' dca WrMerilMiCIW KtttfllidblgL

Zu <ii'«öluili' li /.«i-u'hfii it' ^ \nn liH
., I hr »iN-iidM.

Zu <». I>iin'h SinrniwAmiini; «ui» «•••«tlirlicr Ki>'httinp int wohl «'hwer Macli/unii-ii n, s bäilcii

verhüU't Mml, indem MLnlann ilic TiM-hcr in dor Nähe dfT Kfwtc lilriliiMi. d:diiiiKi-p'ii aus iini-

lirhcr Itichtun^ >iiid iiMnu'iitlich hei den UcniMiinschmi Si-hü<lrii riThi'iter wnnloii, denn »lobidd

ein Nordmuttiiriuiii^iiü ^tofccn wird, Cnlurcn die Fwchcr, woiiii Wind und S<rgan(; m iiim-Ii or-

iRuben, himH». um die Bebautelae lOHmUndco und «fie gpnie Renne an C:nind zu ia«M-n, wu-
dnrrli immer giOBm BekSden für dir FMht vcriiltetweiden; aurii rase irli bei Anlninfl einer

OmegdKv Ncraaetatoim wdiCTWigMd, einen oder den anderen Bosdieid, tluv ReuMn herunter-

xuneraif midM lie ctele tun.

Ztt f. Dw fltunnwamnnijmreacn für IVtiwmOnde leenllKt vollKtrmdi;; srim in Zn«i kr.

gt'x, OKNUiaiin, Si^nalisl.

«Mk HeiUtoriilnifrH.

Zu I. I'ir Kiiji(i-iibcv(Hk<'riiii)i i^t iriil i]' ii jrt/i^n n Kiiin' ljtunp ii /iifriiilrii.

Zn 2. .lu. dio S<-hiffi'r laiili n In'i >liirm«ainMii^;i n nii'lit aii!« und m I/i ii kriiir Ni-Izi- all*.

Zu !J. Nach Aiikuiifl dr- Trli>niii'>ni* wird (Hd'url der Si|;iialUill aiif(;iz<ifrrii, aii<-|i ahomU .-|)fi|;

da» Tt'lt!^niuim wird am iuii'h><teh Morgen bei 'l'uiniüiiibrui'li luii Hitfi'ubuUM; HUXfa'bäiigt.

Zu -1. Nein.

Zu Ä (te^^n 0 Uhr altciKli«.

Zn C Tji kt «amuielinM», nieht naehniweiMm.

ST. Mnriwile»clite«
Zn 1. Die BeriSikeiumf vctUfit rieh tdir auf die bdunnt (tenuiehten SrurmwHmungcn.
Zu t. Die StunnwemnURen werden von den FlMbem und diT Ri-tttuigHKtntion und pwaiierendcn

Schiffen Mclir bmehtei. Fiieher fahren nirlit nu-'. patwicretKie Ktitirerifahni- lepii «ich in der

Bucht bei Ptcmmhi unter Luid vor Anlcer.

Zu S. Jawohl. Stiirmn-aniiinpen wmli-ii pli ii h naeh Gintroffdi durch Telephon auf der S%nal-
itelle ni'hiili.

Zu 4. JitwohL Au KüBteniMurloMunt III, Kiei.

Zu Tl. Üm nkiwten Molden hei Heilweiden.

Zn 6. Nein.
Zu 7. In Iteincr Webe.

Zu I. I'ii^.Mv Fi-irli.-r. in ii>r Mi|ii/;d;l fiiilinr Nilmii' von r«Tnt. «i^-ni il.-i- Anf/iclicti eine»!

^^tniin-i^inaU al- Malinnn^ /nr \'i .i^i' hl »i<lil /n -« lial/.'n. Kct Sninnvvanniiii.'iM iniil tiülemicni

Tiariimcicr, U-^nndcr- i» i ^ri in« Idclrn mimiHm Ih n nnd mudlit li diiliräiili n Winden «crdi'U fahl

viin hIIcii dii' aii-^»li liiiidi'n .Ncl/i' /.iirii< k ^r<'h<ilt. und aiidi n- nii lit frülu r ail>i;f^''/'. aU Ins da--

WrttcT abp klart ihm! lif-tiimliL L" "iiideM. I".in Sijriiid, w«-lehei» »liinniscbe WliKle iiux HÜdliffaeii

Riehtnn^n'n aii^i ir'. vrr.inlai;! nt.H ir l'i-' Ikt. ihre Nelae in der Nihe der KiMe ewanwetien
un<l pTölieri' Ktii liM nnn;; von di-r-i II* ii /m iiir!ii>'ii.

Zu 2. KheiiHi^ \wc dir Kü*teiifnhri r t-ind am h -< linn di«- mcisd ii iiiiM ri r IIh riiNfi« h< r im Ii<--il/

cintw Ikromi'tcr-. I l:iU|ttriüehlic>h Uim Fallfii di-^M'llx'M «iiil soii zmn Aa-Ianfi'n iM'reitcn S>--

wlliffen und Kü^tcnfidirern >k3»ithl. als von den KisrhiTii da« S-t;r< n l ini'« SliirmsitmuN («niliii t.

Pniwienntl«" Si hiffc fciMiiiiii'n U'i piii.-iij^'iii Winde (,'eH<(hnli<h uielit in sok-bc Niihe. dnü sie

da» Signal erk< iiuen können, kreuzende Sehiffe kidinen liei Krkeunuqg de« Mgrada luid drohendem
Wetter nieli enlw|ilii(;en, rifhtzeilijr Nothafen zu nelinien.

Zu 8. Die Biumiwarn Hilten werden ^h-ieh iiaeh Ankunft utip>^hriehen und in dem dafür hc-

stinunien KoKien an der NtirdM.ite di« Hafenamt» auticehünfrt.

Zu 4. Du tim^ne hier encbeineude Loimibfaitt »Waruemünder Zeitui^< hat lUe AltflltlMiie Mh>
Relehnt, Du daaeelbe nur draimal w6ehcntliefa iurauagcieehen wird, wfiide die

Die hu Habnamt atationiertcn waehebabenden Lotaen eifidma
ifct, (n-gdiencninll» m Jeder Zeit

.8ehiffidBhreni und Fiaehcm Anricnnft m erteilen.

meiatewe au apit crfolgeo. Die hu Habnamt atationiertcn wach
Ankunft oml Inhalt einer Stnnnwaraum und rind beauftnifct
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20 I '1' W>it^^>iiil.Mi 'li^ -'riiiniu:iiiaiii)0iW»i«'nf lui iIiT ilciitM'bcn Küntr

Zu h. I)un fi- hiiitilii Ii uix'iii 11 riir «IwimK
Zu ft. lii<T iiii'l /u «ijiil^-T <iii-t \ iTki Iih'IkK'Ii rii-IiliiiiijilM »ilih- i^lyl •iiii' h 1 i.uii|iiulin <

iTM t/i -Iik). halieii VfniuxL'll im \V'iiiU.'r Ix-i H4unii uiul boluT >vc iiihI null Kiuuvliai <<(i

st)imi«iiniiui|!cn ihfe ClMriUurt wrhobtn. Ob HrMhtai dadairii vediiMkn mudfli, iM adi
((«(/tioU'lkii.

'/Ml. IM im WiniiT wliai t<HrifliB anf dar Beede Iii«eB. gaoBifn mriiMr Antirbt iMdi, «k Vain

IViUfMfiMdc
ga. B»rffwsr«t, SipitiM.

H9. H«wl«»<*k.

Zu I. .Ii- l«*tuuint< r ili<' MrliluiHC. iii-»lini»^ir »ini l»t«hli-l. IHc i trub«-n-ii i Mi4<lui;p'

ullliia>]itulri>« Ik' Slimmtr «iinic- woiiiu tR'ni'hli-t.

Zu i. Küitiiifaihn'r und l-'wt'bi-r rii-httii sii h mit Aiiitlauim uiiil Betrieb uieini« W umim du*i
F3rjHMimiMlc Urhiih haben Wamnnttndcr t^pult, Rfautbr ich, kride BtdculiniK.

Zn X Durrh Drurk nnd AuiduuifC'

Zu (, Alwlirift iM-kumnit ilio Haf<iilMiuIin'kll<ni.

\}w Nai'hri<h1in »iinl für ilii- I!iiiiuu»fii)miiip'ii «-hr «crivijl iiml wtnicii tiii-r diinh »intn-

Aii/i-ii Ik'Ii /. I!. ^^iniiiuiiH- iinil Killlauf lux h iivi'nzl. Narhnclilen über <j«tliclie Ütünm
kmuiiKM iuii /n -\a> im.

Zu ."(. Ic h »ic iT«i friihii-lfii» ruirli ;!wölf Siiiiiili-ii.

Zu ff. Bri (U-n SwfiauU'ii i«irbi!r, z. II. -'i. NovpiuIxt IM*) Vfrbimlfruim d*« Dun-hbnjrb' iW

Düne dttirh nvhUcitij^ MaßuhiiHii; 19. A|jril l'JiXt: Bn-bUcitigc OcrguiiK ikT Schüfe mii

Xu ^^»rh Uddwgg dn- N'ibcnaiatkiBni imiiimiJw «rlhraBd dm Stammt über RSditamc mi
}^iriir dn HIuimbi bei jonoi StetioMiia

Zu 1. Kür «U« KjMpidM'virikiTiini; i-'t dir KtnnnwanmnRwtdlp von whr (rroUvii] Nu(kb.
7ja 8. IHt> SlumiTrMiHui)^!! wiTditi imwifL-rn iMwhUH. dal] mti bobvt fvv ftwhrndc BmNf m'

naiwii-n-iuli- S-Iiiffi>, Milwld hier ein .'^lunuwiimuii)iM>i{|{iuü ffigAm wild, in di<r l'ivmiwrr JM»
wi WcKiM'iiid 11ml bri 0«tnind an ckr Wt-Klwilv der Halbuiid lirbiitz micbcn.

Zu :(. Vi>ri liiiT nu< ni iiir virliniict «rcftlcn die StatmumuB^gat nkhf. Et «riiü ibcr

h'i.'H'hiTii <«l<'r S kiffen auf WrlantMii Auakimk fgqialim.

Zu 1. Alif' lirifl" n nnili ii iii- li( iriiri'lH ii

Zu 'h. Alu ii:i''h'.trri T.i^'f 1. Ii :i.n Ii ^ 1 hl tu- tri:i-ii*.

Zn ff. ini mir nichl iH'kiumi, daii Schäilrii liun'h die Slunnwunuuipii v<Thiii<'t uunliii.

Xn 7. VcriMMcnuiKm «ind mein« Erarhlnis nicht iMk.
get. 91« Lnirhtlewnntntr.

Ol. NtrniMnnd.

Zu i. Allt' iuhltii (U'ii ,Si:<'U dir Kuirirbtuti^. äutlrni xirb jiilcit-b nur iwltcii dariibtf.

Xb t. Seil Einrifhtnni; lirr iufirn-ri Stuliunrn Ikriiüft. Itwlhaua TUcftnr uihI Rudvn hu: <i)

hiome ifiimciiiUatioN vou ibrrr «ui>M'hliuiirl>nKlm Wichtitckeit «ehr verloren. >Imi kann j* u
du Awlflufeii dea Rcneiw. irenn LnhdT dKhen aoUic, iiW noch im Sdnit» anbn.

Xu 9. Bofctt dtnvh Aiuhamr und in ilcii drei UrMiKfn Zrilungcii, dir almda Uber pmt V»
|ii>inmmi inul Itüfrcn rortiilt wfnlcu. iKriihiT lUM-h nach (imfuwiüd.)

Zu .'». < lrw<ihnli''h uwb !•'
., llir alK-nil.i. oft au< h "imlfT. Da nun im hiorijrnn H< vht In

Dnnli Un it iiidil ^'•-iv'-l' wnl'n kiiuii, «> wiTili ii ilii «r nai h mrhr iiIxTid» ftnlrfffruiliu l'-i^-

tT.iJiiiih' il''.. M'0;;i ii» friih Hi ii Mir ru^'.-.iiiiliriii Ii ^l^^\::t. IW'i iiiinllichcn StunnÄiimuiuf"

iibiniüm; ii-Ji jttlwb «»tun idK-s. wa« uu ÜHfcii itl, da <laf. Wifkiu <kT S'biff!<tHxiiCziui|!Fn <lurfc

dca cnMdKnden }N«|au«K m «|riit kommen wttnlr. Bei MilcjKti 8(ünnni kuinnii d<f |[r4r

Vnijien dar FSnrirhtnnff zuiaice, dorn viele Fahne«^re uml Bnn4c werden vor IWhäJiKiinr^
- man kann uirlii «h^iti lirtal ^tjt Veduiittn. denn es i»t hier ja immor Binncnwa»« -

Ix-wahrt.

Zu 7. IH «ir hiiT dunh die «'hr ilnnkUar in alliu Knn«fu der Schiffor, FiM-lur uml diT ülifu."«

Ii< v<i|k< nuiir iiin rkmuih' Kiirniiyr der Kai-^^rliclH n S11 «arte die tii|;lii'h<ii WVttent'lt^rraouiK

Ai'koiia i rtudti'ii. i~i dii' lui<'iL'>' SihiIimi atii «-oller Hübe. Die Morgen- und Wttantdc^wmr
Iii) Arkinia ^'iln 11 in liir lin i hi.-iu' U Zfitunjieil md M|tV QcacUill- Vnd VdglllgHlfMiV*
Indien oft Au>-i"'lutti, niis .Vrkuuu aim[4-.

Zn I. Flw-hcRi und SeUffiihn IniWiiif«- Bnölkfrtinf; hiixiüiT (iivoKl iüt mit ddii

»'nniun^r^wnant «ehr mifriedni und iH'inirhtft di<< t-jurü-htiinviii nl» |irakiiM-|i und kibiiin*^

Zn S. l>i»- Slununiiniiinttn wcnli-ti hau|il>'.Mi'hli<'b von Kix limi. die ihr (JowitIip in il>r f^''*"

ht-tnilx-n , url uml mII Snw hlri. aurli «Iii- KiiM<>i»»i |iif(<T ai bti-ii a-br darauf, iiidi-m fi«' oft

in IS«: anidaufvn, ucnn ein r<innuM|pial gehilh M und nihi|C MOfauige «'Mleii, bi« tfav •'^V«'^

«baenommcn vt.
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Dia WkkmnkeU dw HturmwBreunsnraaeiu u der dnitacbm KOate. 21

Zn 3. Uie !!<(iinniniminiK«i wenlen, Horinl wie Kh bcobuditfltlMbe, aolairtdaiA ffiiifn derbeticitaMlai
Stpialc Ix-kniint );;(^4iiii, aitrh «'cnlon die StiirmwwmunKntelefptuiiine ID dnem hiam
lumiliiicn KAHieii M-hrifttinh f.wn Aushang gebracht, oder aurh, wo dieier nirfat Toriundcn,
öffignUich im Lokal *U* tK-trcffi inii m Wirten rar Eimüht «i^gelq^.

Zu 4. Bi »t mir nicht bdcaitut p \M>nt(>n, daß dnseine AbMliriftai von den gtunnwnmiiifKa
weder Tcriangt nmh aliifq^cjben Miiü.

Zu &• Nach Riigniti-lluTi ICrmitldmiReii kommen die narh SV'. I'hr aliend« von ilei 1 'tmtacfaeii

Seewarte anmnfaeiu'ii Sitinnwaniiuif^ni zwiiu-hiii 10 und II I'br imrhts auf hin<igftn StatiaiMn an.
Zn fli. Es ist wolu Rn/iinehriun, daß Wele l'n<!li'h'ksfüllc inul S< hiHl<-ii <luix-h die HturmwunnBK

verhüld Wfniwi, joidch siiul mir Einz<-H»II«> ilMner Art nifht liokannt p^vvorilcn.

Zu 7. Da in ilor <)»"(''<v Ix-i HiiKleiisoe iiiüh- der Künte viele FL-H'her <lif l[i'riiiL'-ii<'ti^- imil Flunder*
fiadberei in der Nacht beträbcm, m wäre vieUeicfat zu etuiifehlcn. mit |{!<rli(ift <las 8turm-
«Mmnngnrewn «nrli dmvh Xacfairigmde m vniiCNicm.

gn» SenarkMrb, ObcrTuduueiitter.

6S. fitnilraud.

Zn I. Die Kiivtiiiln'vrrfkenmg erkennt an, daB die Efautehtnngen dei Bttmnwwmingaweaen für aie

von Niilzeii Kind.

Zu 'i. I'ii' Waniiin^i ii «inliu l>niilit<i. Shiffi' uml FU'Inrl" niir. vuldir zum Aiii«falii'i'ii Ureit

lic^n. iiih-cn -^U h iliin li Aiillii.xMii iIlt Slunll^igua)l vuiu Ausluutcn curiU:kliAltcn. In
tx'fimllirhr Fix lirilxHirt- ki litrn. miIikM <lii> Si^iiial gehifit iit, in den Uaden nuttck odar gehen,
wi-nn iti ilichl iin'hr mM(;liili ist. iinicr S liiilr..

Die Vor Ankt-r Iii v' "' Ii'" Falirzfup' In-ffni Vork('linui)f«ii, iieii M<'h vnr ^i lmdi'n iH'huli'ii.

'/,» 3. .Solwld flu IVIf^niiinu tiiigeh». wini da* liotiiinntf Signal >.i'hillt In liurhuft und in Kliwu-r.

Zu 4. Nein.

Zu & In Barhuft zwixcben 10 mid II Fhr ubt-udü. In K1(»1i.t mclMtcn!' ctkI am närluiteii Moram
um 8 Uhr.

Zn Jak & nnterli^ keinem Zwöfd. daß durch die ni lfd. Nr. 2 genannten Vorkehningm
ahbcidien Beichldignngen lud UnglikkBfiUlen voigdieugt wtad.

Zu f. Dnrrh XiKhhignile.
(Wnaaerbaninapcklion.)

•4. Wiltow4»r PoNthanm.
Zu I. Snii l mir Iwkutuil, hält man iIiih Stiirmnai"niiiip-\v<->(ti tiir whr ZHinkinällij:.

/ii 2. I >ir SiHnii»unu!iii.'fii ncnli'ii ji lzl -i hr iH-.n lilii «inl iiiil «Icui Aiugcfaeii iu !*ce hicniNf
iJiH'k-ii iit ^i\u: miiii-ii.

Zu :k U'i ilcrvcrliKil« t «rnl. n -\v liii r !ii< ht. du liii-rzii ki iin ( icli'^^i iilicil

7a\ 4. l>ii' AliN-hrilliMi ucnlr:i in ilriii i|ii/u lioliiunitcn K.i-Ii ii iiu-t.'i'hiiiii;t.

Zu •*. Maiirluiiiil aix iiil- ^f)^i ii lo I lir, -<iti>i am iiiicIlKtcii .Mi>ri:i ii m-^t-n S l'lu.

Zu W, S[« /irHi l'idli mir ni<-ht Ukaiint.

Zu «. I>ur< iiiiwigv MunuuanuuigiMgiiali«y»l(.'tu gi'tiü^t fiir diu Im-ni^-n X'erliidliikwc.

gn. D«tcr, Signaliat.

69. Arkonit.

Zn 1. Iiii ."^turmsvarnuqgen tfcffni im ull^t-meinen ra »iiüi fiii. a!> dal', dir am ()rt>> in Ik-tnu-hi

komnteiide Heviilkcnmjr einen Nutzen daninx zirlien Icönnlr. Der Wind hat fa»! stet* ln^n-it«

einen Rtarfcen Cljaniktfr anp-mmmicn, ««im Slunnwarnunjr-ti'Uvnunm liier einläuft.

Zu 8. Hoi den Im Herbei stattfindenden groBen Heriqgtfiachxügen an hieeiger Küste richten aii-h

die FlM'hcr nadi ctwaign Stiinnwmningen; fad aolehco eUien si« von der AniMhrt mm
Fun;:«-

Zn :t. Der Wnrthiiii «Ir^i Ix't reffenden Tdognunina wird nur durch AnahMifr tun Kaulen am altiii

IxHiehlHirin Ix'kannt pip'lK'n.

Zu 4. AiiM hrift. II der ^ilunnnanlml;^<tt•lek'r!mllue wMen nieht gegeben.

Zu 5. Narh etvsa L' Stniideli naeh Auf(;al>e.

Zu I. I>aihir« h. didi in di in l'i-i hcrd. •rtr \ i!;i i" - Arknna ein I)iiiilikal d<T Sliirni«ariiunjr aus-

geliiiii)^ iukI aueh Av* Naehi« dun-h Hi-<iH-n ciiHT ntten LutiTUe die Siiinnxtiirtinnir p'ki'nn-

icirfaMt wüide.

fpn- Knaak, Siiniali-").

64i. ^'lerow.

Zu 1. Dw Stwmwaimmgtweaen wbd allseitig ab sefar nfiuUeh aneriiannt.

Zu & Hfinf^ bleiben FiMfaer vom Avdanicn «Qgcn Stnnnwanmiigen znriicic.

Zu 8. Ja: duidi Amebfa^r und Au*le|i«n im CiaatldÜMl dea 8(gnalisten.

Zn 4. Nein.
Zu «. In cinadnen FiUen aliends, in den moL>tten FlOen am iddiBlcn Hoigen.
Zn t. Anwtndmwi wohl, aber nicht iiachxuwdeen.
Zu T. Durah Anbringung dnea flturmwamnnpikaatfiia.

ges. Melnahanaen, i^l^nali^t.
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/.II

/II

Zu

Zu

Zu
/.II

l>u; WirkHUjnkfit do< Stiinji»araiiii{^wuH:iw lui da dfutHeiKii KürU-.

67.

«iril hier im

.1.1,

MaSMlts.

Il^iiiiciiii-ii mit IntiTow iiimI «1* wi«htijre &i-

lirn jr« oilifl

Falirzrii^:!' 1

k'-lin

im Hill) II

»•i wiiln^i

-ich «i jüi

liii:<'ii<l' ii Fi" ht i ri im>i Kü-^m

I W .liiii ll Ix'im \ll-l;iuti1l

IT ilaraii. 1 >-.iliii>lrr kihnn

1. 1>»M Stui'muiimiiii^-s(<

rii'htiiii); itrirrkiuiiit.

2. Suinii«aMiuii>." ii

(aliifiii iii-iifrri« Ina. 'Iii. i,

-i.'liliv'T ^iiiii. I-^I 'i'T W'iii.l ;..^im-ii:.

liiiT llni^t(ll•. iilK-rliiiii|il Iii' lit «laraii.

;J, lll.i.h iia.-li Ankiiiitl .1.-. Ii liviaiuiii^ ninl .la~ >it;iial pliillt. <lt r W'urtlailt

Hili>^.haiit'( iiii.| ill.-i-~ im Jlalrniiiinau zu ji^iliniiaim- laiihirlil aus.

4. Im«' iii<>i^;t' Zt'iiiiii>:>niiakiU)U wliiili i-ihc AliM'hnlt ik* Ti.'lfgnuiiiu>. wi-Wu» »»«.• üu hkiip»
ItLiti vfi'tttti Ulli. ht.

."». < uyft\ 1 1 l lir alx Mil~.

»'». .\i'/ lüii. h i'-t. ihiii FiiwluT iiinl Kii-ti ii'nliii't iltiirh die
.S-ha.liii Ih liiiii't iMirilrii. F.inzdfiÜl<- filiil Im r uuU kMiitil.

7. I'liiM- wiiiiM'hi'iiNUiTli' \*iTlHi<N'nili^ watr. urim liii' hii-^i^-r Sl uniiuallinilglllelk- iiiil 'iti>-.i

WotU-rkimliii aiwjsi-i ii-^lfi tiixl >li«: iiitilichfii \ViitiTiinv>t»rii-lit4- v.hi «ler SeewMt* howiiIiI «k-

auch von Arkniw aus hi«T Mniaii^crn uml mm Aiishnn^' );«'linirhi wiinUti. lIanpt«irlilM «inl

bkt KtctM um AiiKkiiiift üImt <lic \VilliTUJig»vtTluUuiLxM.- U-i Arktma iuirli|prtagt.

gK. Pft»n, SigiMdi«.

Xu 1. Die näehalo Kftrtcnbevathenu« beflndet tMt ia SuSBit« becw. in Lohme, dem Vrtt»
tu hüren muK GdquailMit halt«. Dm Vnäl war aber ctn gulm.

7m t, Soweit mumcfamlMr Keimeii, aincl die MtmiiiraniiuiKcn bcwhM. nainvntUrh von •U
FWhmi.

Zu 3. Kiiie milefe Vcrtmilmig der Htunuwammiftm int hier wiegen der iebus iaoBettcu Itft

iiichi iii<>|{lirfa.

Zu 4. Kein.

Zu .'». .Nach etwa t Sluiiilc.

Zu II. I> int MiunincbiiHH, (Uli N'luiilcii «luii li ilii' StnniiM)imiin)!<ii vcrlifit«! mikL l^usrlfilh^

kiinniti jnliK'l) iiit-hl >ui(ge(gAen wcnU-ii.

Zu 3. Kür difw (icgrnü ftcnfigt mK^h dicw)i-iii|cfr Ajm<1ii «liv Jvuügc Kinrifhlunit.

m B«hmdt, SiKndi«.

«f». Thl4>IS4»i«.

%U I. Alif^wdiiii von ili'ii in Ila^h^l^r Nälii' iIii?* I.anili'^- ihmii (irwi rU im. lip'lK'iHit u Fi-^h- m
hat Kich im I^aiif«- (ii-r k-txttii .lalirf lui lUii Küttteum-biffcrn und Jrui-limt dier graUe Wat üb
Stunuwaniiingxwiwciw mehr (idtiiii^ vt-rw-fanfft. Ebie giflflw Anadd dendben bt mit da
•lieMlx-zÜKlichfii RoHlraimn^a'n Kifnili<-h vtiiraut.

Zu 2. .^wpit die RewnfijH-tit'r der iiinliifn-ndni UiHi-r m lt<'inu-ht koiuiiH>n. «Uifaeii fi'nx- ((•-a

StiinuwaniiinipiiFiwn mit Uii4ki>i<-bt daniiif, dult di'n'ii Hcux«^ in uniiiitti'lUinT Nithi- lii"

SinilideK HlifinxlL-llt »iiid. M-Ur (;l(>it'hpilti^ p-):«hüImt. Aiidcm int m mit <l<-ii den Kü>l«tilii S-

tanjr niwiilH-nilfH FiMlicrii an« ilrii SiruiMldorfcrn iltT Iii««'l rMili.m. <lr }Wi»iyimu\tu\i: ni-

dir liioii^.'ii riii^i'i.'<iiil. ]> i-l liäuti^ Ixiiii'rkt »iinli'ii, d.-ili .lii^iliM'!! lui StiirmWiimuni.T'

Silin Aiw<ri/i'ii Uiivr Nl'Izi^ UKW. Abittiuid (O-'^Miiinten halH-n uml zurück ^om^U siitd. Kbniiail»

i-1 I« im i kt <inl{ KÜMtenfidinT bei Hnumwainuniscn lertiaehtct liaben, «tuen aidMRn .KakeipliB

/M L'm i.'lii'ii.

JSu !{. I'ii" Sluriiivi .11 iiuii^. n ui iii. ii [lirr im Aiisluui;;ka.i(<'ti zur alltnuciiii'U K.iiiif iii-ii.iIl.'ik' ai.-

•};i-härini. ,\ii<l<-ii' «. ii. iv \'.
i l.iviiimjr i^.! Uior aiolit iiMif^ich. Die vorlxifaluviHloii SlutttT udiI

dif III .'^irhtnni.i üikmi i ii wi tIk- iwrhfiehmdcn FWher nehmen Keontnbi nm den inaq^nca

.*'tllImv^arllllll^;>-Silrmllk|r|Krll.

Zu 4. N iii

Zu < Ii «I liiiilirli /uiiilHii S und !l rill IUI 'I !;( II-, aii-iudnii-n . Ix- /«i-.li.ii l>i um! II Ihr -i

Uiii'h^lrli Taj;c.

Zu Ii. Narliziiwci'M'ii «iiid krim . dm h i»i mir < .i « il'.lii ii aii/iiin limi ii. ilali riiuiu lK' S'lijidi ii 'iwli

ilio Sliiniuv aiiiuiiL;! M M rhiili t Hi.nli n -iml.

Zu ?. Sc'itdi'tii lUil "li-m Thii'UoHcr lliill «•in »t-illiiii sii-hilianr Miiniiwarnuu^ipKdiiuir't mit viiUff

AiiKrii)<tiin(; nii Ta^i'^iiinalen und mit allt-n Verl<o>*M'niiiK<"i> i'n-i<litft »iiirftt- eim- vaintr

Vcrbii«*iTun|; alH Nui-hl-StiiniuiiKiiAlc initr I^Mtcnia-i für dit hioip' tii-^rnd, mit RiVjküiolit

«Ud cntfcmte Lage llik-lkm-!* vmi der K<nilf dir nach und v«hi .^wincmündf vrrkrfaraHim^
Hddffe, nicht notwcndix «ein. Die tkc- und KüHteiifiwhcr tnu-hieu aungchlieüiirh abetHfe in di*

Hdmlx dcH Lando* «i kcmmen und die Kwicolidinr uihI Herarhiffe venkn duich die Narb*

nfcnafe von Oüben und fhtHhwalder Oie Krwanit.
(LotMukommaadai

TO. G«hM«.
Zu i. I >ii^ Kist luT licnditcn jodetmial das KdulUe 8i(;naL
Zu S. .Sibakl liu Signal Kdiilk. bldbcn die FMur am Lande,
/u 9, Sobald «in l$lunnwanituigBleilqpramm etnygetmfini kt,

Kchingt.
«• ghäeh im Karten lucr aa^
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Xn 4. Alxu hriften werden nidii imelMn.
•'>. I>i(- S(uninrnninngT>n vom .ilirnd erhalle ich «kli Mmkreii Moimii Ulli ä Uhr.

SCti H. t> i>t iiirht iiarhzuwciM-n, <laU iliin-h «lie Btannwarnoiv; iMrihMO verUlMt wonlen «ind.

X\i 7. Irh ktuui keinen Voiwhli^: zur VcrbMwning umgeben.
gCB. Brnadt, HiiPMlist.

71. Gr^lfliwalder Ole.

Xu 1. l> ' IV' Ik i A\r lue t ikcbrcn, änd der Moanng, daß da« StuimwuniingiBWcnn ein« gute
iiiiil imiktUili. 1 jiiiiiliiiiti;; ist.

'2. Ii'h huln- ofi lMxili:uhi4't, iltd). xotiulti .'^iiinii <iiinwlialett iai, die FIsrIur ihre Xctae ttiett

einj«c(/fii. i«liT (Ii»' »tchendcn Netze «ufort i-iiilioleii.

X\i 9m Ich irih* ili-ii FiM-honi (lim i^unntdqpwnin tnündlirii mit. ebenso den ^l«nd <)m llaromctcTMi

Lk-r SiiiriiiwHnuiiigHkaMen hingt aai Letiehttunii et«-« km vom Honuannulidiu.

X,U 4. Nein.

XiL Mun^ia zwiarlicn H uihI 9 Ulir.

%n 7. UhiA 8tdle <lcr jctag^ roten IVtrointndiitwm!, die dat XadiiH iiunwr ernftchi, eine

otdrtriMiie LetOne «inxcsitt^t vnnle.

KCE. B*thk«rt, lienrbtfcuerobenrirtvr.

78. Ahlbeek.
Xu !• Die Fi«rbcr um liioatiB» Ort Inben itriiflmi Vcrtinuai tcvfn Irttlur xa der 8tnniiwiiniumr

pfänßiTt.

Xu '-2. I<<'i '-i.>>>> t.iM' hdi III liiin>iii<-ti.'r iiml n ''lirxlivliriifini \\ iihlrii uiih watUrherKiehtuqt luHmnm
«iir l''iti< liiT Ii tliT >it.'iial'it;ilii>ii, cili lUH Ii ."«Hinu Icli yniphllTt ii«U

Xu 'l. N>luilil ilic xiii'iLiw.ir iHiii«; Ixi mir :uik<iiiuni. «iril diui twtrcffende Signal Mifart wu Bi|pMl>
iim--*t j>iif):i'/.ii>£< II iiikI «Iii' I N |Ä'>i hi' im K i-Iiü niiKKehäii};!.

Xu 4. Aliw'hriftril von •It h l >< |>csi Imi m i
I ii i In (^pniadit, mtl lUc Fiidier, bevcnr (lieadbai siun

Fiwhfiui).' !Hi*fuhri'ii. i'r>t /.um f-iiiiiuuKi>: In 11.

Xn I*ie nach S'^ I'hi' in Hamliiir^ niif^cci'lH-iK'ii Mnnii\vjimaiiadept'>< In n l.'>ii n in <li i

Itcv«'! In iiiicli KU ., fhr alH'Utls an. il;i- Siu'nal "inl ln-i iilT'ht 7.11 liiiiikliiii \\<itir IkiM

IHH-ll ilrr ,\nklinft Ullf^TiMitlrti. .ii(i>t iun IKM II MniLi ll l"
i 'i'a(;«lTi|l'll.

'/.\\ «>. l»irckl l-il «-^ iiiclil na< h»i".Mii. «lall l u^iliii k-tallr M tlniti l -iiikI. jiil.H !i /t ln'ii ilir Fi^ licr

nicht Hl lficht>^iiini|; in Si'«'. «i-iiii «in-* Siiirmsi^riial p-liilil ist.

YtW 7. EitH; Verlx^t-MTuiii; wäre nur Huvtit iTwüiiM-ht, duU luii Slurni-i;;niiliiiiL-i llu^ Siiiniu>ij:iial

f*maa btÜHT m-lülU »i nlon könnte, il« die Fisrlwr, weklie MlMi von ileoMclbai «nobnen, <la»

Htnnuüigtud M-hlnbt m-heii k<"Hiiicii.

78. Nwteeuittiide.

Xii Im allircmoiiicii hut die Kfuiteiibevulkeniri); )!ep-ii friiher mx-h intiüen« \'ertniiim znin
Stunuw«niimtJi<wentni i^fnllt.

Xw >• In der ){e^'l wcnleii die ^^u^nwanNla|i^ beachtet, liei «ui^pxeigten NonUtünncn, den für
luiM-n- Kühte }n>fiihrUeh8lcii. laMicn «iph nde Hdiifier abhalten in 8m «1 icriien. Namentlirh
ItlHIx^ii S'ifelschiffp im ifafeii,

Xn -J. Silinld die S(nnnwaniiin>;»ilrj»-~i lic uiii;i'ki>iiinieii ist, «in! ilii« aiij;<yi'lM>ne Si;;iial iiiii .Muni

i^i'hiiit, \vel< hett iniierhidb 3U >liiiu(eu goH-hieiii, und lUe Oi%iiialdeiM»cbe M-lhttt ini Flur den
hift.ihri'-aintca «HRiliiiigt, WO, «je beicannt, dieadbe anrh von awlindiiirlKn Hlpliiffinm vid

i;elc^eii ninl.

4. Hi< V'/' •'MhI hui \l>M )iriflen vmm ili'ii SiiiriimaiiiiiiiL'~d'-]Kw lii-ii nwiiiii' h' ^'mi 11 i )|li/;iTi-n

der hi< r Iii .;. -i. Im k'rii u--i hiHe. >^iMst kiine. l<ie täj(hcheii Wetterberichte und vorkumimtidt'
stnniivniniini^i n nrni'-n vnii <lrr Holaiction dcf SwfaMinilnder SMtting an demactben Tagr nocli

in ihi-< iii HIaite L'<'lriii kt aiH;;i L'el>en.

Xu •'>• iKo^- IK-]K-N In n koniiiirii :i'< Ui> Ti Minnii 11 nm'h Aiif<nilte hier an lind werden dann die
Ix lr. Si^'iiide mir -Sinin iiaiif^ari;^ den iia< h-Ieii .Miiri.Tii jL'eliiKl.

Xn 'l- Aiiiieliiiiiii liillt -irh. dall iliinh die IfciiclituiiL' il<r .•^liiriii»aiimiiL-~>iL-Miile Sliädeii verhiilei

wdpjen hind. S'liiftV. die kurz vi>r Hissen der Sijriiaie aii«j:iiip ii, kehrl- 11 iiiis /-erri«seiie:i S-jieln

und S(>hifbnuii|>n>esehiidi^tin;n'n nach hier xehnell ztiriiek.

'/,\\ 1. So wie die (Nuhe jetzt i^ehniidluiM »ii^l, lällt eich »"iiie VerlHs-senin^j «nhl ineiii iiiiliriii;;eii.

Kci henmziefaendcn Xurtl- uml N'ordweHiKtiinncii könnten ilie Sinnnwaniunp-ii iift<T srhnn dnr
liier iffmeldct win, da eH hier M>hon inanehinal Mark ^-wcht hut, elie die 1 >e]ie!«i-hc hier war.

74. NwiiM^iullndo.

X<i I. "as Siurmw«nHinp*we>!en »inl tMiaohi vnn FiM-hem wie »"On dcii vorbdlalireinii ii Nhiiteii

il. u liii t. «) dull lieide Teile ^wnnit werden und ihre VorttiehtamaBrnceln treffen kininen.

'/m 2. IHe FUcher bliilM'n Uini Siehieti der Siiirnit-i^tnalc entweder im Hnfm znrftrk, «iler ludtcii

Mich in der Niihe dcr^sellH ii auf. Die voriilx rfiüin iuleii Mliffe treffen ihre VonielltlimBFn nach
iler Wiiuiriehlinifr, woher ili-r .•^tiirin zu erwarten ist.

Xn S> Naehileni die Stnnnwanmiig«|i'|i'^nuinne einp';;»iip>n sind, wenlen ilie Si^talc «ofnrt ailf«

genigell, die Tvkgnuniiie iiiHguJuui(;t und aiM'h uiiindtieh die KiKelicr gewarnt.
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/m i. Urtcn airlM, «an

an «kr dratorlwn KiWM.

«rini jp'hpmllii'h Abarlirift ika Tckfcnuinufi luriiVoo den 1

den «hrKqRndni ..

2ii flk VmrUMcn. «if Hnifra Htatnnai tm dcmurNtni Abend, mf «ndcrai den nidiiiai T«
monEni».

Xm 4> Uli litt-" Stiiniiwiiniuii>r»n">4'ii von Kim'lwni iiiul viiriili«Tliihmi<lfri S lii(li-ri Uw liiH »im

M tat anmnHuiMai, «renn »ueh Uiuelüllr iii<'l>i niii:i'fii!iir ni. n i.mumh ilnii ili>niHa~h s-lüi<

iukI l'nflUle TCriifiM «nmlni maL .

tut, Kaulkon. I. \'. K"iii^l. KiM-fatittVltr.

7a»

/II

Zu

Xu

Zu

2m

/II

/II

Zu
Zu
Zn
Zn

Zn

Zu

79. Hlettilk

I, HiiT Ix'fimlii «uh kiitir K'ii-i<iilN'M>lkiriiii;.'.

3. l i.t >iunti\i i»riiur;i.'''M iu'i iii-lil l''/' i-i Mii.Irn ^> uri-li-ri muU von 4<T H*-\'"ilk*'ni

tiü'lil U-üiliiii. .IoI.h Ii kiiiiiiiii V» r.u llfria-t- iiiul Kruhjuliixctilt-ii tiir. tUul ilie Führer \><^

KttMl(ndwu|>f<'rii itlc liiiT iiu Amliq^eblnde «n|ee)iin|Cien HtnRnlek(panune heneliiw nnd drr

HortüniMMi ili«- T><un>-t<ii.

S. Juhf SiiiriiiMuniiin^ii'lticnimni konuNt hier im AmlMKcMtiMtp neben <leni \Vi<<UTk«i'i<>n luiii

EinpuMC w>fi>il /.Ulli AiLsluuig.

4. Vcwi ikii i'in^i-ii«iiiU-ii ."-iiiniiHnnHinin-n itIwIuii «lic .(.fcHw-o^/tiiiiiif! , «Iii- Ntnc Sii iiii-

/•<iliint: . <1»T -(itiMtnl-Aiiwij^i- , iliv Sii-iiiiMT Noueirten Nachrichten iin«l ili<' Sitiiir-i

AI>i'ii<l|H»t Al>« l)nf'<'ii. niiil dioc koiiinnii. )v iim-htlcm CK ilie t'niatände crkubcn. mion n>

.1.1, l>.-r, k

U, K.'iJi^iH II iim li iiiip falir I '/, (^IuihIiii Hut wi.

5. Ibill iliin li StnniinimiiinKt-n, wekbr hier im Writerkairtcn benr. neben üfnwdben mmipHtfi
«runk-n, SrhiiU-n viThUtiH wimleu «Ind. i«l nicbl luu'hzuwvtaen.

1. Die binlMriite Einriehtnaic |Rnii|rt für tMettin und rngcfsend. HMiii'-miiiMK' h\eiU Hmi).)-

»talinB. irdi ei munitldbar nn der Hce iqc».

ga. Leittf LoiMenlraauiHUKkw.

7«. .lIlN<lro>.

I. IHill ilu« WiiniiwMniiiii;:«M<-^i ii vi«! lnii. lit.i winl iiml S Jiifli-r iid.l Ki-<liiT »ii-h daotr^

rirhu-ii.

& Ja; indem die Nhitfu kwiiu Sichicii drr Si^iiair wciu-r ran der KükIc ahbalU«.

«. Durch eofciiliM Anfddm der Signale.

4. Nein.

«I. Um i»V« bi» It rbr nbcnd*.

«. E» irt MunuMhiMa, daO durrh die 8twnwniMiB|ieB ScUdcB wtMm doA, HimbWHI« iW
sieht «naigelNa.
7. WöBte kein« VWhllge.

gu. V. Hofteaan, tjügnawirttr.

77.
Mduumr der ftrbitfcriieTfiUMnilit 9bm die Zui-criäwiginnt du»

eine pite. Keinen piten Kindnidc
1. Zunubt irt die

natürlich, «renn ilk" icaiue Xvte
(ibrr rin Stiinn p-wrhl hat um! am närhi-trn Ntruyn- «"^ pi*»i'hnli< h immrr nirh etvnf n
Ixfwrn wlu'iiii. ilii« Sii:iml lUifp'hilSi «inl.

/u 2. I'i« 1!" U-. iifw. licr, Hi li hf U'i Ih-^'UHk ikIiiii ». hin hti ii W ritcr iiiiil fidli'ii.li in liiin.ni. l'? in

/vvi i). I -11.1,, .1. »i.' ilin lifii-. ii riiih.>]t'ii M>IUn. tun ili.T- jiilc^niul Uiiu lk tiiMinwi>nli n «kf

üflunnnuniuii^, und «iihI hifnliiK'h udi-rx tWv Jioufeiifiwbcr vur cuipfüidbrlien Vi-du»!«-!) I»-

mhit worden. Die graUw Fiiebcffahneuge am Wallis, dm Orten an der Pmbdarier Badi
nnd nun TeQ aueb aw Alt- nnd Neu-Warn, dir im Sonmier d« narlriB im Haff Bq^en, InaniMii

)i.iln<ninl in den hkngni Huf«-«. Am-h kl.'iiw-r.' Küiiti-nWiiw««', tor «lloii Knhno. die, «>
nicht dos Ännnwnniun)rwi(.nial j^hiUl wärr. itm-h ins llnff tEcTicn «ünlcn. laufi^i di^n H*N
ahi Niilhafcn an. »o daH ^i<h lici nulndli'iidi iM « bin lili n Wdicr niimrbiual pvvn ."oi püfli'?«

Fuifhpi fiiliwnp' und vii-lc klfim-rc F>d>r/r»|:<' unil Kidii»' im llnfi'ii Mni«iiinH-ln. Inaic«-^''

j«sb» b Ix'i di u vi>i> Sti fliu k. iiiiiii ii.l. ii uii.l int< lluff ^rhi inli n ^rn.llrn .S hiffi n ilit-. f-u.Tu

lini> liniii;.' (iiiil' l, . rii/i.l, -1 h iii. ri. i 1',. iirlcilmi;;. ,riil<'ii(ull.i ninT iviTili-ii dif l'iiiniii'T .Ii

Ijt-iiii 1 Vwifriii dt« 1^-ilbobuA dui> .Sii^niü M'lieji, wenn -ii' Kirb entjuhlu-iicu, in :?wiu(iuu»<

licHpn m UeibeB, die Sonar «wlier aimauian laiaen «diT nndonifnUi^ «ean aie ^fifw^ in S>
geben wollen, eleh hier aehon Im Haff auf das Untmtvr iirüiwricnB Uunn niid aa Bad »•<*

Mffe*t itntioii und 7iim-n ktnnen, vraa hirr im Haff bei dcu gHIOgn 8et0lli^ M Vfictai

»ich dan S'hift kmiiii l)cw<vt, liedi-ulnid Ici. bti r ».'cur-hciMn kann nnd mett mit der Llltnf

gcfuhr vcriniiidi ii i^-i. wie .^ hitiifi^' in S<1' .Ii i rull i-l,

JäU S, Kine Alm-hrift iti> T. Iiyninnu« uini M.fi.rf iiarli Aukiiiilt <li.i>iii'll»'ri im KiiMcn nuxin'baiii.ic

und der Feuomirlcr au( der Insel Lcithnhn diin-h Tclcphnii zum Aufluiacn des tMgnab *<>i'

^•fordert. «0 datt Back etwa 10 SOmiiMi narh Aakunfl dea Ttlapramnia daa «tai

ip-itittt in^l.

7m 4. Ncni.

Zn Bi> Leider knaaM« die narh »Vt ebcnd« au^qnbcncn Tdepauune ant
tfenen S Thr snr VoMfantUrbang.

j ^ d by Google
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Viintiihsichtlii'h winl In ii.-i<'h:>it'r Zrii ili>- Itnhn von Jaunit]; bu Zieguiiurt vcriuii|^ w«nl«i.
uiiil viril dann i-in I^l^tlunl hier t'iii^rn< hirt wcixlmi, and ieh wotls dann meh die Abend*
teliyramiiii- iiim Ii an iIciii-'oIIhii Ti\4:r crhiilti n.

7m ß. Siclipr ^iii'l J'iihi/i Up', vor alli'in Kühne wi'li li*- im lit \ ii I alilüihfii konm ii, iliin li das
Signal (Tcwunit iiiid darauf iii< lit Unff jr«'i;ari);rri, vor S liadi n lii'walirr wordfii. Kiti/olliilU*

vt'rnm^ i. h tii. In loi/iilidin ii. ji'ilin li wi rdi' ii'li mir in /iikinitl 1 1< rL'lfii'hi'n l-'alli' iintii-n'n. \Vi«-

jri'fiilirli. h •Iii.-' Halt iiwonden- <ien Kühm n »ein knnn. /ri^i. dflll im Souimer l'.Mi ! nlli in uiyi'u
1 I l.li rkiilini' iintorgin^Mi. von «Irncn «Irr jn^ lilc Teil mit I^cliin^ lotal vorlnn n i;im^.

Zu 7. W'i'iiii bei Virlän^^erung der Kineubohn von Jmuüi/. iwh /ic^'mtrt die I^•^l;u.'l'ntlt^ In i-iu

Amt nmeewMidelt aon irini, werden die Tclqpnunme rn^itaeitig vcrüffentlicht \v< rdm kiinncn.

gfx, Beetz, e^igiualUt.

7K. Wolliti.

Xu 1. I>ii- Üfvidkoning iüt der iScewane.dankbar für die Si^ual»uuiuii.

Zu S. \v< di( PticlMr nad Fahnenge mulnnlen and e» wiid ein Signal gdiifit, ao gäun «ie

wieder /.unk'k.

Zu 8. I>un-b HiMcn dct SignidkOiiiai, AudiliiBen des TekgnunuM und mündlidi.
Zu 4. Nein.

y.M :.. Vofi lit Im 12';, I hr ulx'nd-.

Zu a, Wriiüiet wird durch <liv C<lum)wanuui)t *vht ott :><-lntd<-ii. Im s immer wie im VVmier.

Zu 7. In loHHgjit Gfi^ genfigt die jetiige lüiiiirlitnng.

ücz. P. n «Iff, StunuMgnalwiüter.

79> OwoMmWtarmU
Zu 1. Die Fiaeher in (in^ß-Hur»! gilMii wenig »uf die Siununanuinfen und bilden ideh aurb

keine Urtdle; lie gehen melir uaeli ibmu cij^encn l^neM«ou.
Zu & Kaeh den Iiier feauditca Eriahmi^^ «ctden ma den Fiachem die Stunawamnqgen nicfai

beacbtet; ob paaiierande BridMe ditadbe« ImdMea« war nicht featawtolkn.
Zn S. Die bier einlaufenden m^gnunme «oilcii ia dem ün Haupilpattal angchraefaten Kiateu

auiwchängt, sonst geediiebt nichts weiter lor TeibnitanK dcnelbeiu
Zn 4. >'etn.

Zu *K IHc Telegramme werden des Abends nicht mehr weitcqfiyebeii, da kein Nachtdienst auf
dem iifK'hsten rnstainl Srhleffiii eingeführt ist, und i«o knninieii iliewiben vrol iweh 0' j Srutiden

an) iiürh.-'teu Toge an, uihI zwar durch da« Tck-)>ht>n.

Zu 6, Ist niclit aniunehmen, aurb niclit musbauweimi, daü etwaige Hciifiden mbOtet worden aimL

Comerow.
Zu 1. Die Fiwherei ist dadurHi gehoben, und die sorot entstandenen fkliiden haixn sieh wf

mindert.

Zu S> Wenn 8tumi angesagt i«t, fahren die I>^uie niclit hu».

Zu 9. Durch lofcntigee AumiMcn der i^igimle und Anklelx-n der Stunnwamnng an Flakattafdn
der tiemeinde Cotemv.

Anfgezoiri n nini da» Signal .'!*> Vtis to Minuten nach Eingang der Dcpeadie.
Zu 4. An den I'inkntiafebi in CWrow. Ott iiv\n- kh mit CMcgeiHieit, wenn die Post fort ist,

nneh Loddin und Zenqiin Abschrift der r>c|H~M'lu' mit.

Zu .'i. Am andern Morgen 8Vt Vht- Die \\<^i uint um 7 l'hr abends ^eseUaeoen.
Zu 7. MitteUung der ötnnnwnnmigen naefa Loddin lutd Zeni|>iti. nn l-isohervi im Arhtenraaser

betrieben wira.

gez. Wergin, •Stumisigiialwärter.

Hl. Kolbor«.
Zu 1. Da» Urteil der hitiMg>Mi KiistenlM'vrilkenm^' i-t ein die ^'nin<-ii Vorteile <le?i Slurmwanttlllgt-

wenens ancrkeimendea.
Zu 3. Sänitliehe hiesigen Fi«'hnr und S-hiffer tx-nchten vor ihr<>ni Auslaufen die .<tuiinn-nnnine<>n

und Wetterberichte.

Namentlich gut hiit m h die Kiririchtung ili r W- ticrti lf-^-ninirao von .\rkonn und Urii^icrurt

niicli hier U-währt, «cli lic ^:lcich nnch ilem Kiiitri'fft ri s'
_, l iir niorgi-ns. 12 l'hr mittags nnil

i'i I hr iiheiid». hier nn dem von der Königlichen Hafenbauiusjiektioii an der Wurzel der (.kd-

molc crrii htetcn Pfahl durch Hu< hxintien und Zahlen dem Fiaehfaiig nnd Sehüfahrt trribcnden
l'nblikinn zur KcimtniH gcbrai Iii wcnlen.

Iht die Kil4teiifuha-r liii r mdic/ii ein^nvaiiiri ii -iihI wi pL u Siuinuignale nur noch Ton
den auf .S^' den hic^sigen Hatcn im-victenilrii lhoii|.fi rii 1»ai lii.t

Zu St. Die SuirunvamHiiCNKiinmlc «iTilt ti uh i. h i:a< li i!im l'.i.'ilrclti ii aiitgc/ogcn.

Zu 4. .Ahwhrifteii «cnlcn. «cnn die 'r> liv':'miiii- \.iniiinii:^- > iiitti ffi n . iKri leiden hicHiai it

/«itnngcii zur Aufmihnic zugotellt.

Zu «i. IHe im Winter nach b';« I hr nlx-iids autgegdiencii ^lurmx\tiriiuugcu livffeii in der Z«-il

von lOVt bis llVa t'hr hier ein.
Digitized by Gl
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Xll 6. Itriui Kiiitn-ffpii <lcr Sliinnwiiniiiii<.'-><'l>'t.'niiiiiiM' «(-nlrii ilir* im Hafon lii-findlidMB ticUtk

nml fi«kaliM'h<'ii Falingnip' oxirti vn.'iiii »olimli rw<'i(i-UiK> rk-li' S'liiulrii vahütet wuJui.

Iiim li nvht/i iliLT Wiinuiiii.- »•nli n uii. Ii » Ii- S liUfoiiifüll.' auf Sii' vi rliiinli-ll «rad luui|i!-

-ai 'l.hliir' h. •Isli -iv I" •'t''" li"'' IIm"'' r.ulil iuiln-tcii.

7.U J. Krrtiiu-ilii «iiri-ii iMitii-H' W'un.iin^rn dir "iiiniH- nu- N K. ihi dii'^ riir iliii «»lliili .

Ti'il ilfr o-.i<«v ilif j-i'fähtlii II ftml.

ItHW \V'amuii|cr» münlcn lutii|itMU'blH'b liir tltl^ N'hittalut Ircibciwl)- ISUklikuiii vuii pxilkiu

XuUiii acte.

gr*. B1*rk, ObtridM!.

Zu I. I'ii' Kiwtoiln'Viilki'riiiij: m ilii>«'i <"-i;i iiil fi liar/.i im -in^riiiiii ii Mull.' ilii-^ -'uriiinaniuii.-

M 1-»^ Ii.

/.II i. >ti^i-tM'lulti' buirbu-a «Iii- Stununaniuu(^-n 1>kI ifKi'kiiüUif, va-k- Fis<'bLT aUn- ilaiin unti.

wenn «Im Luft airiit drahcod municht. In drr HegiA miit der FiM'hor bdw BradMiiiai «kt

!<iunniii|riiale mrh «km Otniniclcr und kehrt nm, oder fstlit nodi •rhacll ntek 6m, um Ar
iiahr auapratalllen Xrl»- rn l>itv«'ti,

SHa 21. I>ii- SiiinnwamunirwiKluili- aitiIih iu<liirt luu li <l<'iii Fjiiin-ff<Mi iI<t Telepliminr snf]^£r)|>ni

uml ulli' IVUiiraminr -iif.'il iliin h Au-ihiin(i U-kaiinl ijivolun. Am » irhti|isteii »iihI •üc i1t>:

M.iiliu- ! W i lli lii'l' )jniinu,r Arkmm nml l!rii«ii nin. nrli In' s l'br vnniiitlaif-, \ J l"hr uiiiu.-

iiiitl <i ( Iii tiji' Iii.iiii.u - iiii^u»'li^iiit^ Hcnlfii. In Ki^lU iv. ho «Iii* iihmkIi'h Kiwb*T vitii <lfr

•wiir ili-^ ll;ih h- a 1 .1 Hill 1 1. Hährci«! «Iii- l>>lwti«tati<iri nii diT (MmIIi' Mafi-iii. Ii<>;i. vrf i<^

iliise 'iVli);raiuuie luli V'urtcil ilurrb pvlk- BtH'lwtabiii und Xmblvu an einer Wcttonouilr »ai

der Wtmnl dor Ortiuoie anf die guae HatwillnnB den Fiarfacni «Khlbar gcamcbt.

Xu 4. Aberhriftan der vonnittiiK» eintreffen«k-n Tefeienunnie weiden den beädra in Koßing ibrafr

enwheinendm Zfitiin^fii riip>lrllr.

Xu ö. INe im WuiUt iim h ., I'hr altviuis auii^fgetmini Stiirmnuiiumjn'ii in'ffoii in EoDkv
xvriM'hi'M Iii'

, und llVj riir abenda ein, in Nml nieiclcne iiarh lu rbr abends und MWt an
7 l'br am 11:11 hi>ten Meilsen, in RQirrnwaldermOnde atier eial iwinrhen 7 nad 8 I1ir en W-
P'nilrii Miwp ii.

Zo IIb Zur Vi-niiiHiliin^' vnn .Sunu-i liäilcn lilcil«Mi S-m l-i hiffe im Ilafin. all«' S hiffi' «.nKi

fmlcr vulaut und di<- FiM'biTliuut«.- kr>iii-r auf ."'«nuMl geaagen. Ub divK ausecbUeitbrit m
KiMfiWMItn dwrit ISinticifen der iMnnnvaninag venmlaHt i»t, oder ob bereita daa daricMM»
BaitHnetor oder der sriian amiHiroritene Ütmuk die Vonielitmiaflrq^ in (InnK i^tmvfct im.

kann nii-bl ntchr nntn'K<'l>iii «rriliti. IMiiiijTfVfn läAt »ii'h au« letzter IMt wlitItT rin Ft-1

an!;i-lM-i<, ilalt ilio Stiirniuaniiin^ za xiiüt nnlraf. .Vni 12. AuftttM I9(U hrarh n.iinliili in

lo rhr viiniiiltai:-' >iii WiNi^innii |>l'>l/li< h aii«. nm-bdcm um liV. tTir rin S-blcpiKliinijif- 1 ii

XWi'i U-la'li'ii''n rr.ilt:iirh /um Kiili'it-'tn'ii :iii *\vr Kii^li* mt--ir''i:-iii;_'Mi «nr, [in II l hr riiii'''

ilcr Tr..ii>|«n nmi,! lin ii iiii'l <TTi i''lii>' mit Miili«' tb'n Hafen »iiili i. iMi' Mmiimnniimt
Hill 11', I iir iii;.'<.yuii.'i 11,

/.II «. l>i).i>iT Wh'IuH iii'l»! nifbri'n'n übiili<'lH-ii /.fi^t, dalt rint- t^lunnMariiiuiic luu triUn-o Mnj^s
elngdien nm& Va«Mldann winl dealailb, daB die Hoawaito aidi TcMgtaBunc laild bm
Slitieniarlit ienden llllt nnd danna ani frOhartcn MwKen die WcticrvoniuMagen für die Mitf*

fahrt den Häfen «Ufeelicn Uft.

l'm M i>oJ<'hcn Wcrterlajtcn ru hizHiiir wamin zu können. «Jltc du- .S>< vnirt«' oiiM- Zwesi-

Mi^li' für Klnninuirmin|.'<'n iiiul U'i iic ik«ri<-ii int Xi>r>li»li'ii miiiw IiIhimI« iTri -lHcn- \>»'"

küiilili'li ilir ilTt'iiii.-ilii.'i ii I i l"i:i"imi"' im- l!i ii-Ii'K'i I «rKlalli ii iiinI il:ifiir i'iiii' ilri-i:iu!..-

)Iulduiit( viHi trinrr iinnllirbt'ii i^talliiii iicIh'ii iIcii vt'rtiliilx'inli-n ui'-tlii Ii .Vi konn litvi iiilni «tu

gefOhrt weiden.

P'/. Ilarrb« HatViltjauilwildEUl«.

HS» BAgeairnld<>nnitnde.
Zu I. ICiii wiiliivrollcnd«*.

/m 'i. .In ji^li^'b in Füllrii. wriin cü muh mit«'» Wcili r M-iHi iiml i\i<- Lull iiii'bl ni (IrahoMi i*.

p'hrn «Iii- liii^ip ii Fl- liiT iliri III r- irfi Ulli >.•< lim Ii; mirli I >jiiii|if« lijffi' »iiiil in <oifbfll

F.illi'ii Ulli Ii iiii«i;t luiifi II, .S U hüll- iui li(ii !•« |.'cmfinhin vor, im Uafcn tu bleiben.

/ii 3. .liL dii" ^<tiirmi-i^-mil »inl -iil«ri iiikIi Knipfaii); der ^tunnwamung au%rldflt und d^ae

«tdbiit im Ka»U-ii für .siuriuuariiuHjn'n HiiK|i:fhjlii|{l.

%u 4. Nein.
Ym a» Am MiHipn dei danuflalipinden Tifm swMmu * und H Vbt.
Zu ti. .hl. man kann mit Rcwtimratbeit annehmen, daH ßefaiden dmrh die ätunnwaimuigHi ^*^

biiti'i uiinb'ii »inil, KiiMEclfälle kann ieh nicht an|;elMai<

/.u 7. Uuivh AuMdlonK einca A(icnoiiH.-<«iK

gut, Rnknw, ObedoiaK

M4. MtolpMlIii««.
Zu 1. Kill •'iitM-bir'^Icii iiüiKiijii's.

Zu .Inl liiu FiK' hiT (.'i liraiii lu'ii U'i crliillii-m S(iinii«i|£iiul verwhiirfle Vorsicht ihhI pA«
ilanii «cltcii »u( gnilturc KnUcniung von der Ki'istc. /luu Aiiaianfen bereile Hehler rcriaans

dann aeUen «oiil den Hafen. De» paairiewnilen, einen {Vmilrikun mit der Kfiala itauanto
HrUffen Udhl daaSiRnal de« Hinterlande« und tler xwteHien GeialiBft und Bona rUtm/tamlm
KQate wefcn mdcekt. Dampfer kflnnen de» Hohiiellhrtriebm wenen weniger die Stunuaanwapa
berOckniehtiKeti.
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Xn S. Dir HtnimmumanRCD «roden ahhdd nach Anknaft in dem un Ifait hqpmlRffacn KiMtcn
xiini AiHhiiri]; ((chrarbt.

Zu 4. Alw-hriflcn wnmlen iiirht rrlcilt, iln Ixncü^lirhe Anlr-ii^i< nu-ht (Stellt WOldcD.
Zu .'». Ära Mi"r).Tii kIit iIi« Ii in «Icii i rstt-n Vnrmhtapwtuiiiicii il<n när'luiti-n Tagw.
/.II (i. Vm int uiii '•irliftlii ii iiii/iiih h II, iliitt ilun'h die Stiirnin;inMMir>'ti liüufi.: luul. ii '.. lii.it. t

und McuM-iunlcbiii |^;iTiilit «nnlin >in<l iiml wnnlcn, uri<i zniir «Iiik U iii tii/i itiL.' !' in Iii

iIiT Sitiimlc. «i'sfuilb »in h Kiiizi'lnai'hwowp wliwicrip btizubrinjfin ^ill<l.

'/m 7. 1*0» ^turiu«'iiniuiig»w««en iitl diu tokukii Uedürfiii»«'!) <-iiit|>r<i Ik'ikI mu h jolT lilf|lUlM^

mt wfftmimm, ilaA Vwtiwaai'iingBn diwaeHa nicht in Vor-^i hu^' m liriijv.'<'ii miu\.

tin. Doiarke, UlierkHiK-, .sj^ialiM.

HS» Lefea.

1. Die UatKcn, irio mu-h dl» Uer wtlwiiinJan anawärtiftvn KlacilHr luhcn daa bcaldtende
Btiirmwarniing»«'CM>ii fAr dinrliam e««rfcnlii|r nnd auMvicbend.

/.II 8. Iler Iiienge Hafen wird nur vnn KUw-hmi aiifgmurlil, wpIHii> dii< SiiirmwanunMn Jpnas
licai-hien, Baimnetpi>taiHl. ilii" Xiinrliiiicn diT .s-c iiütr. mit Intcmttu' ix-oiiai hten nnd (M Hafen
tmht früher feilaaaen, bw mit i^khariirit anninebuen iat, daS die Gefahr vorüber.

/.II X Die HtiuiDimnwulgien «cniaii aofort aadi RbifPHiff dweh Aiulun^ am HafenlMnburaw ver-
rdtcntlii'hl.

/.II 4. Nein.

Zu /wLM-hcn 10 und 11 l'hr alietidH uud »enlv« itofort dun-h Hi<aeii der fljgiwilkteinc befcaiuit

liViDarhL

/.u «. Histtber u>t hier nieUa lidBunt gevoidan.
Xa 1t Kine V'erixatenuv <!*• i*tntnwrarannnaaeatiii* für die liiediip (ityi-jid i>t tii<'hi i'rfordnürh.

;fi-x. (iardoa, Sijnialifl,

M6. WlltoiilMMV.

7.a I. Die Stirnnwamuiii; bat bicr nur llcdraluii^ für die KrMviiKwbiT. IMe EinririilunK wurde
mit grofivr Frcutlc Aii|!i.-ii(nniii<Ni. F> liprrM'ht hii'r <iiK> Mfiiiuiip: [)k> StimnmimunKen ränd
jtlll; ilif hii-sijIP Kiiriclitiiiii; it*! alwr liui)»* iiixh nicht itiiHn'irtirml.

'/a i. .In! IKt Kii-'<ii zum Aii^lian^; i-' uiu \\'i-/r u;u h 'Ii iii Siriunli- :in^'oliraihl. .Inli i Kifi hiT

still 'T»! in iltti KiKtvn. In-vor i-r umii dtui Sinindv p-b(, ob utu li fiiic ^limiinnniuiii; aiLslüincL

'/ja i. Ja! Niir dun-h AiHhAn^ im Kasten nnd mttndlirhe MiitcOangen.
%a 3, (icwölulich am nächsten Mofgcii.

ün 6. Jnl Die FWhrr faiuen nielit anf See. bringen aiwr ihre Boote und Nrtae in Hiftwheit.

Xn 7« Durrb «in i<ignal in den Dünen hei der Anafaliitaidle.

M7. Mmvwüi.

ün 1, Daa Urteil d^r K^^tenlK'^'<j|k(TUll(; für diene ItCKt'iid i«l da«, duß <lic Stuniiwamnn|j|a-

tdemmme »Ar oft crxi iUiiiii cinirrffcii, wrnn der r^iumi wImii cinitn- i9tiiiHkii hier iit.

Zu i. ^rnnnwaraunputriflMn ivcnlen ton der HevAlkcraiiK (Ftiirhcr, KÜRtenialim) genau iMMditct.

Bereite FtafaiaeuKB tmden von Flariicni bei dnlidfendcn BturniwamiinRen gthwunu.

/.II 3L Stiirmnsniiiiii.'f'it'lnmiiiinii' worden «ofort in den fni h3ii|[etid<-ti StnmiwaniunipilaMcn auf*
(.-mtiH'kt iiiiil ^rohni )4iti'iii Fix-hcr frei zur BeBi<-l>tiin>t<(;' aiifirrdiiit wird die Mmniniraung
<li-ii nü> h-'tli(v'>'>i<lcn F^-Iwni liokaiint genairht, wek-he »ie ireitcr Rbc«.

/
1 4. Aii~ iiriiiiii ilvr Blurmwaniungrttltffainnie werden nidit gq^eoen, da tliew oirht vemttei
«UTicii kuiiiipn.

'/m tt. l'vt i^l aazuiH-luiK'ii, dnß Sbäili-n durrb frühaaUfg Antreffende StumiimniunRen vcriifitet

•iad. Kiiin'lltilk- vrniiaK ich iil<-bt iuuni|;vbcii.

Xu 7. Eine Verhewerunn HtumnmmungaareNnit fAr dieac ti<vfiiil !•< > i
<

' ' i'^ rlii h.

g^z. SkoBiriirk, .'^t|(naiiM.

N8. BIxMMI.
/u I. IHÜ da« Siunuvanuut^nreMn fib' die Kflalanbevallcerani; «ine aehr wichtige und |inikti*el»

Iviiirii-fatuni; ii>l.

/•I t, Ihmb nicht Anairalen von Fiediein, BeiüMen Imsw. Ankam von Srmten und Rdmeugen.
/u X Uurrh mfortiieea Anfiddien dce StumaiiKnaH bei Ankunft dot TdcKnunnw.
'/m t, N\-iii.

Xa 4. Viiriiiiiti^tii /.u'i:4'li«n !<> iiml I- I hr <li'^ iiiid>'i'i-n TaK»'.
/.II 6. litiitiminl tumiiK'hnieii. ji-ii(* h F'in/cH illi- iiii hi luv hnnM;i»i-ii.

/.'i 7. Eine ViTli«-*i-rini>; L«i in «liwr t ..t' ml ui' h' U 'Hl <la ^uii Orte aelbllt lEeilW Flarlier WOihnei».

Ihe Kij«'bi'rorle lM-;;on in ."'iihlnrilf vniu !^liinu»»niiin;:-'mA>^i4'.
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H9. Oxhftfl.
Zu 1. I >i 1 I iM-li> rii. 'Iint- iiiiil Siuiil-i liuirii Kuhn rii iiii^ Ar; I iin;i-;:«-ii<l lU-r Slumtwaniuiip»!-;«

Oxli.itt -jikI ilir SliiriHiiiiriimi;;!'!! ^Ur irwuu'^li;. nur uin! zu«<-ili'li yr«üiii^hl, ilaß ib

Wariiiiiimii friihi i • iiirn Ih n iii'H lilni.

Zu 2. \'(>ii ihrem Siiumlf aii!> köiimi die ulifn (rciiaiuilt'ii Li'uie von OxtKift-.Siml uikJ Udiof»«

iii< h( h Ikii; aobald dfe Leute mf (fice i4iid, entachlMfiea aie täek nur irlnrWivM»
Uli Luiiil 2U gcbeii.

8e«arbiffe enrutaa nutantcr, je nadi der WiiKlrirhtuii(& unter OiliDft oder Hfb iiihjiiiiii

Wetter.

Zu :(. .Snbulil (It-r l'(»<thUf<Ktellc OlMA vorn Tt>ltv<'i>|>l"'"A>»t THuuqg das 8tBni«uniuiit:^t<H4«vrnJi 1

1

ziwcbt, wird <lie AlM'hhfi daron sofort in lUiii mn L«ui-hiiunD augebuHlMen Wctterk«A«n *it-

geuätiKt und tla« Signal iichißt. FJnr amlcre Verbreitung iat fak auf
veil Fem«^irei-bverbiudun);eii uswr. fehlen.

Xa 4. Abarhnften ron .Sltirmvaniunfcen werden von Uxbüft ao _
Zu a, Zn dcQ ventrbiodenirten Naditaeiim; vom nach 9 Uhr «Imda liia 9 Vit

:

7m «. AnmnduMn H daß adrikkn dvnk die StmimtanuiMen voUndat iiadBii,~«d ia

luducrm JriMi Uer keine eritaUipkeD Sdifiden faekttut ^mnafd« aind. BnatttO» Un»
oieht aiMKfllhn wwdeit»

'/m 7. DÜudi UflMtoilen d» tSiBMlniaHwi um niiodaitaM lOU n aarli üüdcai, damit die Lerne i«a

Ctadi8fl<8and und (idinjn-n daa SiKnal von flnvm 8tnmde sna adica künnen. Dmch EimA-
twag einer Flermpret bk-iiunig narb UerbüonlBan und Hewa. Beaaftngunjc äa» donigeo Ldm»
oder tiaatwirICH, da« TelcKrunm an geci(pwler Stdie der Dorfrtnie auandiinprii od^r aonalip»

Xciriien XU aetaen. pgt, Heere, iNgnalifi.

Pntxi|cer-IIH»tei'Bcat.
Zu I. llieriKa Kii>lt'nlw\r>lkriiiii^ (ivn; •-irh üImt die l'jnriibtiiii^' >li-^ >^Inriiinanuiii}r"»«*fi"

Zu 'i. IHe AlMnSlIgUH); dt-r .'^iiiriii\\uriniii|.'rii winl vtiii den tüoi^rt'ii FiM-herii lie»<'h)el, w) daü if

IIa» lliiiniMtnhri'ii auf die Si- oft (iii<.'ti.t«4ll bal>en.

Zu l>iL- Siuriiiwamnngeii werdni niu-h .'i Minuten in deui im Dorfe aa ctDem Hauar Mar-

brarlitcn WeitcrkaMeu aiiK)^>lMii}^ und d^iK lietreffeiHle i!*iKnal wird sofort i^eliiflt.

Zu 4. Afaarhriften \m NnmiwarniiixEen wenlen nii-ht gfiifthea, die Fiaelwr Imn die Waimaip«
im Wattadmiten.

Zu & lÜB im Winter narli H% Vhr ainmb von dar Sentaiten Beewart»
«aiWMg^en kommen Mcr am anderen Tage frOii an.

Zu fl. Dafl durch die tMunnwamunna Pnbiden verbotet wurden, iM inaofem aiuninrtmiea. d>

die Flarber da« HiiuiiiHfahrai auf die See iieim Eintivffen der Sturmwarnungen untct&fc«

Imsw. verw-liobeii.

Zu 7. £ine VarbeaMninf; konnte inaofem «intreien, al* daß die Bnnduier von Danager HciMcnRi
— 1 fan VW hier entfernt — eine Abadirift der Autmwamnng «halten wQnkn.

RCK. Fera«hfc«, SgaafiM.

Ol. XeafahrwaMiK'r.
Zu 1. E« liemrht im aüfteindnen ein ziemliph Krofle» Vertrauen auf die MrhtifMt der Stam-

wamunp-ii.
Zu IS. Karb nii'iiK-ii KrfahninKen werdeii di<- Wuriuin^t ii Mclfacli .beaehlet. iMM-hrr. weiche in

Heransfnlm'ti begriffen »iiMl. kehren iH'ini Aiil>lirk der Sninnwnmnngwijnial«' um, kli-inerr

hiffc veiiaiuHm Helten den Hafen, wenn duh \\'arniiiipsij:iial gi-zujfeu ist.

Zu :(. I'ie Siiinnwamuiii^ii »enlm ao aehucll wie tuiii^n diiivh AtudMUig der Telcgnuiuue in dm
\\'<-i torkasten zur Kenntnis ilii IntercflMntcn gelmHit.

Zu 4. S)\vcil liirr iH'kmitil. nein.

Zu •'>. Dil' lull Ii rill iiU'iiiU aii>;.'iv''l><'>i''<i '°~liiriiin»riiini^< ü ki'iiiiiieil iiieiiilew CIVl am llithiM

Tum' /«i-'lii Ti s iiihI '.I riir vonirin;i>:>- uii ili i ^•tullll^^a^|lln^^^ll•llr an.

Zu tt. Jk-sliiiiinrc l'"älle sind hier iiii In iM kruiiii.

Zu J. Nach ilie)w<«iliger Anniehl p-nu^ci'U die j< l/ij:rn lOiini. Iitiin^. ii ilt ii an •^ii- /n ^Irllcn.l. i
\»-

fiotdemniten.

i^vr.. I.aehlsrh, Uaural, lluUiiUiiuiibipektt«.

92. S[culkhrw«Mier*
Zu 1. iJna fttiHiBwimiiMmaiiPeeen iai von der hiaeigen K0atenbev9lkeniit(; ai» prakliRdi

Zn S> Die Slurmwannanen der Heeawie «wden von aUen iriamni SeihiIhhitrtKibeiidcr beaHiKt.

Flichcr, Kflalenflunr und FDluvr von kleinen frliiffeo TcriameB den Hafen, wähmxi <i»

HtnrrawaniuiigBHipml gdiillt ist, in den meinten Filicn nicht.

Zn 8. iMc Stnnnwamnqgen werden in efaicm dasu beatimmlan Kaaten am Hnj^ige dt» Lmm-
amia-(JdiSndcN aofort nach ihrem Eintieffen mm Auahange getweht

Zu 4. Niiii.

Zu .'>, Z»-i«ch(m li> und 12 l'hr aIm-uiIm.

Zu ft. 1> L<\ »iihl iinxuiiehiiien. diiil s liädeii durch die ä4iiniiWarnungen Twbntet wurden; BmrJ-

fiilli' sind jtil(>" b nii'ht iinclmtislmi.

Zn 3. Die uarh 6'^ Uhraliendii von der Seewarte auagegelicneo btnnnwaniaBcen müflten

far die itbi^^ raationen der Danciger Bucht noch am edbigcB Abend imb Auafaang pidanp«-

ges. Wundfrllehf KAnigOrber LntMiikcttiaiuindnir.
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93. ]Venriibrw-n>iN<>r.

Zu 1. winl im iiU^'r-iin iin ii tiir |irnkliM !i nml pil prluillrn.

Zo i. .1:1. tu- wcnlcii Ix-sn'liU'l l>(-siiiji( i-^ vnii ;iii.^lau:( lulcn S hifffii. K'li'in'Tr S< liitff •.iml liftirr

ilcr Sliirtu«iinmii<r LüIIht iii' Ii' jinNft liiiifi u. imir.iTc Si liiffc h hicU-ii <liis Aiisliiiifi'ti l iiii-r

."^liinimnriinne «op^n nii ht mit.

Zu I>ii> .'^tiirinwuniiiup-ii »cnli'ti in liriu liiuu iM^timmti'ti Küsten nn <ler Hilig;iiiiKi«>ür das
IjittM-iihniüH-» Nifoii iini'h ihn^n Eiittivffen •iin^hängt. Alle uiiKlnufenden Sddffe m&aiai das
Mturmwamiuipinitpial auf eine Knifomnng voii etwa 50 m {Muwiereu.

Zu 4. Nein.

Zii ^ Zwisphen 10 und 12 Vhr »\>md».

Zn C Jm, a ist annmeliineii.

Zn 7. Indem dia Sturnnraniuikgeii, di» nA 8'/« Vhg akends von der Deutaehen 8eewmric aiu-

«nbn wodoi, ndi dea Uxini BtmrmwanumgwtePen diew PmuIm noA an danaelbai
Abend zugehen und nicht wie Vumee ent am niHuten VsKgea.

goL Bwert I. V. des Signaliiten.

94. ^TeafMup bei UrwU-Plekendorf.

Zu 1. Winl mit t-itiiKt-n AuKtiuhmcn fem den Fi<<rhoni uIk zwrckiniifli}: oi-iirliirt.

Zu t. E>4 \it witilerholl bvolxiehtH mmlen, daA Fim-Ikt, «'debe niit ihren Booiin in Nt- p-hen
wollten, durch daa Signal der StumiwaniunpiKii-lle üeh von dem Aufgange abhalten lielira.

Zu S. Dureh Aariiang am Orindnal-Tekvnuiiiiis sofort nach Ankunft deHabco in dem Kaulen fOr
8tiinnwamiinpRt«>1fyTnmnif> nn l>oWit«T Straße.

Zu 4. Nein.

Zu S. (kjrMi Iii I lir iiW^mln Ixv.w. um hikIiti'h Tin'«- morfa-iin S l'hr.

Zu ft. Wie zu i. Kin;ri'lf:iili'. dsilS Fisfbcr trut/ -loi Stainnwunuinp^-'ipinlH in );in);i'n, h^jüt^r

i-oni Sinnu ülH rni-< Iii « iinicii lunl hiciln i ihn ii I"iil<T};uii;r fauiJtii Imv.w. di'n Vprlii^t ihrer

üoolo zu frUidfii Liilli'ii. f'nu\ in il.'n Jalinii iv.'ii. iv.is nml l'JHJ vur)ti'kiiiuiiu'ii.

Zu 7. I>aß in «Itr N:i)i>' iIis K'iu'^icns, welcbcar für ile» Aushang der TeleKnuiuuc bottiimut ist, dne
I.Aimu- iui;.' Un» In ninl. •hiniit ilie IntMvawnten in der Lage «lad, den Wortbut der Depeaoho
auch abnitl» ul)!»^-)! zu können.

Res. JarnarhewakI, fiSguaUit

HO. Heia.

Zu 1. Kill jeijcr l"! mit lUin '-tiiriuwitmungaweKn vertnut uml lobt dea«cn KinricJitung.

Zu i. I>if stuniiwiirniiiip n wcnleo WMi don Flachen und K6a(8nbhieni aehr heaehtet» indem ab
<li-n Hüfi-n iiii lit viTla^Mii.

Zu :i. l'ii' Stiinnu.'iniiin^i'n koiniui ii hir r j» i Ti'li'|ilii m nn nml wtTden aoÜDrt awfjldlflngt.

Zu 4. Alisi hriflcii von iStumiwuniuii);fji luit ncx-h ktiiita' verlangt.

Zn '*. I>ii' iiiv'li H'/s Uhr abenda aaafeqcpbaicn tjtnrmWarnungen kommen den andoen Tag 6 Uhr
niiiriirn-j »n.

Zu «. s hödi ii w nl. ü .'iin h tlie Stttmnramuitg bei den Fiscfaera viel verhfltet> «tO abUinXctae
bei Zuteil iM-rjj^'u kiiiini'ii.

Zu 7. Für diOK Ciegend »t daa Stnnnwaimunginicaen rollaUwSg beiHedigend.

96. Heliiewenhont.

Zu 1. Dan» l'rt»'il in inciner < i«!gi-nd bt-züglieh <ic* Stumiwamunpcweseri« Iwi <ltTKii»(enlH'vrilk<-ning

bat itifh Mchr gOnetlg limiUKgebililet.

Zu 9. Die Sturmwamungni il<r Sn wurii- «.nicn von den v.-i^, hiolr-ii<-n KlMRcn der Bevölkerung
ab Flacher, K6alen&hn'r. lui-MriviMi. ?! iui>l /um Aiislaiifi u ii-n ii. ii .S'lüflin imd Fahraeugen
aowic von Ttnpfreni in und vor di r Miimiiiri): lieix-htct und uiidi Ix-Iiil^'t.

Zu & Die .'*tunnwnniiin(;i'n wt-nli n Mitmi nach Aiikunfl auf der Trlitniiiihciistelle ni(i|2lieh.«t ni-'U'h

nnd •irlitii ll ilun-h lli.-~i ti di'^ Ix-In itimlru Sifiiiidn hiu Siffnalnm-'t und diin h .Vunhäiip-n diT

Teltyniiiiim' iji drin iliizii lM'»tiinmtcn Kii-t> ii vcrlireitet.

Zu Alwhriften vim <li n StiirmMiiniiiii^i n Hirdcn nit ht jnyi'lieii, du die Sturm« iirniniiri n :iiif

drei ."-^teilen iui-h:iii;.'^i ii.

Zu 'h. i*ie Siurmwaruuiigen, dk iiu WinliT nwh L'hr abends von der Deutoeben Stintiirtc

«uKfireKr'lx^n weiden, konman am nSrfaalen Hangen nadt Oftntmg der betrelbnden Tebgniiben.
Station hi<T aii.

Zii <«• Dun'h dii' SrnnMv\ Mniiiiip'ii wiinli' vcrhiilt'l, ilnl! KiiHlciili^ hn ihn' Sa^ hi n in linii lili'U

unil dnduK Ii vnr S liailrn m ix hmil «urdcn, was in den M(iiial< n .huiiiMi nml l'i lini:ii vi r-

s<'hinlcne Mal vi>rlcaiii.

Zu 1. IHis Stnriinvjiriniiii;~»i~«'ii in hioiiicr ( ;c)r(>iid könnt«' dadurrii v> il>i>-. it su nim. ilalt die

Stiimiwaniniij;!'!!. die nn Winter niM'h S' , I lir ulu iids von iIiT I leiiNi lim .STwar»«- aii^L'^-^n lien

winlen, aueh hier wm'Ii luu odben AtietHl gi-zei^i werden lind mi dtii Fi>ielierii iKieh vor Au8-
fambn am frAhen Motk™ bekannt wlren.
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97. VtiflivlNanM;»

%ii I. I rr. il ilt i lii.-iL'vii Kn-ii iiIk Aiilkcniiiu' Iw/iii-lli h ili- SiiiriiiuiirMiiiit:«»'nN-flf i»l liii -i-

jciit*-^, Uii I MMili ii itii' StuniiH uriunii.'» 11 -flu l*-ai tit« ^

/ii tt Die WwrBiwMiiiumai weiSST^iSfaft niwb'^Sdaniim d» WitpiiiuM diadi aS^Sn i>

lir(irffii»il<ii Si^iialkünirr iiimI An4ünpi> '!<~ T- livmiiiiiiM lirlouillt gmmAlL
7.H 4. Alwhrifi.ii i[<T Sliiniiwaniiiii|{en Wl•^l. ll In. .- nicht py<'tipn.

%ii i. Dir IUI Wiiiirr iiiwli S',', !'hr iilx'inl- \>m iIiT l>iulwbni >*<Twnr1<- aii'^rp"'«™™

wwnuup ri kniiiiiii ii niii iiiirli7>tcti Mi«v(ii s'
...

l'hr uii ili-r hirRMn-n f^liiniiwiiniiiiipwtrtlc »n

Z" I'kII irv>'ii<l »i'li lii' S hü'ii II •liiivti .Ii.' Stiiriii«:inniiii;i ii vcrliülct Hiinlcti, kaaii nicht ii»-^

Ufuii^'ii wrnl*ji.

Xii J. Kur iii<«ip- (hyriHi i>t ciiH' \'(Tlx'wruii^ iliv NiirmwttmutiptnreMMi' iii<'iil rrionkfüi'Jk

9H. lion-T«'rr«—VW«
Zu I. K> hjil ^-i' h 'III ,'iit.^ t'rtiil luriiii-fliil'li't.

Zu w, lUv SlunnM.iTiiinu' II ^viT'Icii !)«i'"hl<*l.

Zu 3. Dil' }»liiriiiviiirimiipi> w<nlrn diinh Siiniallult, «flili"T »<il »iililliiar i»t, ni«ll uttmiv

du* THtminm wini im WcHcikaHi«« am HainlinM wyMugt.
Zu Ik AbaaiiifiMi «nmlcn Udler nirhi pyebni, «ril da nidit «triui^ mudca.
Zu & Dw Narhis um II Hur etwa.

Zu C Ed int animictMini, ilafl MUbka diiirh di» ftuiniwaiwmgiw «mhlilct wnidok

RH. ttfaaisikr* HataiMiMkMr.

M. KmUkeiK.
Zu I. I>i"- Ki»>'lnT lin1« n M-italcm daii'8liimiw]iriiiiii(r*n'n>cii IiiiT 1-tiiLTri« !)«'« Irt, oft dio ÄnBrniK

({i'mni'hl. iliilt ji't/t nii'hi m> tMc l'n^ck'tfällf viirkoniiiK n.

Zu 'i. Di*- Imm Iiit miuir KiUuvciis.a', nniii h>' iiih-1i nicht nach Eiiiuvffeu ciaer StmemtUMfii
(H wirin- M. iiitip' i'iii.K'iif'ii. Mir «Ii. siuninvaiminfc aw^Hmgcn lit, lichMi iknF Anfinfftamlai
über <i«ich niphr cltiti WiihIo imhI Uftli r /n.

Z» S» IHt HlHiTOWiiniiiiiif^iiui*! i-^; iiH-i-lon- im j.'uii?i'ti Daria von ilcn <h-Jih|Ii ii -jIic>!i fiilitiur

Eine AliuHlrift ik« Tt-kyruniin» uinl mu Dii-ui't):i-lKiiiit<> «radcieh MUi-^-llMttct, uix-k »mini <<^

mir ajhit oder tcb mwiwr Familie mündliph dia Fiw^tr (kianf aahmriMam fp"*»»**^
Zn 4. AfMfhrifMi nm HliiniMfarnunpii Kind nklit varfani^ wnidm.
Zu .V IM«' Siuninviimunicen, die ww 'lir Iv-utnehen Keewartc ahrnd* tmrU s>', l'lir unftrer'"

niTiicii, l!'<iiiuii n um folgendRi Tut iiiii ^ Ilir Tormittair« anf der MnniiHamiinjpiiitcll-

Zu ft. S iiiii-m .lir Siuruiwiinump-'UHi-t in Idtrw-li i«i i<1 in iIit ruip-piMl vim kiiticni S^iii'i'I

/M Iiimii «11:1 MirlKT kII iIiT Kiill »ur.

7tU 7. Ich Icann uu-blh luip-lim. in w«4i-hOT Wci-f .Im- .-iiinunMniiiiif-wi'wn k-Wintv v»Tt<r—

"

wfvdfiia

leeiL Meeti, >i(niMlii'i, IjMichtfoiennintT.

Zu t. Ein iciinxiiKi» Uiteil.

Zu S. Dir Sturmmnnmi^ iNT<!>'n vi in iloii hit^iKcn Finrbpm hntrhtpt, indrai (iinM>lfarn Im
ICiutn'ffpn finar BlUllllaarauiiu ilip' Ni-I«- UKvr. nn« Laml hrlhn.

y.u ;l. I Iii' Sliiniiwnriuiiitri'li wcnli n ilnn li MifKrlitn' Hi VhiiiiIiiijk liiini; im iKirf r.u«. !i vi ikufM
>-«iiM>- ;\uf ilrr St'.iriuMurätuii;,'^-!» Iii' ^'I•'ll Ii in lii ii Ka-ti'U i,' hiuii,'r.

Zu I. AliKi'liriHiii wirili'ti iiirlil L'i"-<'i"ii. iukIi \'||i 'Im lin-^ni ii li<'»iibii<'rn uii'hl viTiuii^i

Zu 't. Dil» im Wiiilir miHhIiI «ii- im Sniiiiii r mu Ii >i' , I lir iiU iiiU luifiii-^i ln inii Sliirtnxaniun«.''»

koniin«.>n ithI mu nüclwltii 'lagt' luu-b ^s l'hr nuiii^'iiit oii. In iU<r Hiy^i Ut lUiui der !>iii<>

adloo liier.

Zu «. Rh int anziinebmen. dafl dun4i die SnumwarauweB fldildai voUlet wtfdcn, da dwa fr

Fiw-hiT nii-hi niif <lcii Vanp aii^fnhiea, aaudani whlerfat Temakaite Nelaa nair. aa dM Land lAa
Xn 7. Diuttiriii, lUlU ilit' mu li s',, llür «iieiida Ixi der Seemvte malg^Amm OlMMaammr''

nach an dcmnelbcn Tafje hivr «inkranUKn.

gia. CIraeker, Tfam.

Ol. Xen-PiiHMtiv*'*

Zu I. V.< liai •'ii-h bii-riilMT nii-niand geiMlIcrt.

Zu 2. Ziiiu irriiUteii Ti'ilr riifltl.

Zu :i. Sifort iliin-b IIih li/irlx'n der flfi;Balid)qMT imd durch Aafhaaic des aocboi «tapHrnf»*
Shinim-MniiiiipMoUtrminntx.

Zu 4. offüidl mdit, auf Ycriangen wflrde Mkhe* tiofort teaMMien.
Zu ä. Tdl« abend«, IcHa aurh am alriailcn Monnk
Xu 6. Inbdmimt.
X» 7. nmvh pennaiieaMi AudmuK «nr« BlaNHehiMe« mit dem Vendelmia der Oiiamiiimiiii

. ud by Google



Die Wnfcmunlwit <lo» SturmwarnMn^n-cspnfi «n der dculM-hcn KiMe. '^l

I02. Plllaii.

Xu I, liij alJ^< lui'iiii'ii werden di** Slnriliwiiniiiiifn'u uIk <-iiii' für du- lH-lrili;;l*<ii Kn'iix' iiüt/lichi'

Binriohtiirit; hccmohte«.

Xu 'i. Vte FiNcher rk-liUii Midi im aUp>ni^iu<'ii nur iiisi>f4n-ii iiai-h <li'ii r'turiiMvaniunfcen, h1i> niv

«Im« Auflaufen in t<ce ziun Legen «irr Net».- aufp'lMMi, wenn tn-lvm »uvh luidm AOMiehen ffir

«tflruiiiwhee Wetter vorhanden sind, oder der Wud «cbim uufKetriM-ht bat.

Kleina« wUbt Mhr MtHMnügs Kihtendimpfcr «chten «nf die HturmviimnnRm; die giMcrra
Heedampfir in der Banl nidit.

Zu 3. Die VeitiRiliuK wr Stunrnnrnranno erfolgt dnreh die Signale an den Bignalmaiten und
««cden jene auf oieM Wdae admell Mkannt. Der Ambang erMgt auf dem Lande an den
den Flaoiem Mdit a^;ingUrliicn daffir bcBtimmlen Stellen. — Hiufig indoa trifil die Stunu-
wanung eeitens der Seemirie ent ein, ireitn der 8tnrm schon den HShefunkt envirlit hat.

Ka 4» In einzclnon (iccigneten Fällen.

7m n. /wiru^heii It und 12 l'hr iibeiHU.

Xti ft. ]»t iii< ht niich/uwciseii. Für die fladicr aind «irber, wenn «ie die Wamnngm beachtet
lutU-ii, luiuti^tT S'luitlen vcrhiitcl WOlden.

'/m 7. Zeitigeree Eintreffen der 8tunnminiuii|(Pn.

Waaeefbainmipelttion.

IM. PUlaa.
3Sa 1. Die Fiiirichtun); »ird alljfetuein ti» gut nnerkaiuit.

Xn 4L Flacher um] KiutciifiUirer beArhteu die StunnwAmungcn, und c* im benicrlit worden, daß Sehiffc,

wenn «31»» ttagel mwW und im Ilegriff nach See m gehen waren, beim iSetaen dea Hignali«

am 8^enalniMt winar in Anker g^faii«» eind.

Die Dampfer bencihten «cni||ger die wamungm, wenn der Sturm nicht beicitB d^geaetzt hat
und grolip 8ee bemcht.

jSn t» Ani Tat!« wie auch in der Xacht wiid etwa B hia 10 lliDUlen nach Eingaiig dea TdcKHunna
dna 8i(^al p^etzt,

/ii 4. In pMÜj^eten Fällen an die Ifaiuwarte, ächiffsfObrcr. naiqtvnmwlpr iwir.

Zu ö. Zwii<chen 11 und 12 L'hr nfaemla.

Zu O. Siebe bei 2. Anrli i^t iliin-h die 7.11 t angeführte BenHrbrii-hti}(iui|; öfter dnn h Rer^eii v<»)i am
Wasser laf;enid4-n IbHilen. iliilzcni usw. S<-ha(leri verhütet.

Zu 4. Imleiii liii' si^naliiuerteii Stürme jtrjKli'er dureh die Kt»r|)er bexinehiiel tvürden tmil iiichr

nur 4liiri')i <li'n Hall.

Die MiuiiiBcbaft eine» zu Anker liefernden S hiffrK ist nicht immer in der La«, an Land
SU kommen, um die Stunnwuniunfndepeachc zu IcKeii. Sie wflide hienlurch aber uiehlcr Ober
die Bklitimg dea im enniiten«len l?lnrmca orientiert ireideii.

104. Pillan.

Zu 1. Die KÜBtenbeWiUteniiig, keMindcta die Fischer und kleinen Set;*^l»ehiFfe. le^-ii viel Wert auf

«Inn Stnrrawanmnginreaen.
Zu 2. Die Stwurwamnneen «erden von den Fiacbem, beModon aber von NfpAirhifien und

kleinem Danpfem, immer beachtet, tmd es veriaaaen dieae Sdiifie den Hafen nicht, ««in da»
Siunnwamnitipwiinial aufgezogen ist.

(irölJere l)anipfs('lüffe naunoi von tien Stuniiwiiniuiipiiiiffniürii «eliifr Nciliz.

Zu '.i,' Die .Surnnvnriiniif.'^siirnnle wenlen. wilwld hier die StimiiwHriiiiiirfn rclirniphixoli rinli-effen.

Bofnrt IUI dem da/u ln'siinimecn Si)iimlniii>t i»nf|:o/of;i'n; riio Stiininviinniii^ (da.-; Telcuninun 1

mrlbsl wird in dem vor ditii Ki'MilKlii'lien I>itS4-iik<>innuindunlitr^>')niiiilc iM-fiiKlliehcil dazu be-

Htinniii<'ii stiinnuaniiinuxkahteii /.iir offrntliihcii Kcnntnl« iiii'^i'liriii^t und. wie die Wallis
nebniuiiv;<'!> ir^rlxii. sfhr viel von ilem Scbiffalirt treibenden i'ublikum (gelesen.

Zu 4. AliM'lirifd'ii v(in ilrii Stiirtuwiiriiun^'en werden faior nicht eiteiltk ea iat auch bb jetat efai der-
«rtigcj. KiNiichrii iiii Iii M-rL'i'koiiiMHMi.

Zu •». IHi" im Willi' r 1;: Ii , Mir !^l)^•Ild^ von der 1 tnitüehcn S't'Hiirtr ;iii-;,n>^i t« iii n Slimii-

«nriiniiL-'tfkvniiiuii' wiiili;i Im 1 tiiiiln>- von diiii Teli'Kra|)beiuimt iu der LotMniwaehl»iube
Iii. , I, rMi li '^'1. und iM rdi'ii ilir .'-^lnnll^vllnlllllL"-^iL'llMll' dann aofact am olehateD Morgen, aofaald

lUi l>il» jiilii'n-l Iw tinnl, d. i. iiiil T;i;:i--.iiiil)rn< h, jtehifil.

Zu 6. Dali s l):id<'ii diir< h dir siiuiiinaiiiun;:i-ii dni'kt verhütet wurden, kann hier nicfat narii-

jtfwiiNcn wi'iik'ii inid i-i wolil imi> Ii m1i»i i zu koii>tiitii'ren.

Zu 7. Meinii» Knu'hti'iK- ^^niijft diu* Slurnnvarniin;.'-vM--iii für dir liioi^jc (i<>r<'iid vorjjnifijr.

Tdephonverbiiidung, <iie dai» Lotneiiaint in i'ilhui leider ni<-hl imi, ohgleirh liierort.« Telephon,

Wirde auf viele Anfragen arhneilere Auakuiifl geben«

lOS. FMiMii«k«M*
/.n I. 1- Ht (in Ulli.-. Ulli,. d:i« Signalwcaen, und die Fischer kttnncn aich in vielen fidlen genau

nui-li lii ii >'i_'iiid' II ni hil II.

Zu ä. Wriiii iiii'iii iivi'iKl Ni.i i~: und es n<K-h angeht, inHeo IU gthen, ma dieNetaa, wdchadle
Fi.si-ll<T .-uisui-xl/l liulxii. Iiix li <-ili/uLolfli.

Zu 3> Diin h .Vushan^r in di in .'~tiinnManinii::-k.i>l. 11.

Zn 4. Die Fineher hnU'n Kurien mit den .Vl>lnlduiig«.>n der Signale unil können Kich himuu-h
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Zu 5. Ik-Il f<il^rii<l<1i 'l'uf! von 7' Ii "r;;i Iii- l>i« '>'' nWniU.
Zu ft. I>iin h I Im li/ü'h»'!) <liT Fi-t liiTHoili' -iiiil \ii U- I!<«Mc t;«-lnir::' ii.

Zu t. I>iir'li \ i rjrrfll<-nim.' «liT ri«l''M l^ilcnic. iliniiil «•lliij^i' ii.ich untiT m -fiii-n Ut. Awh Vto
<•« nüiiM lit'ii><\i'r<, oiiKii iiifhr »a'^igiK-fon Niinuwariiiui{^kiu-U-u anzulegen, da d<T jebdpnr
o,.-.<i III Ihdu' lind 034 m breit ist und die AbhiMimitni nebst TefcynMninqi ni^ pti/at
Itnuiii huU-ti.

I04t. BrilMl4>rort.

7.11 1. Di«' Fix liiT «ih'iiIk'II *i<-h >i hr IoIhmhI ülur ilio Küini-htiuig der biunuwaniutig au».

/ii i. Will ili'ii Kic hern, indem dinvlben niriit «mlntlini benr. rem 8ce nuöekkduoi, «oudH
."•ijfiiid >.i-zii)!iii winl.

/11 X Hill' nur danrh Ziehen des tfifdisK

Zu 4. Nein.

y.u Am ii:i< h'i<-ii Moiigen tun ($ l*ltr.

Zu ti. Ni< hi« iM-kiuint.

7m 7. Hier, dnidi nirluii mehr.

197. FIfirtümwMB.
Zu 1. I »Ii- Fi-i In n i iiiiil S liift;illll lli il" iiili' l'- v i-lkiTUli); hiit in ili n Ic i /t. n .lalin ii mrljr Zniftlia

«II iliiii riihli;^iii Knilnftiii i1<t Sliiniiuiiniuiiycii iiiul um-h In'tn-—<• fiir ilii-^flU-n

Zu 3. l'i'' iiili n—iiTlrn Kn-inr diT lii-völkminir (»•uutxcn dir Sliinii«aniiin;:rii hjiiii t-;!. hli !i am

zur riiltT"liitzuii^ ihrer Wp-Jii'ii Wotti-rlK'olwiihtuiijri'ii. Fiwlitf. wi-lclu- luiT im limmti;.T«i»«f

(Hnfff nin-h liei Slurm nM-ht wn«lprli<-li p-fiihnli't üind, IxiK-hten die Muimwamiin)^ «nqpt

nli« <lic I-Up-tilütiuT voll Frochtfahmiijaii, die in finzdiHm Fälk'n vor drvi A»-«btiüai in

Verlauf de« SliinueH abwarten.

7m S. Noch dem Eintreten <ler Depescbc wenicn sofort die Signale aufpraof^ und die Defndr

K«f dem Hafeniplatt ansijehingt. Voriier wntde dar Inhuit «nf Bttne"» m&Bdlfaii aäupim.
7m i, Nwi.
Zu IMe DensclKn kommen liier in der Zeit von IP/t U> 1 ^ nnrkta mi.

Zu 9, DnB Sniiden dnrdi die Stoimwemunf^ veriifliet wonlcB sind, ist iridit narfiwtiilisr.

Za 7. Eine Vetbessciunn de«» Htarmwamiuigoofama für diese Gegend ersdicint nirht erforinfiik

g«. XSlirk«« Hafeniiwi»tiT.

lOH. Balga.

Zn I. Iiiiivh ila« fast n^'liiuilli^- Kinin*ffen der MiselHjndiKten i<tümie wird dem Stiinniramiiv-

wrs(ii i'iii n-^i« Inten-)»«- etitpiriii|cet>rarht uihI inm eine (frtißo Bnieiitnnff liei)H*v^-

Zii 2. l>ii- Keiicbtung M eine nehr rege. Xi<-ht nur allein den Finebeni «tiif S. hiffi-ni llifJ-

aoikIith <li<r hohen Ijip' KiUirih wcp-n dient ilie himip- Sturmirane auch «Irn S>. f;iiinT:i.

Zu A. I>i<' Vcrlmiiiiiiir p-M liit'ht ^nfori luii'h FJnpiii); di« Tclivramms duivb Aiifzidien der ^nl^r

«ariiuiip»ki>r|»'r.

Zu r>. DiiwllM^ii Iniip^ii ('r>t luii Morceii <l<s iifii-h-^li'n Tii>rps hier itn.

Zu tt. Fjiif Vrrhütiiiin von S hiiilcii iliirrli ili'- Sliiniiwuniimp'ii ist wiihl iinziinchim'n. «iinri

AnzeivTii M-hwonT SlitiiiK- fiihn-n <lif Fi« Iht im hl mif- ll;iff. nml <lii- < in>r!ilf:ilir7«"iip' blri

vor Anker liriii'ii uml «jntcii -ci» <l<-n Stiimi nli.

Zu ?. Ihu-i >»ruriiiwaniunp*noieii liiiM liier il:i<liir< h woi miIh h, .lall •Xu- liii'.i).^ l'i>-uui-tjili a!»'«i-

0 rhr }»e»(ehl<i>»^ii «inl und i«|)filer einin ln-iiilr Telc^r.unnn- nieht iin lii /ui .\ii'li:iii.lii:utiL' iri'iitn.t'i

Bei dieMer wiehtiiceii Einri«'liluii^ iinw-bi Ki«-b dieio-r l'l>el^taiiii n-i ht mliliiar. eml <^ k-'^

sdir erwflnsrht, ihm ahnibeilfm.

gez. JnuKe, ^«-hliiiiHäiiiT.

109. Wohrdaiuui.
Zu 1. Dos Urteil der FiwluT Hehwankt je iiwh dem Eiuüvffen der Witlenni^ Sie t^m»

iSIgumln den Xntam der Siunu«iiniuii(;vn u, lassen iii*h jedocit iddrt am Ansludim Iniiiin-

wenn ex die sofwtigen Umslimic fseslatten.

SehiffiT, wcirae das Haff hpfiuum, crltmncn ansnahmdoa den Knlaen an und liaaddi sas

im i-liti« iliiiineh.

Zu 2. Miiriiittiiriniiij^'i^ii.'iiiil wird ininnT Im'jm lilel, und zwar Miwnhl von den Fi^^ Ltm i:i

|

S liiffcrn, als im. h von den I jindleiKen i\i-< N'i<ilenMii.'--).'eliie1'- : den Fi«i'heni v^ niiL-r i'-o.'^ "üi"'

iilh Warimiiir: <l. r l'iM ili r Wiirniini.' «inl «i iii^ l»ie litfl.

Zu X Iiiiii ili.ili) vnii liix listeiiK lu Miiiuieii luu'h .Vnkunft der Waniuiu steht da» 2NgnaL i'^^

winl ili>' Nii'ii. r-i'!iri(i der Wiirnunt; «uiwriiängt. Die weitere Verilivitttnf orinlKt möadBefc

• iliireh Ferii<|irie|ii r auf AiifruLT.

Zu 4. Nein.

Zu r>. In /.t-iträunicii von -0 .Minuten )li^ zu zwei Stunden luieh Aufgabe.
Zu <'.. Die Annahme ist insofern beiwltfigt, als FahncoKe auf Qrnnd der tHiumaMMnit *>'*'

au.-liefen.

Zu 7. VcihcMieiuiifen sind nirlit in Voeaehiait i> Wngen.
gee. Striuert, \Va8»erlaiu«n.

DigitizecJ by Google



Die WiiltMukcit dtt StamnrainaiwMiiiMm a> der deulackm KIMn. 38

II«. «Imm.
Zu t. I>ic Kiir^K iiUviilki niin; i-t vnii ilciii Sliinnvxniiiiip'witirn «Ar lK trii<!i^;l.

/u S. Dk .Sttirnivraniuiig wirti von iiiUii Kbuwii tlt>r U«vOUicniiig bmt'hl«.'!, hMiutNii'ldii'li von deii

FMcheni. Sobald cia Xrionain der tewarte enclwiiil ba WiMo^ und UcriMtseiico, «iid
lüeht aaagiefdmn. 8d irttm der VarinI von FtelMtaiisaiten und oAaaab von
ni bdtbeen Mihi, mm ^ BtumwamonvilcUe^iiMil «lic

ÜB S. TK« ptnnrnranmnjRn imilm ao «cfaieD wie oilf^irli imt» & BcrOlkanuifc der FWbt-r
Tert»rpil<-t.

Zu •'(. T'iii II', 11 l'i~ 1:.' Vlir iiiiil III» Ii ^|.4ili-r nlh'ii.l-.

Zu tt. h'^ rtii»! iiiit li mi4iM ]ii Knii'-"-in ilun h ilii' Snirm«ttniiinKiii im lmTi- S luii!i ii vi rliiiti't »iml«*»,

H) iiifib(x>n<lcT<' im Jiilirc I"^!!-,

Xu 7. Ihm ^^(unllWHmlll^(l*W()4Jl fui uhmtp (IcvnMl kOonle (lun Ii i lin' uiiiir -iclulian' i^UTiie

veriMMCft wndcn. t'naer Ort «ildl 60 bin 70 Fiariier, dir a>i< Ii l» i N:i< In fin-hm.

III. iieideiirnK-

7m I. DaA OS eine «lanklmir Eitirichiiin;.' int, imlrin vcmhit-iliiu- FiMlier dwdi die Offugum
fidirniwKniiinir vor ilein \Vrlii>t ihn'r Vi tzc lu hüti r wiinUii.

/u 'i. .In. ilii' Kisi h- r vnlmlti n Ii /iiiiii<'li-r almurti ml niiil ßi-hm ovt'ut. ilimi Dcnife lidllt

tiucfa. (it'ladi rif KhIito ii^;«' u riiiikcni «rli vnr il»T Müii<liiii|; KtiU^Intmoi.

Xn S> Sofori nm-h Einpiti}: lUi- Ti'k>(.'n»nnu> wird da« bpin fri iuli- .^iini»] uiifp'zi^n, die D^mbAb
in dem fiturnivamuni^ka'^tcii /.nr KcnntniHnalinic für die licvölktfunc auivehi^el.

Zu 4. Nein.

Zu ». Am nürhutfoIfEmdcii Mor|$rn.

Xa 8. N'irhiH zur ICenntni» gelangL
Zu ?. Indern <lif BeTfilkenQR bmi mit den cum ni fcwartendn WindMMMn bakaimt gtuadit

«rcfdcn Ittinnte.

112. Miirhna.

Tm 1. die Stiirnivtimmnf^n im «IlfEcnwiimi für die l-liwhrfiicviUJcerung von Nulzra Mitd.

'An i. !H<- Kiu'htT hiilcii Ih-i Hnin<ni<-h1<-lom .Slnmi ihrr Neizr aua der Bae und k^m kaine
netmi ein.

7m H. Dtiri'h Aii'^linii); wrnit'ii "w zu ji<lrTmannii KMintiiia gclnaclit.

Zu N.iii

Zn h. Am imihsti^n Ta^ nmr|£fn* l'hr.

Zu S> Wie unter 2.

Zu 9. Vorw-liliKe «ind diei<i«iti> nic-hl zu uiwfani.

leec Klekr, ftignaiiiti

IIS. RONNitfcll.

Zu I. IHi' Küi'lrnl¥ vi>lkrrini|.' lii< rM llwt i^-i niii ilnn Slurnivi urfiiiiip^wL»H"4i. Hlijjiwiini von WiüwLi-n
um kleinr- Ali.n.ili i nn-i :: / iilKi-.i. ii;:! -(.•Ilt.

'An 2. LHo Sturmnuniuiifii ii m-nlcn f^i iiaii IxKi hlct. S>|jiüd ein !^ip>al ^''^i'''' Mi ilu n die

Falnanif^ im Uafcn, oder die fuiiniMlcn Piihrectige Mirhi», eobalii i<ie iljui M^nal h u -^i liutz.

Zu S, Mobald da« HtnrmwarniinjSHtnleirninun ankomnit, wird da« an(ccnnlite(4> Sigiuil ^< JiiiU. eine

Aliarltrift rnn dem Mreffciidcn 'rdctonnim im l)(irfe in einem «ilaskiurtcn aiu|^üiii^, die

Ktumiwnrnunß wini ckii Fix lii-rn )K-k.'iniil p-mm'lii iiiul iIhIhh im( die (tcfalir hiiiiR^irwii.

Zu 4. Ahi-<hrifli ii im ri r^ciricn tiind nicht «'rforderlirh, dpnn «ilmld ein SitmaJ »in!
dmwilii vnti iliii I 1-1 lii rn Ixmirrkt und die Stunnwaniiin^ p'Wcn.

Zu ö, SliiriiiwiiriiiiiiL'. n dir um s'
j l'hr »IriiiIi« vi>n iIit I>>'iit.'« licii Sinvurtc misp jji'lieil

werden. Iirffm «tu t' h i hilm Miiif u s 1 hr auf ilrr Siiinimamimi.T^li'llc i ji.

Zb t. Wenn ein ^Ciirmwamuiiptdctpnnun vor Kinirill dw i^luniM» bekaimt geinarbt werden
buu. «M fiel Scbadcn um UntpUelc «-erhiiiH.

Za 7. UM StoniBwaniangBwewn kAmte nach Angaben der Fiadier dadndi imlimm werden,
daS an SUD* dar jatdaen Ueinaa nXen Kisnallaiatne doe grtflaM weher ilehtlnre Laiene m>
Utt «flrde, da die Urne Laterne in daaUn Nlsltten mim weit aaf dem Haff n idtao 51

gel. Pcterclt« Leitditteierwirtef.

114. 5riddon.

Zu 1. Die lii<«i^i'n KUi Ikt ih-Iih u .iiit dii' Siiinnwaniniiir >i lir »cnin, «i'il i-ii ilm iu iH iu rl»' im
Haffe (?cr»ilc Itci starknii Winde na> liLihiii.

Zn 8. Die Slunuwamui^ »inl iiier »clir wenig beui lilH, lUmn, tridl eine Slnrmviurnntig ein und
imStvn iat aoeh meto eimpeiiaittiB oder wkkt «tark, wi laufen die Fiedier rakiR nun fiaslMB
aaa. Sind aie «rf dea« Haffe tmd e» wird Stnmuif^al KTEogen, so Meilxn aie m» knaedniiflett,

bii der Siniiii n alari; wird, erst dann laufen «ie entweder an eine icmrhQlrte Sieiie anf der
yjimgjf- oder anf der litauisi hen .S^ite und bleiben da liegen, bis der Sturm lUieUiflC Die
FahcMtga aind ko ^n Vuni. d.ii! «larkcn sitiriii vcriragca ^ftufw, la See wird nur bei

im s>ii<iii- : iiiit stniiid^'iini iiikI iIi Imk'!/ auf Fluitdar, Bidit mit VOOI IiMlde
galiarlil. Kttatenfahrer in sind liier nie zu bemerken.

3
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Za Kadi Einticffeii des Tdcgniniiiii «M ratet dm betreffende Skul BiUk« die Wusn^
tomit m mQt^kfa, den FWbmi, w«mi ti» am Lmde lind, milfielwt um dw Telcpm in

WenerionlMi amediliict
Zu 4. Kda, d« mh die Leute dnfiir nrht intweMjeroi.

Zu ^ Die Uli WiDter abfods y<m d«r ScrwarU- anl
j
gwrtwwen Dqiewiwn treffcu Ucr cM te

nachntvn Tag mniiitiiigi« ein, da nur bi« (> Chr ahcnoM TelegniiiiondieBiit iat. Sehr adieB trift

ein Tfli'^niiinii nbendi) narh 8 Llir Iiier (in.

Zu 6. Hi*>r nii'ht bi>](annl geirordcii.

Zu 9. I>if K'^MCC EinrichtiinK genÜRl. nur iiiriDto dio nrte Sipiidlutemc mih liafiv Mein, danih

weun sie ihren Zweck erfüllen «>ll. v<mi jr<lciii Fi*rhpr p^irhcn winl, w** jetet nirht der F»i!

{I. Die Laterne UA HOO m vom JXnrfo und Uaffo cnifmit und tuir U-i kUmn Wriur mni

am Hi^ aiehtliw.

gcc Belaaaa, Lenrlitfnicr^berwwttr.

IIS.

Zu I. Im allgeaHiaaB eia aebr «te*. Wie ieh »prteliamiae
lierBttenuiK und mch die KOatanUtrar zu der Ebtkht gefconimen, dafl heute, aaeUoa *
Fbelwr gnemt haben, auf daa ätunu^nal sn aehloi, die CuUfe hwwiHaad «oagv gamin
«iad, oder fiwt keine nichr vorkCNonien.

Zn i. Jawohl. Ich habe beotMchiat, da0 thuim und KOsienCahrer, weMw bereit» da Hda
vcrlaafui) und niM-li daa Htumwarauagwipiai aeiien konotea, kdnt gemarbt md wieder da
Hafen niifp-sii<Oit ludK^i.

3> Nui'h Ankunft do Tcli'^iuiuui' winl duHM-ibc xofort in eiiunu dafür bctiniinttm und au Jcr

OffeaÜkJuiu tStnäe aagebneiMen Xaaten, wdeher mit einer ficlicibe rcneiiCB und Tcndüown
wind, •wRchinitt. und dmo aofbiC daa ran der Heewarte beatbaaile Sigaal aa daa gjpiiaiN

»nfgcznfj:iit.

4. Nein.
."». 1*111 10 rhr alH'nd-i.

E« <l. Hiiwolfallc kuriM ii'ii nii-ht mifidiR-ii. cm i«1 «Iht j-ichcr, Juli » iclc Sliäilcii diin-h die Snirm-

ttimiuii^rcii vi'rhülct »erden. H<'vi>r hier in I.idKisfieiH ti <lii> Stiirnwiirinil-lntion i rri< hift wiin^i'

jetl«~ .)u!u ein l»i-i lirv'x Kiseherfahr/eu^ji' ilunli licii Siiinu vernichli'l. iii<leiii iii 1iisv«-<ti -t

iruliken lind die f;i!ir/> ime /i i',i liliij;tn. .IW/t iilx-r i~t in dm Irt/Icii vier .lalmti ui iiitiiM;)

Ite/irk «i'-ier ein Kiw in i iiih !i K ii-lerifahnT 7.» S liaden ^i kniiüiii ii.

7. Ui« beul« bnt «ieh für diw (ieyeitd IHM.'h kcitu- \'i7li«-.-iTiiiij; in dim ."»lunnviiininiii^uivtii

für afoideiliidi gmcigt»
gix. MSrncr, Kütiiglieher Fisehnurisltf.

Zu

Zu
Zu

Zu

HO. Karkf>lbe<>k.

'/m I. Seiten?» ih'v hier wohni-iiden lleviilkenmp wiril ilie Kinriehtiin^ der StannwHmnnpw'tene «1-

/.trcekiniiUi;; l>eurt<'ill.

Zu 'i. Von den hier wohnenden KiM'heni wenlen die eiii;,i'heuden '^tnrmwitfBlBigBn bcaduet, iadaa

lie nach llekaniilwenlen der Stumiwiirnniipni ti-iU von der Al)fahrt ]

liIeÜM ri, (Hier die auf äcc «ich befindenden die Itik-Iikcfar beachicunignu
Zu X Dnreli mtetjRis Hlaaen der Signale and Vertffcntliohnag dv Stuna^
Zu I. Nein.

/.II .'i. Aui li;irli-l. II 'Wi-^r Ilm '
l'hf.

Zu ((. £b i»t «Jtziineluuva, dati .Sclildcn bei den diev«eiii((cu ärnndbewahncarii dun'h die ^^Uin)

117. N«>liwnnH»rt.

dne aehr f^te Eumrhtuag «dtbedaZu I. Die Stiirniwaniungen «erden idlp inein aU
Kflstcnbi'v-iilkeniiijc iiiigem vennisM'ii mrü-hie.

Zn i. Von den bitT Mwaieriiiden Fnu-ht- nn«! 1- is> herfuhm uj^-n »erden die

g

turmuawunffn «n»

Ixwhtet. Wenn aieae »wh nicht <len l'.intluli haben, diül die Fnhrreuicf ihre Fahrt uaif

lircehen, KO actttn die«c dix'b inftil^fc der Wuniui^p'n tlire Fahrt mit pii'i(S<i^T Wkrsiehi t<.>rt.

Zu it. Hie sturmwanraagRMgnale werden ttofort nach ilirem UiutitBifcn gdutit uimI AfaiwbrifMiirf

Wanuin): in einem daan aicr iingobnM>bton Kaalca aungrbfingt.

Zu 4. Nein.

Zu A. (^ieuniinlii Ii ina 8 Uiv TonnittafEi« am niehalea Tage^
Zu C Ist ni«^ht ntu-funweiten.

Zu 7. FDr die diaaeil%e Oegcod voilatindig anarnefacnd.

ilH. Ijabiiiu.

Zu 1. Di« HtunnwaratuiKcn find von Xutzrn und «renico bearhtel.

Zu & Die ttrhifftir auf oont Haff riobti-n i<ii-b luieh den Stnnn«i£naloi. täe kehren anpv inn

«alten an der MflnduiiK den .Sturm ab. I>ie Piadu-r »intl nicht alle dieser Ansieht. VT"^ ^
al geninn, eo fahren bei waraicr Witteiuiw die Lahagtoncr Flacher in das VUt- ^
daa Zeichen, daß Wind kommt und der fWfafai« AtHi^Uk aM.

Digitized by Google



r>i«' M'irksaiiikcit (Ich Stumiwunumg^wimTU" an <lfr iif'Ut«-hpii Ki'wU-. 35

'All 3. l>ip R<-ktirmt|;nlio rrfol^l «lunli Aiifziehi'ii ilrr Sipiulc iiixl Aii.shfmficii ilcr Telfjrraminc.

Zu 4. Ne in.

Ku Et« U> i'Mcifi'lli'^. iliif! liiinh <l!i' st\iriii\viiniiin^'ii S-hn<l)'ii viihiitt't iat. EinseiMDg^bni
iaüucn hii'li i.i> In !i> il 1 >i'' >''liii)> r iinil lin Teil tier Fi-"')!« r -iiiil voraicht^ ffHnudta,
eixterc Hflun pir iiii/ht auf kiiri- lir Hiiff. von Ii t/lcmi nur riii- Ijiliuj.'icnpr.

2n ?• Elm- wi'itiTc Sirhtl«»rki'it li' r Siiiniili >n«..|il Ii. i wu- l«i Niifhl nun- irwOlUMllt. DIb
VcrprölVninj: ilrr SiirimlkiiqKT und der IjiIcTtit- wurUcii etwas Abhilfe HclutffeD.

S:.||r.' r.ui- iM'iK' ^iL-iiiiUtation iiiu'h Neumikr reriegt «crdoi kflomn, so wir» anoh biar-

ilim-h .ShiffiTii iiiiil KisH-faern gedient.

ga. ]Ill4l«%r«ait, Waamr- und LwidliwptMor.

Zu I. IxU ikIi Am rkt IUI II- und gnOo Dalücblufceit, wenn bei Sturauai die BevUHBenn^ tot

SSu 3. Von >l> n 1 i~rlii-rn ~i')ir Mir>i<'hil^' Uju liii t. iiiiil s<.n ili'u S hiffcrii tat und bodinint bcadittt
luiil oft \iiü vuriiU-nM^gulnilcii S'hifh'ni glt'it'hfallü M'hr l>cacblct.

Zu :L s..f.iii uM'h ¥Saguig des Tdcgnuiunx dnrcli Anlliiswa der SignalkOnwr.
Zu 4. Ntiii,

'/.II .'). Am tiächslcii Mi>r>;rii S' ^ T"hr um! iun li hi him um >> T"hr ninrjifns.

Zu 6. K> i^t inu-hzuwi-iM-ii. «luli (.'iiillfrv Shüdfii iittii ruglück^ridlc dimli die' .'^lunuHartimit.'in

des oflprt'ii vcrhiiU't wunU-ii -iiml:

1. Eiiiiual vor zwei Jabn-n kiuiicn luchrcn- gntüu Kiihiiu v«hi Karicflii, um iinr'h I^tbiau %u
cegciii; sinitlicbe Kihiie waren stnric mit Ue» beiAden, wdche aSnitlkb iiiw-b Wabmchinung
de« t^ignalbdlee urh Ime NotbAfcn liefen. Buk! damnf brach der SUinn mm ä\V los, aotwt

wiren alle KUme an den Strand aufaetrieben und »nchkgen worden.
2. Von Inee und La{fe aue sind cbenfdli After Hen> imd Hofaddfliae, vor Stunn lachtnit^c

Mrwn^ MirBtimluhrt»
Zu iL Nieuii mifter in wünedien. Die beetalunden Sähpei^ und l'laKgeraiignulc genüge für die

Tegendlen, und die rote Ijrteme genügt eurii fir die NSdite.

gesE. Kringrndorff, Signelitt.

120. »ruwtttaacB.

Zu 1. Die HevOlkeniqg betarlitet d«* Sturmwnnran^nraien al» woidlitige und fbaat^kha Ein-
rii'hluii;r-

Z«i -lu- I*>f l-iM-hfi- imMK'iitli(.'h rii'hiiii die AuBfilNtng ihn-r Fifoherei, beeooden beziklich der
Htclu-udcn Netze (Winter) dnnwh rin, indem nie bei Eintreffen der Stnrniwamungen oie Küste
nietii viTbuaen benr. nclileiinigKl zu cmnelicn Muefaen. Für die sieb auch mit Londwirtacluift

iKiu-büfii^it^den Hewohner Weteii die Stunnwiimnnjrcn hier insiiferri \'iiit>'il. id> von den lun

Hnffninde «ich lUi-iliifileiiden, der l'lH'rwbweiniuiinjr aiisniwelzten Wic<rii(l:i<hcu du« weidende
Vieli ri-ehtzeilij; luieli HiUi«- ^'bolt wcnlcii kaiui, du U i Wot- mul Südwr-t-'ihmi ii In weni(^
Miimlru die pinze Fliii hc Iii-* ?.» 1 in milcr Wa.-.s<'r )rer-rl/t «inl und iiiiiin iitl,. h d:i- Kleilividl

tKiUlxr. S-hiifi- UKW.] vmii iler (iefalir di s Krlriiikcii« i«li-r Krkällunjr iH-fnil «cidiu kann.

Zu 3. u. 4. .la. l".iner-<'il' il'mh 1 ! « h/n'li' ii di-- l« rirn.Midri» SiL'ual- nni ?>i(;niilni:i-^t und ander-

M-u^ dtiivh Aui'ltitnfr dt-s IVli-^nkiim». Weitere Alx-hrifteii auszugeben, kaim iüh niebt not-
weuili^f eniehtet «enien.

Xu •>. /.«i««'hen 7 und S Flu' nn a'^ifu^.

Zu 0. Ja. Zu Ni. -ri hii r noi li iKn ln rirapii, daß zur Zeil iler iIeu<Tnle am Ii -illi-^l die l!< -

wuluier der Nai liiiaiorl-i hallen, "oliald -h' i|c^ Iuh Iil-i v.iu'eiii'U Si^'naU un.*ielnij; «eniuu. uUe
anderen Arbeiten rufii'U la-ien. uni ilir Jien M lin( ll-lt n~ ti ri/ii-- hatfi ii Im zw. wenin^ten» auf

hnher ^'elrv'ene .^teilen zu bringen, da tiHKM-llie Itci lioriibruij<; mit dcui Stuu\v:iiwer ilun bekuiuiten

Fisehin-nieb niebt wieder vcfliert und rom Vieh nidit gemoiunien wird, «mdem nur ak Streu

zu bdmucn int.

Zu 9. Für die Ide^Re (icK^ «umcielicnd.

gez. Deiigkeit.

121. Jloiu<'l.

Zu 1. Da.« UrtcO der Ktbitenboriilkerung &bcT den .Siunnwanning»wcMcn iai vin giin^tii;!«.

Zu 8. Die Stunnwarnnn)n*ii werden von den Fim-heni, Kiu<tenfiihram und xum Audauien bereiten

rk-hiffen und Fahr/.eu^'i n lieaehtei. IHi' Pl-u lier gehen U-i gehiMen Stumwamungeu nur ealtcn

in See «ntl fiwhen daiui nieixt nur in «ler Nähe den Sinuides.

Die seefertifren Si'hiffo. ii|»eziell di^' S<'^i l~i hitt(
,

verlufs« n, wenn ilii- Uii litini_' di>> zu er-

wartenden Stunne« ihnen un^-im-^lij; i-t nirlil den llalVn und die im liali ii Ix litnilii hen Shiffe

vermehrtti ilire TjnidlK'firli',nmj;tn. uui rin 1^ -ii-ilii ii u>«. Mi verhüten.

Zu •'{. l>ie .s!unu«rarnun^n werden sofort nach iunKui^ durcb Uh» betreffende i^ignal urMi durch
AuKhang der 8tanBwamangHie|ieMhe int Flur dea Sedotaenamla mr Kmntnia dee PubKkiinut
gf'hnvebl.

Zu 4. AhKohrift >ler siiinnwarnuBeMle|Nwhe crhült die KtelgHfiie UafenbauTenraltung.

Zu »». Fni»t innnt r vnr Mitternacht.

Zu ft. Naeh dem /.n '2 I imi^Mi ii iM mit ficatinuntlicit annuMbnen, daß durch die Stumurwuungeo
ächidcn verhütet worden ttind.

Zn 7. ViiibMauiuiumi de« 8tnrmwamun|pw«acna Tvinag idi nidit vmnaiddaieen.

3»
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Die WlrinaaUt dot Stumvumagnnim an dar dnlKlMi KiMr.

Ztt 1. Du SturmM-wnungBweMn bat iich M den
oiinführt und aind in letaUsr Zeit «tedeilioll

•taäoiwn tbamumm. Ü» WanniiMBn mnln im fWiani
Bm IwIb VoitaiaiÄ lir^ Hi«Hb badM dm HddiUut

Zn & Dm AiHlaafien von Scsehehinn und kkinenn Dempfera aa» dun Uee^en HaSea «M
«Mfidi von den Wanuiai^ Imimlinfc.

Zn S. (ifwhicht auf den Simonen narh der Inatmktion.

Zn 4. Alm-hriftliche BfeUnninn ««iden mir auf Wunarh von dem Lmomtniicau übenuinelt

Zn 7. I-liii;rcliii' Wamtin<:t'ii Icoinnien noch immer ni icpSt . hei itn<l(Tm YAtQn (naB>entlii*h im

Winten ilcr Stunn «uh.

I'.iti (.TiiiiiTiT Ti'il iltT Wimiungt>n trifft «nii, «cun acfaan faUtade» Banimelcr, attfinsclieiMir

Wiridr iin<l liic VfrüiuttTuntren im y\uii<^hen Ai-^ Himmd* den VinwUnfr dm Wfften unzweifci-

hilft aii^'i kijMili^) liiiU'n. I>ii ilioi- Anzt-icni nhiv nu-hl inimiT tU-n Eintritt p>f5hriirh<T Win-i-

Hlurki'ii Vi irli<TM:u:(-M Iu-^hii. kMiincii dorh diCM- Wninuii^i iMM-h imiiuT aL« wirkigitu mxi

xweckinüÜtK aiiKi--( lii >i wcnicn. IiiiiiuThin wäre w für «Iii- hicsip- < H'pcml tTWTini*cht. »mn dur

Wamniigini ncx ti tmlu r cin^ttppn und vii'ih-icht nur ipuir. ull^cnu-iii pJulii'ti «rärai. Wem
nitdit Stunn aus SW rit litwln-lu-nil n«« . «tmliTn nur nnVlii h^t friih 't iiiM-hU«; bWn-rie«!

mliifcen Wetter» zu erwarte« iui)rf/<ijrt »iinle. VoranKÄ'izung int imtürli^-h, tlaJl eine ilerartifr

Wamtini; erheblii )) frliher (etwa xwiAf Siuxiden) erlaneen werden Itünnt« wie die anderen, da
iiuhr <li(' Tat-^tK )i. ih- l inadilap der Witterung nadi ndiigem Wetter, ab tfie BtunuvMaBf
iiiiil I •ii'Iiimil: iiii< if-'i'Ti.

V II L-r< i;> III u'.rt ist •liL-' Siicnal *Ueblir »orli aidW vorOber« bei vorthetgebcndeni Auf-
kliu-eii, da /.iir Vorücht mahnt.

gei. aact, '.

ii<nlrnrkl in der KAnlüllcheD lionHirlHtrurkrrri von E. S. ]fltti«r A Hohn, Reriio SW, Koelistraa« «i-Tt
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A. Allgemeiner Bericht.

I. Einleitung.

Die Tiitigkeil der l>eiU.sclii>ii Seettaili; wunle in dem Bericlitsjahr in den seit-

herigen UaJiuen weitergeführt. Der Wechsel im l'crsonal war auch diosea Jahr

noch ziemlich stark. Kino Vernieliruiig desselben tnat d:i<lurc'li citi, daß zur Diirch-

fllhriing des drcii,'eteilt('n Dienstes in der Abteilung III eine neue Stelle für einen

wiijsenschaftlichcn liilfsarbeitar bewilligt Würde, Nähere« hierfiber nahe in
Bericht der Abteilung UL

II. Zur OesoMohte der Deutsolxen Seewarte.

«. ADgendaw.
Wnron auch eiii/cliio Beamte der Seewarte durch Krankheit .aufs hin;;crc

oder kürzere in der Auaübung ihres Dienitee Tflnhindert, so war doch kein Todes-

bn tu beMagen. Hing^ien whied am 1. November einer der Klteeten Beamten,

Kapitän A. I.auenstcin. durrli Vorsetzun'j in den Rulipsfaiul. -nwii- am 15. Mai

Dr. U. Maurer und am 30. September Dr. A. Caspar durch Ueberaalimo anderer

Stellungen m» den Dienet dar Beewnrte.

h. Wlanennehaftliehe KnafeNuen, die rur die Tüti^kelt der Danlsahen Seewarte

TOH B«>deutnnK waren.

Auf der Konferenz der inteniationalcn Kommission für wissenschaftliche Luft-

schiffahrt Tom 89. AuKUHt Iiis H. September in St. I'etcrshurg war die Deutsche

Seewnrte durch Herrn Prof. Dr. Köppen vertreten, ^'ahe^es hierttber bringt der

Beriaht ftber die Tttti^eit der meteonilQgiaolien AbteiluDg, Absohnitt XII.

e. Beenebe a«f der Sentralatene,

Zur Deutschen Seewarte w.ircii /u i-incni Kursus zwecks Ausbildung in der

astronomischen Ortsbestimmung kommandiert Tom 7. Januar bis 12. Uiunx Ober»

lentnnnt & S. Bloekhnis, Tom 7. Januar bis 20. HBrz: Kapitanleotnant Lftbbert

und die OherleutnantH z. S. Uoiehardt, Bocsel, Collmann, vom 7. Jannar

bis 2d. März: Kapitönleutnant Laus; zu einem Kursus in der Kompaß- und

Demtionddira Kapit&nlentnant Henaer vom Bl. Hin bis 16. April; zn einem

Wipderllolungskur^us in astronomischer Ortsbestimmung am 1. Oktfiltcr (>bcr-

Uiutriant z. S. Collinaua; zu <-incni Kursus über Deviatious- und Kompaßlehre

die Kapitünleutnants Fischer, von Kamecke, MirhcUen, Wambnoh.
Im übrigen besucliteu das Institut im Laufe des Jahres:

C. ICerten, Ingenieur, Bcrgcdorf; G. Woker, Dr. phil., Bern; J. O. Anderson,
riiiZfut. Schwcilfu; Pr<if. Dr. v. Xonlnnskinld, Leiter der .schweili.srluMi SUilpolur-

K\[M-dition: (Ipheiinnit Ur. Zimnicniuinn, viirtragpnilcr Uat im MiniMtorium dtT örtfiit-

li(!hi;n Arbciteii, Btn lin: < Ii'Im'Ii.i i i.t läij.T. vijrtt.i;;.'ii.i( r Itut im lluiiib'Uiiiiiiihti-niini.

BiTÜii: V. Tsi'liiiili. Haiiiiliiiaiiii. K- iiiii; Ki .1^. Iiiü't. nlin !<,nirut iui Marim- Miiiist-Tium,

I>'-rliii; ( i<lii'imr;it Dr. Müller, l'iiyli'^^.r iiii il.r t. rlmiMlifii I liiili.><rliiiU'. Dresden;

Kreuuer, Oberbaurat, Berlin i iicUuiutzer, l>ü'vktur d»r WuMserwerke, Fraiiklurt a.d.Oüer;

BOcking^ Ohetingenianr, DDaseldorf; Ko&hl, inganieur, Uambnig; Heyde, Vontands-
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mitglied il^r Dctifsi h.'n ("icscllschaft fllr Methanik und Optik. Dreadra; LMmL
Korvetten-Kiijit.. Bf rliii ; Ki iiiit r, B.iiiiiii-isttT. Tif;;ciib<'r)r: Hi)lzii|»f<'l. <)b<>rieatiuuitt.S.

Kiel; Schinneist»-!-, lnf;t'iiiHur. Preiizlaii: <
'l-Tiiuinti, Iiij^Hiiii-ur. Puris: Dr. Srlir»ii«.

(teheiraer Kegierungsntt, Bürliii; l)r. <>. KrUiuiuel, ProfeHsor für (ieographi«, Kiel.

H. R. Hill, London; 0. Pettereon, Stockholm; Tli. Hnm^n, Professor, Helnngfon:

M. Knudsen, Dount, Kopenhagen; U. Eknun, Ingenieur, Norwegen; A. Huni,
PrMxident, B»>1gi(>n; O. (tilson, ProfesRor, Lon>'ain ; Dr. F. Xaniien, Professor, Eii<titmi:

Dr. K. Cliiis). Oli,Tl>'lir«r, OeispiilK-im a. R.: Or. Lfhnuinii, Arzt, Berlin; J. Pluliiiii!

KHcliljianwalt, SantiaK« (Chile) ; W. Steuer, Bauuuteruehmer, Kiel: C. Hink, Ijthni.

Hamburg; \. Furuga, Dr. iiig., .Ta|Htn; F. Westbei;^, Dr. med., Hambnig; Beiik«.

Kapittn s. S., Uanbnig; K. Ifataui, Prof. d«r kus. japaBiselMn MariTOiikailiMf.

Rtajinm, Japan; K. Wellhfiftr, Uedümiker, WttnEbni);; i. B.; B. Man. SebäRmMr.

H;iinliuiL'; V. Bricknianii. Major im gro.i<sen (loinTuIsfal), Berlin : Frlir. v. Elirü 1:

KiipitHü /.. S. a. D.. Eutin; ilflaCour. meteorulDgisfbcs ln-titnt. Knpi-nliat^'n; Y:b

V. HiidtdihauHcti, Vier- Adiiiiral /.. D., Huitiburg; E. Hoti'. Pniii'ssur. Altnua: t'. Hb':;

Kaut'maun, Hagen i. W.; K. Zit-ber. AI<-<-1iaiiikiT. Borlin; Xiziu.<<. Chemiker, Kiel.

Dr. E. Ehlers, Zoppot; SchönleKhu-. Ka|iitUu z. S. /.. D., Brcmerbaveu; PaolML

Direktor des meteorologischen luMtituts, Kopenhagen; Biechert, kgl. Landnentr.

1?lberfeld ; Dr. Beueker, Oberlehrer, Eisleben ; Dr. Anerbach, Arzt. Frankfurt a. M.:

F. Krartiuir, Ar/t, ("atiTiiber^ Ii. F^ssfir. \. Wuth.Minw. ObtTstli-ntnant, .\hona

Dr. Hüins, Arzt, Piitzkau in Sachsen; Dr. 11. llergesel, Pruf. Direktor de« mete-i

rologiseheii lustitüJri. .StraÜburg i. E. ; MiniLi, Kapitän z. S. z. D.. B^trliii; v. Schmid'

und Paukr, (ieneral-UaJor, Altona; v. fiovk und Pollach, tienaral des IX. Armeekotp«.

Altona; v. Krit!g. Kapitin z. 8. s. D.; Dr. P. Noank, Oberiahrer, Tiegenhof i. W«>^
preuljiMi: W. Kriim-. liidirer, Detmold; I)r. R. Blnoi k. 'Mx'rlotirer. EI'!< tia b.'i (Ir

'

walil ; F. I.aariiiaiiii. Dbi-rin)»., Dresden; \. Tliiidi-. Kdniri'-Adniir.il /,. D. uud Ii-

koiuniis.<(ar, Ureiuerliaven ; (iijrlieli. hehrer, Naumburg a. d. S. : F. Hanu.-*'-!!. '

'

Berlin; Wultber, I.i-Iin'r, (Uaucliau; Schüiiherr. (ieneralmajor und Kommandiur •

18. Feldartilleric-Brijjad.-, .VHnna; hinge, Sehuldir«ktor, T^eipzig; Hoch. Sohuldink"

Ebrarode; E. Fischer, Lehrer. Prag; Dr. U. Eppenstein, Physiker, Jena: K.Roth, Rektor,

Dürkheim, Pfalz : Th. Langner, Ingen., Nordhnnsen a. H. ; Dr. F. Kfinipsbergcr, Cheinikef

Berlin; Dr. A. .Inbii, l'rut.. Brilnii; Pn.r. Dr. heller. Oh.-rlehr.-r. (ImiIm; Dr. H. RoW:-
Prof. Illr Ph.v.sik, Bi-rliii; Krilger, Kautmutiu, Leipzig: .1. Te.sar. .*^rliuldirekt<>r. Reichen

bog; R. Fickert, Regiernngsbauftihrer, PUraen i- \'.
; Dr. Beck. Privatdozent fttrChenie.

Leipaig; Sparre, Vice-Admiral, Norwegen; Frisak, Konunaudtfr-Capteio, NoimgM
Heeae, Gymnaaialdirektor, Essen: J. B. v. Krogh, Kaptoin, Norwegen; K. Vagatf-
Sekondeleutnant. Norwegen; (J. Billland. Kumiiiaiidiir-Kiiptriii. Norwegi'u : (I. MSrA
Kaptein. Niii w.'i;i'ii ; Furbs. ( »berbduvr, < ii<-lji-ii

;
('ll|.|ii'rs, lirktnr. KotingiMi : 1 >r. 51. Wol:'

Prof. und liin-ktni' des iistiopliysikalis<'lien n|jservalnrium.-i. Heidelberg; A. Uo^i»

Ingenieur, lirtinn; h. Wiber, Pndes.sor iWr Physik. Kiel; Dr. H. MtlUer. Arzt. .*»aai

leid; Dr. Wilterdink, Prof. tHr Astronomie. Leiden; haa.s, Pmi'., Berlin; Alexander.

Landgeriohtarat, fcaukenthal, Pfali : Dr. Nöda, Berlin; Dr. £. Dom, Prof. für Physik.

Halle; W. N. jfliaw, Direktor des meteorologischen Instituts, London; Beekmni
Ingenieur, Hannover: (JtulJ. Ti i liiiiker. Hannover; Dr. Hidlendalil. .\rzt. Tübingen

Dr. .\. de (Quervain, Meteorolug»^ Straliburg i. K. ; (Süntber. hetitnant. Dtlsseldori

Daiim, hehrer, Xiersbach; König, Uaiiptuiauu, Wien; Dr. F. SträÜle. IN-ilakteur, Vk'm

0. Betgnaen, Leutnant, Norwegen; F. Kapfer, Oberlehrer, tirandenz; K. KlÜiliiis

Ingenieur, Halle a. 8.; TbUner, Ingenieur, Budapest; R. Holner, Ingenieur, ^4fpkh«hi:

(4. Meier, hetitnaatt Ulm; O. Saelis. Teelinik< r. Leipzig; It. Reyniann. Oltizier Vfin

P. Ridolli, < tberlentnant, Neapel; Mii belsen. Ka|iitiliil. iiliiant, Kiel; R. Fis< her. Kapitin-

leiitiiaiit: ( >, v. Kameke, Kapitanh-utnant : Wiirmbarli. KapitMnleutnaut. \Villielin>havf:i;

Wittnier, Kapitän z. .S. a. D Ü.Mliii: ]»r. v. Ha>''lli>'rg, Stabsai-zt, Hamburg; Kaa.

Oberleutnant, Darmstadi; Di. 1' Pinsr . Jvusti^s aiu Institut für Meereskunde, Berlin:

Dr. S. Brühl, Aaaisteut am Institut Illr .Meereskunde, Barliu; K. Schmidt, Kaj^tM*

lantnant, Berlin; H. Wiene, Batmntemehmer, Meschede i. W.; E. Meyer. Miasiomr-

Hamburg.
Von Korpei stiialteii besucliti'U die Sfi-w arle : Hidi»Te Handelsschule Huda]w?i-

Dr. Fr. Harsein. Oberlehrer, mit Si liiili^tn. Mdnchen-Gladbacli ; Ur. Rissingheur, Dber-

lehrer, mit Schülern, Remscheid; F. £. Matthiessen, Direktor dar Seemannsschol^
Walterahof; Chr. Hans mit 20 Schalem, Haubnig, Rauhes Hana; V. Henk« mit
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S8 SchOlera das SopHicn-Gymnnsiitms, Hamburg; C. H<Miia</ mit :W Sc1i(l1t>ni der

CSewwbewbnle, Hsinburg; Prüf. l>r. ilarzer mit 20 Studeutun, ('iHusthal; Ottu, Pastor,

mit KonfirmudaD, Hamborg.

ni. Die Einriobtang der Deutseben Seewarte.

Woaentlichc Aondoningon in der Kitiriclituiig der Deutschen Seewarte haben

im Laufe des üerichtsjolires nicht ütattgcfuuden.

IV. Das i'ersonaL

An 1. Jnniar tSOS vtr dar Panrnnlbeatuid der folgend«:

a. Das Personal der ZentralMtell«'.

[Die Awistanten nad Bttlfinrbeiter •ind als aaatiadi-techoiielia (a) nod wiweaacbaft-
Uohe (w) natanddadea].

Direktor K.n.tn A Itnind a.D. A.H«rs, aeit l.Jnli 1903.

DiraktiMia-lIitglied: Uubettetzt.

PeraOiUeber AMiatent deaDiieklOM: I>r. P. Heidk l i\v . sAt l. Nownilier 1904
(a\i-]u- aiiih Zentral-Abteilung).

Zentral-Abteiluug (C).

Y«»buid oabaaalat

AflaiateBt Dr. P. Hei>lku i\v\ seit t. November 1904 (»iehe

auch peräüulicher Assistent il>'s T)irektors).

Beehnnngirafe H. Sobnmaober, seit 2*;. Februar I'.hi.^

(siehe auch Verwaltung).

Z«i ebner.
HulfsarlM'i(<»r nnd Zeichner: H. Denys.-. seit I.April 1S77.

Ualfszeichucr: J. Uarbeck > 1. > 1!)ÜU.

da. W. Bahnke » 1. * 1902.

Meteorologiadie Abteilung (M) und DrnclienMtation.

Vorstand Prof. Dr. W. Köppen seit I.Mai 1876.

HflUbaibeiter Dr. P. Perlawiti (v.) > 1. Oktober . 1904.

Abteilnag L
Vorstand Dr. (i. Sehott seit 1. Januar 190;J.

Aaaiatont E. Knipping (n) > I. Febniur . 1901.

do. Kapt O. Beinioke (n) I. Uttrz . . mi.
do Kapt. H. Prager (n) • 1. Jaaaar . . 1904.

Hlllfiiarbeiter Kapt. A. t. ScbrBtter (n) . » I. Januar . 190S.

do. A. Paulus (n) > 1. April . . 1904.

Abteilung II.

Yoralaod Adm.>Bat K. Koldewey . .. seit 1. Jannar .. 1875.

Aaiiatant Dr. H. von Hasenkamp (w) . > 1 A]iril 1 900.

do. Kapt. K. Krause () ...... > LJaimur i:>i)l.

do. W. Wallis (n) , » I.Oktober rj04.

HnUbarboitar Dr. E. Bnratfa (w) > I. > . 1904.

A b I e i I n n K HI.

Vorstand I'io: I>r. J. van Bebber .... seit 1. April . . I S 7 9.

Aanatent i i
> Dr. L. Großmann (w). * 1. > < l*^'.'!.

do. W. Benkendorff (n) » 1. > . . ltf99.

Httllbarbeiter J. Prflbling (w) > 1. AprU . . . 1902.

do. K. KaiKf^r » 1. November 1902.

do l»r. W. Hr.nn.i ke (w) » I.April 1904.

do. Wiiiti rs II V I. DezHiiibcr r.'n4.

do Dr. U. Steäeuä (w) I.Februar . 1905.

Httlftarb. Q. Tolograpbist: F. H9tw > 1. Jnli . • • 1884.
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AbteÜBBs IT.

Voratand Prof. Dr. K Stechert seit 1. April . 1901.

HtÜÜMrbuter iL Uoxu-r iw) -. » 1. * ... 1901

Abteilung V.

a. In Berlin (seit 1. Oktober 1903):
Yorstend K^pitaaleitfauat a. D. G. Wulioeniu

leit 1. April . 1899.

Afllietent J HiTrmann ii » 1. Oktol.pr l!>OJ.

do A. Wedemeyer {w) > 1. Januar 1903.

HttlAarbeiter Q. Tioti (n) > I. Oktober 190i.

b. Li Hnnbarg:

Anietent Kept. H. Heyer (n) » 1. Juli 1698.

HOIbirbeiter L. v. der Bedce (n) * 1. . . 1901.

BiUiothek nnd Rednktira der Annalen <li'r HydrognpM* nnd meritlmea Met«on»l«isk:

Anietent Prof. Dr. £. UemBun (w) . . ewt 1. A^l. . 106.

Htllterbaiter J. Baieht (n) 1. * . . 1904.

erwaltaBK (H).

Beduuingirat H. Sohnmacber, seit i». .Tannar - .1903

(siebe auch Zentraktelle)

ftttendantar-SekrtHr: F. Goltermann, Mit 6. Deaeab.. 190i.

Kegiatratnr (R).

Intendantni-Hegistrator C. Kraflel - seit 1. September 1889.

do. do. A. Wedow . • I.April 1902.

do. do. F. Albrecbt . > 1. September 190:2.

K a s 1 e i.

Iniaiidantiir^KaDBlfaft 0. Eobler atit 1. September 1903.

do. do. M. Jort » l, Oktober. . 1903,

Mechaniker: K.Seemann... aeit I.Februar |s'.).>.

Dmoker: G. Sense * 1. April . 1902.

Pfßrhier nnil Hanswurt: F. Kaiser .. seit I.Juli. ItiXb.

Bureaudiener uml Hau.swart : W. Böker » 1. Februar 1>*75.

Boreandiener : A. (irumm > 1. Dezember \SH5.

do. G. Kieselhorat > 1. Oktober. . 1890.

do. £. Donath > 1. NoTvnbair 1897.

do. &. Fonko » 1. Oktober . 1901.

Als Ilülfskrüfte wurden auß-Tilrm hescliäftigt

:

In ilnr iiii't<iorolügi?i<hon -Vlitfiluiig auf der 1 »nulu'ii.'itation als üehllllV kt

M<'teurologen bi.s »um •!(». Si i,tHml)i.'r l)r. F. Perlewit/ ( .siiOie »neb MetSOfoIaP"^
Aliti'Hung) imd al.s Arbeiter ]{<'IIil,'i', Si tiw it/cr iiml Kuliii'k.

In (ii t Abt. I dl«? Si iiiflsoi^i/i' :c K. -Miiiichonberg, M. Lewertoff und P. W*
das piiizi! .Itthr, A. Paulus vom I . Mai7. siehe aneh AbteOang V) and B. SHUv

seit d«Mn 1. Xovcmbnr (sicbi' aui li liibliuthek).

In der Abteilnn^ III al.^ Z< ii hutT J. Todt das Kauze .laUr, zur Aushälfe ftri<*

Telegrapbiaten G. TrKebiatowsky seit dem 1. Febr., beim UndwirtecbaftUckM Witt»'

dienst J. GOcber und der Zeichner W. Rohlfs, vom 15. Not. an Dr. O. SteffH».

In der Abteilung V dar Steaemiann L. Espe aeit dem 1. November.

In der Bibliothek: Stevennann J. Beicht bia tom 31. Mlln (s. MchBihhod^
und H. NiUaa vom 15. Hai bia snm 31. Oktober.

An der litiiogn^hiacbfin Preaae der GehoUlft P. Boaaan und der StainwUa''

IL Uaack.
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Dem I'ircktor Kuntro - Ailmiral a. I>. Herz wurde am Iti. Scjitfnilu r ilci rotf Ailler-

(inlt'ii zwciti-r Klassfi mit Eichfiilauli. liein Alitfiluiij;.svorstiiii(l I'npl'. ])r. K. Sti'i hert

Hill 10. Se[)tember <ler rote Adlerortien vierter Klasse, den» AMsi»itent«n I)r. L. (»roß-

mann am 15. November 1904 der Titel Professor, dem AHsiatenten Kapt. A. Lauenstem
bei Minn.-m Ausscheiden ans dem Dienst der rote Adlerorden vierter Klaas« verUeheD.

E8 wurden ernannt:

Zu Aeaietenten am l. Januar \'.H)4 Kapt. M. Prager, am 1. Oktober 1904 Obentener-
mann a. 1). W. Wallis, am 1. Xovember 1904 Dr. P. Il. idk.'.

Als ilUll.sarbciter wnrden 8»«'"*'''"* 1- April l'.t04 .\. Paulus, .T, Ri'inht,

Dr. "W. BreiiiMM ko, am I. OktobiT 1904 Dr. P. Porl.nvitz uml Dr. K. Hurath,

am 1. Februar 1905 Dr. 0. Steffens, am 1. Dezember 1UU4 Obervermessungs-
steaermaim B. Winten.

Es scliieilrii aus dem Dienst der S'nnwarto an*:

Durch Uebertritt in den Bubestand der Assistent Kapt. A. Lauenstein am 1 . November.

IHe Seewarte verliert in ihn einen Beamten, der ihr mehr als ein yiertel-

Jahrhundert treuer hingcliciii!i r Tütii^ki'it gt'widmet bat.

Durch Uebernahme anderer Dionst.stt-lluii^i'a : Am 15. Mai 1904 der Assistent Dr.

11. Maurer, der nach vierjähriger eifriger und erfolgreicher Tätigkeit in ver-

sehiedenen Abteilnogen der Seewart« als Physiker zum Beichs-lfarine-Ami

kommandiert und am 1. Oktober als solcher endgültig von diesem flbemommen
wurde : am 30. S'i'jitciiibiT der HtlH'sarbeitcr Dr. A. Caspar, diT am I. Oktober eine

Stellung als Xavigationslehrer an der Hamburger Navigatiuusst huie übernahm.

Alle diese Vorgänge maohten vielfaehe Aandwungen ond Vertretungen des Per-

sonal» im inn»>reu Dinnst notwendig:

Als Assistent des DirektorH war tAtig bis zum 15. Mai Dr. il. Maurer, von da au

Dr. P. llei'ike.

In Abteilung 11 arbeitet«n bis sum 30. Juni Kapt. A. Lanansteini bis snm 15. Kai fttr

erdmagnensehe Arbeiten Dr. B. Itanrer, vom 15. Vai bis snm 31. Oktober mit dem
SpfzialauftruLT di s Entwurfs der Weltkurti'u der niaf:iii tisclicii KlpiinMitc der

Deklination. Inklination und Horizontal-IntHutitat Dr. P. lli-idke und Itr. K. Hurath.

Srsterer schied am 1. November aus der Abteilung aus und verblid) als jn isön-

licher Asnstent dss Direktors, letat«rer wurde vSUig von d«r Abteilung ttber-

nonunen.

In Abteilung III waren tätig bis zum 16. Ibd L. T. d. Beeke und Dr. P. Hddke,
bis zum 5. Oktober W. Wallis.

In Abteilvng V arbeitete bis zum 36. August Kapt B. Krause.

Zur B^gistratur waren an Stelle des am 2. Mai zum Reichsmarineamt abkomman-
dierten Intendantnr-Begistiators Albrecht der Marine-lntendantur-Begistiator

Wiatevibldt yom S5. Uu bis nmi 15. November, yma S I.November bis mm
SoUnfl des Jahres der Karin«« tnteodantnr-BegistrBtor Sofert kununandiert.

b. Das Personal der Haaftagentaren nad Agentaren.

1) Heafiüirwaasert Kflsteabeairksamt I als Hauptagentur der Seewarte. Civilmit^d
Obersteaermaaa a. D. Ew«rt seit 1. April 1902.

2) Stettin ; KUstenbesirksamt II als Baaptagentor der Seewarle. Cüvilmiti^ed Ober>

Steuermann a.D. Strenz vom 1. April 1901 bis 30. September 1904, Civil-

mitglied Obersteuennann a. i). llolekamp .seit I. Oktober 1904.

8) Klei: KUatenliL/irksamt III als Hau]>tagentur der Seewarte. CivifanitgUed Ober-
steuermann a. IK Bellers seit I. .\u>^nst 1.S95.

4) Uaniburg: Uauptagentur, Vorsteher Kapt. Berckmann seit 1. Februar lfi')>i.

S>) BreaMTkaTen: KflstenbasiTksamt V als Uauptagentur der Seewarte. CivümitgUed
flchidbofSsier H. Gebert seit 15. Juli 1898.

()) Bremen: Hauptagentur, Vorsteher Kapt. Romberg seit 1. April 1900.

7) Hemel: Agentur, Kapitttn A. Rimku.s seit 1. Oktober l>i'.i7.

8) Königsberg: Agentur, Kapitän C. Heyn seit 1. Mai 1902.

9) Barth: Agentur, Navigationslehrer Skalweit seit 1. Oktober 1879.
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10) Wustrow : AK'iitur Nuvij^ations-Scliiil-Diiiddiair Reimer und NavifatioiiilelNr Fnt-

wont aeit 5. Juoi 1899.

11) Rttstoek: Agentur, Nnvigations-ScIiiil-THrelrtor Dr. Soeken mH 15. Fc^. IxSit.

12) LHbp<-k: do. Navigations-Schnl-Direktor Dr. Schalze seit 1. Janou JMi.

13) Klensburjc: do. Nnvisationslehrer Pheiffer seit 1875.

141 TönninK: <lu. Sdiitlslllhrer Schneider seit 1. August 1900.

15) Brake: do. Hatenmeister KOhne seit 1. Juni 1902.

16j Elsfleth: do. Navigadons-Scbul-Direktor Behnnann seit lä75.

1 7) Papeabnrg: do. Navigatioiialahrer Bolwia Ton 1. Okt. 1897 bü S I. Jtm. m,
Navigationslekrer Spillmkim seit l.febnar Id04.

18) Westrhauderfebn: Agentur, Navigatiiinslelirer FaJirenh<dz seit 1. April 1'"*".

19) Emden: Agentur, Navigutiuuslelirer J. (4. Bolwin v. I.Mai 190:2 b. 30. Jani IIXU.

Navigation.ilf'hrer Uuhnie seit 10. Juli 1904.

äO) Leer: Agentur, Kavigationslehrer Hahn seit 1. Juni 1904.

e. Penoa«! der MMrnaMteobacbfnnirs- und Brgtewmgs-gftlwai
der 8eewarte.

Sl) Hemel: Mit der Agentnr verbunden, aiehe b. 7.

22) NenfkhnR'aMM'r: Mit der Hauptagentur verbunden, siehe b. I.

2.3) RUgonwHldprmflndp : F.rgnnznngs-Statimi. Oberlootse Bnbow aeit I. April isSi-

24 I SwinPiiiüiMlf : Assist. nt di s S< lijfl'alii-t l>ir(-kt<>rj< Gelpcke fleit l.Ajpril ISKM.

25) Wustrow: .Mit drr Agentur verbunden, .nifhe b. 10,

26) Kiel: l>irektor der Königlirhen Sternwarte Prof. Dr. Harzer.
27) Keitun auf Sylt: Uhrmacher Jflrgeiuwn seit 1. Jaaoar 1895.

28) CsxlMven: ErgKnzunga-Station, FisehrSvehereiberitier Wille teit I. Jan. ISM.

t9) WIlhehnsliaTea: Adiniralitütsriit Professor Dr. Börgen, Vorstand des Kflia>

lieben Marine- ObHurvatoriums, seit 1. Jüuuur la76.

30) Borklui: Mti, Btiubetitur, seit l.Jali 1899.

d. Persenal der 8tnniw«niiiagB«teltai der Seewie.

1. Sturmwarnungsttallen mit voUattndifan Tageteturm«igB»l«i.

Station: S^gnaiiit:

Borkam Uauabesitser BQlta.

Borkom-BilT-Fenersehiff Mannschaft dea Feneraehiflk.

Nordrrnt'V Ha!Vnnii ist< r .lanßüu.

Norddeich Iliii<'nbuuuul'stdi*;r Xiemeyer.
Nesserland-KmdenV ... Sclileusenmeiater W. de Haan.
CaroUnensiel^Friedrichachleuae) Katenmeister Caasens.

Wamc^roog Lencbttnnnirlrter Aklws.
SchillighOm LeuchtturmwSrter Schmidt.

Wilhelmshaven SchleusenmeiMter Soheibler.

Brake , HatVntmisti'r Kühm-.

Geestemünde Har> iinii'ist<-r F. v. Bulow.

Bremerhaven Kan/Jist .hmj;.

Hoheweg-Lenchtturm .... Tonnen- und Bakenamt an Breaun.

AeoSerea Eäder-Fenerschiff . . SchiffhAlhrer Ahrens.
Helgiiland .... ... Oli, ! sit^nahuaat Brahde.

Neuwerk . . I .ainiirnwiU ti r Berg.

Cuxhaven Fisi In iiui iirüMliesitaer Wille.

Bransbauaen bool«waun Härder.

BmnabOttelkoog LotsenKltermana Batski.

Hamburg Hanawart Kaiser der D. Seewaite.

Altona .......... Hafenmeister Teschner.

(iliickstadt Srhli'Us.-niiH'ister Hestertwig.
Tiinning Lehrer .l.-nsen.

Bllsuni (iemeindescbanehreir Bflge.

Sttderhöft ^St. Peter) .... Lehrer Kickbnaok in B5U.
PeUwotm Gastwirt Edlefsen.
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Jfthiwbarkht dw DwtMhM 8mwarte Ar 1901. 7

Wyk auf FOhr Hafenmeister Voli|iiarilHeii.

Alirösand Hafemneuter MatAhießen.

Flansboig Bcftnimütar Hitaer.

SeUtimflnde T^otse Jensen.

Friedrichnort Rektor Mnatz.

^Marienleuchfe Tj^nchtfi iuTw iirtfr Jansen.

TiTtvcniUnde SekretSr lieim Lotsenwcseu EUuiauu.
Tinimendorf a. VoA I

(deUohiurter Mut der Storm-y Oberlotae Tann.
Wmngi.8toll6 Winwr) |

Wamemllnde Lotaenkointnandatit Borf^wordt.

Daraserort LpuchtfouorwÄrtftr Koch.

Stralsund Hafenmcisf it Kmuse.
Arcona Masrhinenim-iflter Kruse.

ThiesBOw lyotsenkonnirnndenr Bartels.

AMbeck Rentier NtfthUng.

Greifswalder Oie LeuchtfeaerM-achter Kotliburtli und Kuch.
SwinemUnde Oberlotso Kintner.

'''''%^:S^^i^L^^ Hafenmeustor Be^.

Kolbaig Ob«rlotse Block.

BSgenwaldanallnd« Obeilota« Rabow.
StolpmUnde Seelntse Poiurko.

J.eba HalV'nbau-Aufsclicr (Jui'iltke.

KixhOft . Lenchtfenorwürti r |)!ii inK und Kmte.
Heia Lcncbtfi uerwärter Kamrath.
Neofahrwasser Seelutsc (iütz.

ScbiewmbMtt Schiffer Foth.

Pillan Lotsenkomraandenr S(>hlnr>rke.

Brll.sterort Lenrhtfcuerw UHi'i Stai t k nnd Böttcher.

Hemel • . Lotsenkominandtiur Krueger.

Aiwscfrdeni beitohea tob ]fti(mBsial-RflgIenmgen nnd von PtiTate« «higeriolitet«

Sturmwamun^fitellen mit voUsUlndigen Tagesaturmsignalen zu: Ni>nharl!ngerHiel,

Alumni, Ellenbogen, Hukuui, AUflnwi»nler, Apenrade, Kiel, Btllk. f.llbtM-k, llfiligen-

hafen, Rontock, Barhüft, Klui^ti r 1 11 iiM'iis. c i. Vii-row, .'^a.ssnitz, Stubbcnkanimer,

GJihren, Strcrkelsln^rg bei ( 'o.scrnw. Misilrtiy, Kii-.'^biTf» bei Neuendurl'. (laltri-nbiTg bei

Wollin, (iroß-Hor«t, Xcst bfi tir.-MOlln, Karweu. Oxböft. rn1zi;;(r Hiisterneat,

Neufilhr bei (ir.-PlehneDdorf, Vogelsaoj^ Kahlberg, Keukmg, Piahlbnde bei Braona-
berg. Pillan, Palnnicken, Balg», Fischhansen, Vebrdanmi, Ennu, BoMitten, Nidden,

Labagienen, Kuk«lb«ek, Schwarxort an dar Rm und an Haff, Windenbni|f and Diah-
wöhnen.

2. Sturmwarnungastellen mit nnvollRtHndigen Tagessturmsignalen
(nnr Signalball).

Keitnm (Sylt) TThrmaoher JUrgensan
MnnkmarNch (Sylt) Postagent Xann
Wismar (vfii:!- 'rinimendQrf) llatViiiufisri r Kvfrs

Wittower i'oäthaus ."<ee-t)bfrlot.se .Mt-ukow

Aasserdam bMtahen aolcdie von l'ruvinzial-Kegieningen tmuI Privaten einge-

riekteta Stormwanna^stellen sn: Kechtendeth, KOnigamark a. Küm, Ottemdorf

(1. Hai bis 1. Novembar), Boratel-Jork (I. Mai bia I. November), Wellingdorf, Laboe,
EDiingiir HaÜmhnna bai Nen-TemnoT«, Saritan and Inte.

8. Starnwarn u ng s - Ne b <• n s 1 1- 1 1 e n.

(AnshanET von Sttimiwarnnng»-!! 'ilmi- SiL'nnlc: * auch Ausliaiij; von Mafcnfi-li'jirainmen).

Bi rniiTtiaviMi" (SohltMiM- iiiii ultiMi Hateu^ . Schleusenwärter HriMii- r,

( iee.Hteinilnile'^ I F ! seliereihafen) Hafennirister l)ii<;t'.

Bremen* (Uuhentorbafen) . Rothbar.

Vefeanek* , liBmke.



I

^ jAlii't-elj«:ric1jt der HcoUclion Scewartf für 1904

.\iiß<>itloiii koiiinicn Sfurmwarnnnp:»'!! stuiii Aushang <• Hafentelegramm'C

iiiOldfi-sniii. ilrfnii'iH IlJiisi'* und seitens th't HauptagentHr ilt«r |)<>ut8rhen Se^-wartf lu

HalViiliHUs de.-* llaui.tliBlVns*). Westerland, Lnkolk auf IMni (IS. Juui bis 15. tH;!

Fredi-rikskoog (1. Mai Ui.«» I. Sei>ten»ber), Freiburg i. Holst., Nordenham* Emdm'.

Orth und Burgstaken auf Fehmarn, Stettin* und Wittenberg.

e. Personal der WiBd»emaphoii<tntionen der Dentschrn Seewarte.

Station

Pillnu

Memel •

Schiewcnhorst .

Heia
Holicwfig-Leuihtturm

Cuxhaven .

Sigiialist

Lotsenkomniandeur .Schlaet"ke u. Sergeant a. D. Jni.

Feldweliei a. D. llannemann.

Fisflier Folh.

I.<«uchtleuenk'Ächter flrilnwald.

l>er zeitweilige Leiulittunnw»chtcr.

Fischräiichereibesitzer Wille.

f. Mitarbeiter der Seewarte zur See.

l>io l'olgenilo I.iotc gibt eine Zusammenstellung Jus UcubaclitungAiuatenalt:.

diis von Ik'fdmrlitnrti zur See im liftufe des Jahres au die Deuttiche Scowarlt

geliefert worden ist. Es bedeuten:

M = vollstäadige meteorologischo Journale,

A = meteorologische Auszugs-Journale,

V = Fragebogen, D = DeTiations-Journalc,

C = Chroiiometer-Jouruale, Kl. W. = Kleines Wottcrbuch.

I) Von der Kaisorlichon Marine;

S.M.Schiff Kumroandant
j

M F

1 3

Bussard •t

•»

« 1

Frithi.>f 1

i: Filrxt iüsiuiiruk .... 4 •
•

Gazelle

.^ nabicht K-Kapt. St«cbow. limlewill, Kühne. Kptlt. (!ygag 1

;t Hunsa K«|it, z. S. Paschen, K-Kaiit van Semmeru - . .

.1

III llerllta , , , . , ..| Kapt z. S. Ingenuhl, Frhv. v. Scbimmelmann . .

Ilililebranil . . , . K-Kaiit. Hecker, tJchütz

.>

11 .»

IJ lluhenzullcrii . . . i

i;'. Uyueiie ...... t

u Iltis . . K-Kapt. Luns, Sthamer, 0. Pluien, Frhr. v. Meer-
Hchei(lt-Hulle^(.<3em, Kaptlt. Kühne .... !•

i.j

n:

Kaiser KririirifU III. . .

Kaiüer Wilheli« [I. , . Kapt. z. S. .\<lcilph Thifle, (jttlieh, Coerper,

1

7

i: Kaptlt V. Ueuter. Frhr v. Keyserliügk .... 3

1^ Meduiia 3

i'.i 1
•

'.'Ii National 1

Jl Nlube K-Kapt. SaÜ, Hipper, F,-Kapt. Huffmann . . . 4 "

»'"-' Odin
'*.*! Prinz Heinrich ... Kapt. z. .S. WenUel, K.-Kapt. UUhler . . . .

'

4

•Jl Ithein 1

!.''>

I
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jkODnaBnsii« VM

auin K>pt. 2, S. Baohem, K.-Xapi t. Dunbrowski . . 5

n StoBch F-K:i|<: ' uikf. Khilicb, Kapt S. Hudt . . . r,

iS Thetis •2

29 Tiger •i

30 DmUm 1

31 Tia«ta i i

3S Kttpt. E. S. Wallnann, Stein, Winkler .... 3

S3 Wolf 4

Zalil inu'^U , . . . . 3

4

36 1 Fidiff. StoUeigtud . . i

2) Von der HsndeUmarine:

JftWp ftUS II S eh i f fO VII II» SM C C U O 1 V A M A

1

1)

1

(j

Ablers, H. . .

f

F.rna A. Schiff, Elsfleth

1

1

AJurenkiol. . . J>. Venn Sehaidt 4 Hauen, Flenabnrg 3

ibren«, B. . . . . Pfals N*D. LI., Branau <
Alinis, F. . . . H. Piirehim F. l.awi.^iz. Huuiljurg .... 2

ÄlbcH, A. . . . I». AL-ilia H. A. Ii.. Hamburi; ....
Albrecht, P . . Krankfnrt .... N-D, LI.. Hremtii

kirn, W • Bttrgeinii«tr.UaGhmaiiD (i. J. H. Siemena, Hamburg .

&lrt«r, J. . . . fl. E. Sehnidt, HaBlmiK . . Ii

«kBUB.0. . D. BoBiifa H. A. L., Hamburg .... 3 1

SmiUiui, J. . F 1) Moiitun .... A. Christiansen, (jitMiteuiüude

B»hr, J i). ( Iieiuiiitx .... D. Anatr. I). (>., liauiburg . . 1 •
lahle, J . . . H.A. L., Hambarg .... I

iandelin, H. . . 1 • Maria Aiciunan . . JUekan» A. Bnam . . 1

Inddebw, 0. . CnfUd N-D* Xil.f Bvmen
larenboig, A. . . S. Dora ]) Ilt'inriob». Bremerhaven .

iartola, A, . . . D. Orconera .... I'. Kiuiip. Uotteriiati) . . . • *

tarMa, P. . . . 1>. |). Li ,,Kii tun
,
Hainburg , 3 ..|.. •

iarralet, A. . . . Corrientea .... 11. S.A. D. G., Hamburg . . 4

taner, M. ... do. do. . . 3 r.....

kckar, U. A. . .

teelendoif, P.. . D. BdAt D. D. G. „Koamoe", Hamburg

.

*
;«elpncIoif^ J. Tb. du. do. 1

::»
••

ichrj-ns, H. . . S. Agnea D. H. Wiitjen & Co., Bremen . 2 •
.fhrciiH, .1, D. KiantMho« .... H. A. L:, Hamburg .... •• • •

«hriuano, II. . ,

•dinnaitii, G. . . . Itwiri do. do. l 1

«hrnmaa, J. . . 3 1

en«k«, J. . . . S. vnily Rickmen . . lUckmeni A. G., Bremen . . 8
erff, A Hanaeu & Cluster. AiKMiradc . -

ergee-xt. P. . . 3 •

erner, F. . . . L>. Juliunna OelsMiier . tiebrhard & Hey, Huabwg .

eUunanu J. . . • Uiana Üduildt . .
,
U. Sohnldt, FleadNiig . . . 3

ethmina, H. . . ::i .... 1

eyer, B. . . . .rulia Tli. Rodeimcker, Dauzig . . 2
«yersdorif, C. .

• Stahleck I). D. (t. „Han.Jii", Bremen . .

ielenherg. W. .
. Kaiii.^p.-i I). r>. (.T. „Kosmos", Hunbviig. 2

iuzer, F. v, . .

|

• Wtirzbarg ....
1

N-D. LI., Bremen 3
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K a pi tu n Schiff Reederei M A F D C f
i

Birch, J. . .

HIank. J. . .

Blaß, H. . . .

Blanert. . . .

RIecker, H. . .

BKtee, C. . . .

Bode, F. , . .

Höge, H. . . .

U.me, W. . .

JJoRHe. . ,

Bühlen, .1. , .

Hohmfalk. S. E.

Bohn, C W. .

Bolleu, J. , .

Bülte, ü. . .

Bouath, C. . .

Borck, U . .

Bareil, C. V. .

BoyRen, .1. . .

Bradbering, U.

BradherinK, H.

Hradbering, 1'.

Brahms, H. . .

Braiidenbarg, A.

Brandis, R, . .

Brandt, 0. . .

Breckenfelder, E
Breckwoldt, »S.

Breckwoldt,ll P.j

Brehmer. H. .

Breituug, K. ,

Breitsprecher. .1.

Bren. H. . . .

Brock, H. . .

lirüdf^ain. . .

Brnhn, E. P. .

Brahn, K. . .

Brnhn, J. . .

Brahn, J.

Brummer, D. .

Brunnemann. .

Branx, .1. . .

Brüninj^H, J. .

Branxwig, H. .

Burhholti, W.
Backa, S. . .

Budclniann. (r.

Balling, H.

Büschen, F.. O.

Bni'mcifiter, Kd.

BaroKse, H. . .

Häschen, Job,
,

Boss. n. A. . .

HustDinann, L. .

Bunck, Ä. . .

r S.

s.

D.

S.

D.

S.

Kaiser . .

fJirgenti

Mecklenhnrg

Künigaberg

Gneiaenao .

MesKina . .

Argentina

Cap Ruca

Saleruo

KIfle .

Felix .

Alauda

, Barcelona

Bella«

. PriuEefi Alice

Adria .

Saevia

Main .

Pyrgo«

^erbia

Veuesia

Androg

Jupiter

, Segogtris

liOaiBe

, linabyba

Troja .

Frieilrich Kropp
Oceana

Numantla

LirbenfelB

Terpsiehore

Atalaiita

.

, Scotia

Alrttprkamp

Margretha

Thyr»

Rahia

Kiel

Louiüiaiinu

Indastria

Fortuna .

Magdalena

Prinz Eitel Friedrich

St. Petersburg

Cap Frio

Luna . .

Anguütc .

Nürnberg

Hamburg
Aachen

RulandHCCk

Hellagiu .

Prinz Sigiümund

Parauagua . ,

D. Ost-Afr.-L., Haiubarg . .

Rob. M. Sloman jr., Hamburg
H. A. L., Hambnrg ....
N. 1). C<jinp., SUttin . . .

N-l). LI., Bremeu . . . ,

Rob. H. älomau jr., Hamburg
H. S. A. 1>. U., Hamburg .

do do. . ,

Rob. M. Sloman jr., Hambarg
Behnke & Sieg, Itanzig . .

A. Wurthmanu, Bremerhaven

F. A. FIttgge, Hamborg . .

rnion-L., Hamburg . . .

J. Wimm er & Co., Lissabon

N. D. LI., Bremen ....
H. A. L., Hambarg . . .

do. do. ...
N-I». LI., Bremen ....
D. Lev. L., Hamburg . .

H. A. L., Hamburg . . .

A. ('. de Freitan & Co., Hambg.
I>. Lev. L., Hamburg . .

R. Lehmann, Itiehoe . .

n. I). (i. „Kosimos-', Hamburg
1). Heinrichs, Bremerhaven

H.S.A. D.U., Hamburg ,

U. A. L., Hamburg . . ,

F. Krupp. Ruttenlam . .

Reed. A. iv.x;, Hamhurg
n. A. L., Humburg . . .

I>. I>. (i. .HanKU', Bremen .

B. Weucke Subne, Hamburg
M. (t. Amsinck, Hamburg .

n. A. L., Hamburg . . .

A. (?. .Aluter", llumfaarg .

H. II. .'Schmidt. Hamburg .

F. M. Brahn, Flensburg

H.S. A. D.U., Hamburg
]}. Anatr. !>. U., Hamborg .

l), (i. ,Argo" Bremen . .

\V. Kanstmann, Stettin

D. G. .Neptun', Bremen

P. H. Wätjen & Co., Bremen
H. A. L., Hamburg . . .

N. n. Comp-, Stettin . . .

H.S.A.n.Ü
,
Hamburg ,

n. (4. .Neptun", Bremeu

D. Heinrichs, Bremerhaven
C. FIttgge & ('»., Hamburg
H. A. L., Hamburg . . ,

N-D. LI.. Bremen ....
D. D. il. .Hauitu". Bremen
1). R. „l"niou". Hamburg .

II. A. L., Hamburg . . .

U.ä. A.D. Ii., Hamborg .
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K II ! i t

n

1

^•j.
; ff W i- i| I- r 1 A

Iki.

w
I

Ctllwi. 0. . . . 0. Taaia D. D. 0. «Koemoi*, Hanburfc 1 . , •• *

rkaliny, G. . . . NaHsovia .... H. A. f--, H.inihnrji .... 1

'% 1 gm
S. Paulsen .... Cour. Panliüeii. Kl.'<rteth . . . 1

D. (louvernaarl . . . D. Ost Afr. I... Hamburg . . S

S Kat« 4• 1

;iiristiaii8, J. Cb. Aitaa B. toin IHaek, Ebflath . . . s

Ariftopluneii, W. • CaaModra .... R. Lasten, Hamburg.... 1 • •

:«ni*, A. . . . • Alttardamm . . . A. G. „Alster", Hamborg . .

'ornpüns, K. . . D. Stcpli.iii N. Kabi'lw . Nurtlenban . . , ,

'ü(ip(!rs, ü. , . . . Kultier Wilhelm d.t;r. N-D. LI , lirtiiK ii

»ade, A, ... S. Bill« C. BrHui.-tlow, Hainburg. . . :t 1

»ade, R. . . .
• Marc« Polo . . . W. Matzen, Han>bai|F . . . 3 • •

)|JJ, &. . . . . D. Ufrs N-D. LL, Bremen % * •

>uiel8«n, B. . .
• Radamea .... W9 ww a

l>.D.O.„KoaiMa^, Haabnif 1

)«ini«nuD, G. .
• Primft Imm. . . N-D. LI., Bremen 7

yumtv • Sammoiila .... Wf V A OA AAX_w. Kniiatmann, Stettin . . • •

)«cken, M. . d. .
< Norderney .... I.l,. lirrmni • • *

»egener, H. . . S. Louis Paateor. . . Kh^ ( illicr. Humbarg . . . 1 1

»ebnbardt, H. . • Pinagaa (' Lai'isz. Humburg .... 1 •

»einat, £. . . . D. Savoia U.A.L.. Bambnig .... 1 * *

tcnpwolf, G. . .
• Batavia do. do 1 1 * *

•fvantier . . . . .Sicilia ilo. do .... 1

•ewers, C . . ,
• Spyitlitz .... N D. I.l . Itr<'mt'n . ,

•>

•iederichs . . .
I,ot.-<srhirt' (iroden . . Hamb. Staut, Iliimbur^' . . . • •

Uckmaan, 0. . . S. Ecuador Tiedemann & Co., Bremen . . i -

liarfc«, C. . . .
• Roland H. Wfttjen Co., BrMM* 2

»iarks, H. . . . Lotanchiff OudMVi» . Ha«b^ Staat» OÜbavm . . • ••

•»Meb, M.. . . S. Rersoj^n Caailia. . N-D.LK Bremen • •

'inkela, D.

.

FTfuriett** .... Schramui & Co., Brt'inen •

'oherr, L. . . . I). I'rinr.regent . . . 1). Ost-Atr.-L., Hamburg . . 4

Ohr«n, W. , .
• .'^ni'via U. A. L., Hambaig .... 1 • •

•«Uing, X. . . . • Teutonia .... do. do 1 • •

«elntds, M. . . • Aabria do. do. .... 1 l •

'9ggb.1t. . . . • Friu Dakar . . . do. do. .... 3 ••

. Catanitt D. K. ..l'niiMi •. Hnmbnrtj .

ckhoni .J . Itliaka HAI. M:iitikinrtyII. a< XI '1 III M 1. ^ .... 1 1

hren, A v. . . . Taqnary H. .S. A. I). U., Hambwg . . 5 i • •

icbel, U. . . . • Friedrieb der (irofie N-D. LI., Bremen (!

ngOkudifU. . • ShanUuig .... de. do. 1

rdamiui, A. . . S. Alttanobwa» . . . A. O. Alfter, Hambnrft . . .
>>

riehien, J. . . D. Laabea D. Lev.L., Hambaig . . .

'alke, L. . . . * Ariueobi H.A.L.. Hamburg . . . .

aldmaun, J. . . l'etropolis .... n. S. A. 1> II
.
Iliunbuig . . » * *

tuAt. H. ... . Pisa n. U. ..I rii iii
,
Ituinburjj . , 4

nnek.ilil. P. . , S. Wega \. Fritze X t'i>
. lircmcn . .

Mefeldt, P. . . • Loais« P. Feiiefeldt, Hamborg . . .

»tljiNk, H. . . • Niobe „Visnrgia", A. G., Bramaa . . iL.
^en, H. . . . A.firaaiaa N*D. LLf Bremen »;..
iadler, F. . . .

'

. PiMiidaiit .... D. Ost-Afr. L., Hamborg . .
4I.

.

Her, U. . . . • Ahawiiiia ... U. A. L., Hamburg .... 2 1

.nkbein, C. . . • 1*11111 Waldemar . . do. do. .... 4

*rher, M. . . . • Diaawnt Tramal Karolinenkoog . .

>i«k, Th. . . . • S^oria B.A.L.I HaMbuK .... 2
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Kftpitta Sehirr Bcedarci

FofMS, H. .

Fowt, F. . .

Frerse, II. .

Fraridia, H.

FrarielM. W.
PriMld«li.R.

FrtUiflh, P.

PitaielM, F.

Froub, E
FnM«, H .

«Abler, <'.
.

Uuser, U. .

Uarlk'hit, A.

(iaabe, A. .

Grbulir. M. .

Urfnics, J. .

Uebrke, A. .

UerekenB, D.

Oerlitaky, W
iinia, W. .

Owowriii, F.

aoldatr, B..

a«t«Mte, J.

OimU^ K. .

Gmmlti, O.

amaaqrwi K.

aKMb,F. .

OnlMHiyw, W,
QttmtmM, C

Haaüe, H. .

Ilubel, U. ,

Hitgemeister

Halm, Ph. .

Uamer, U. .

HmuBeB, A.

.

HMMra,B.

.

BuMmB.

.

Buiifudt. E. W.

ButMMwIte, A
Hartnuuiu, R. .

Uauhageu, I>. .

Il<ll-llK),'L>U, .) 1!

Halturl. 11. . .

Hauf A.

Hautr, \V. . .

Haui^iuaon

Ukutb. K. . .

flivwkar. W. .

Hay« ....
Uemkt, E, . .

D. Rayern . .

• Armenia . .

8. Willkommen

D. I.ichtenfeli

.

8. Uanna Htgr«

D.HedMa . .

8. SciKlar Vtm

D. SUmlMil

.

• Henaaiiii

S. Joacfe . .

1). P«x . . .

S. Simm . . .

D. liarkfraf .

S. Hedwig . .

• Matadur . .

D. V. Podbielaki

S. Neaaia . .

. Vidar . . .

ElbloUigmliot .

D.Bad(y JUekwt
• Athtn. . .

Romaliu .

• Artemiiiia

KarlMrnhe

S. UaatBT u. Oskar . .

D.CapittB Ibfp&i^

• l'iki'thia .

. Troja . .

• Mimi . .

Bulivia .

• IlokiiBtein

S. Barmbeck
• SdiwancDbek . . .

D.PduKiUlFri«lrtoh

N D. 1,1.. Bri-mfii

H. A. L,, HamburK .

C. Winten, Bremen .

1). (}. „Rann", Bremen

E, N'eynaber, EUfletli

Bob. H. Slontii jr., Bu
B. Wapytai, BulHuif
fl.A.lI, Baabofg .

F. LmIh, BMBbng .

l>.fiiir.Lt Buibnf

.

B.DM«(UhMa, KM

H. Witjen k Co., Hremen . .

N Ii Ciiiini . Stettin ....
1>. ('urilfH <t »'»., Bremen . .

D «»et-Afr L . ambnrg . .

rliin» Itrryer. Itrenien . . .

r..IKIini;enberj;Äl"o.. Bremen

I
N. Kabelw., Nurdenfaara . .

„Visargis", A. U., Bremen . .

MenU, Deoker 4 Co^ Hanhg.

Banb. Staat, Csikav« . .

BeiiidMft8i«g. Ounic . .

atQMftJulM, Bwinig .

B.8.A.D.O., Hambaif . .

B. A.L., Banbuf ....
C Andereen, Hamborg . . .

H. A. L., Hambarg ....
N-IK LI., breroen

C. Schramm & Co., BreiMn .

flamb^Staa^ Cukavw . .

&
D. Neckar
• S.iiilu Vi . . . .

.S. < (rr^ltll

. <'arl

I>. Ilunii

.S, .VpliroiliU . . . .

|). *iulji:ia

F«u«rHohilf Adleigmnd
ä. äcestem

D. Santo

EmH
Imperial. . . . .

• Bullau • • • . •

H. A. Ii., Hambnig . . . .

do. do. . • . •

H. Diedtriduu, KM . . .

H.A.L., Hamburg . . . .

A. G.Triton, Bremen . .

KnOhr A Bwcbaid NO.. Hl«.

do. do.

B. A.£h,

H.&A.D.O.,

:

B.ffiomnfcGo.,
K-D.L1., Bremen ....
H. S. A. D. ü., Haaboig .

J. TIedemann, Bremen . .

(
'. .'Schramm & Co., Bremen

.N U. LI., Bremen ....
KlinKPnbrr^ & Co , Brcnwo

U. A. L., Haiuhuii; . . .

K. II., Swinennin Ii-

T. a. F. Eincke, Uawburis

.

H. 8. A. D. O., BaalHUS .

A. Sartori, Kiel ....
Panlaen A Iven, KM . .

]}. Q. .Aig«',



Jibnäbcrieht der DMtMben Beeirarto Ar 1904. 18

KapittB Schiff Keederai

Beiatn, B. . .

Bdiwege, R. B.
Heiupel, R. . .

Hmke, Th. . .

Hettmeyer. L. .

HUdebiudt, Th.

lildaknadt .

Hirame . . .

Hiurich«, J.. .

ilocbrenter, G..

Hntf, C. V. . .

Hoff, M. . . .

Boffiwhnidt, S.

BSgemann, D.

.

flolst, H.. . .

iiüiat, j. V. . .

Holten, J. 6.

liolts, C.
Bon«, A-

9ora, H.

.

labarg, J. . .

racob, P. . .

(«eobii H. . .

>lger, F.. . .

'uMeD, D. W.
anaaen, E. . .

«BtUD, J. . .

eMWD« C
Igen, A. . . .

ocheBsen, E. .

ocbheim, W. .

uoas, A. . .

nngß, F. . .

Th.

Üaafc, Chr. . .

^«erapff. C.

ie^jelmacber, W
Läbler, L. . .

UuDVts, V. T.

.

lAnfleeiiii, W. v.

larritpn, A. L.

,

Luv Her, M. . .

»essler, (). .
,

Letela, £. . .

lirohner, H. .

lirehner, H. .

:ir«t,A.. . .

Juiniien, K.n
A. . . .

D. Priu Beimkli
• Alton* .

S. Meipo. .

D. Wilttnberg

S. (iertrud .

D. Paula .

• Sithonia

.

• Dianut

.

S. Germania

D, Pera . .

Nornia

• C. Ferd. Laein
Constantla .

• Frieia. . .

• Kaher WlUiol« IL

• Calabria . .

• Cap Blanoo

• Mietai^r.

• Namantia

S. Penrimon

D. Nttroberg

. CaMdk .

• BaBBOTor
. SOvia . .

• Atnasis

S. Paal l8«nborg

D. Frieda Lehmann
• Chemnita

8. Dondo .

' Pitioebty

D. Pontos

S. Piniloa

I>. 4'ruatia

• Ajax .

S. Prompt
D.8taBftirt

S. I,i«beth .

I>. Iieut^chland

• Metier . ,

• Echo . .

. WestpbUia
S. Heb« . .

(intirnn .

n. Savoitt .

S. Herfule« .

1>. Sao Paolo

. rrmnkfnrt

« Frans . .

. Polyrieflia

S. Atlniitic .

L>. Kuitig. .

M-D. LI., Bremen ....
O. Amtr. n. 0., Bambng .

P. Solnldt, Hambvig . .

N-D. LI,, Bremen . . . .

J. Klingenberg, Bremen .

I). A. Petr. G., Hambllg .

U. A. Ii., Hamburg . . .

TtamM, KaroHnenkoeg. .

H. Wl^en ft Co., Bremen .

D. Ler. L., Hambarg . . .

H. Schuldt, Flensburg . .

H. A. L., ilambarg . . .

do. do. . . .

do. dow . . .

N-D. Li., Bremen . . .

A. C. de Freitu'-'. ((ambnrg

H. A. L., Uaiuburg . . .

H. S. A. D. (j., Hambug .

£. Siedler, Daniig . . .

N. D« Comp., Steltin . . .

H. A. L., flambnrg . . .

F. Laein, Hamburg . .

H. A. L., Hamborg . . .

do. dov ...
M-D. Ll.i Bremern ....
B. A. L., Bambng . . .

D. D. G. Kosmoa, Ilambarg
('. Pllager & Co.. Bremen .

G. LehmauD, Hambug . .

N I>. LI., Bremen ....
Ed. Holiapfel, Hamhaig .

F. Lana^ Bunborg . . .

B. A. L., Bambnrg . . .

B. Wencke s .liiic, Hamburg
H. A. L., Hamhiirg . . .

V. B. n. Krach Uch.-G., Hambg.

F. Laein, Hambarg . . .

D. Anelr. D. O., Baabmg .

FI. II. Schmidt, Hiimbarg .

11 .\ I. . Hambarg . . .

1), ]). G, KoHmo«, Uambuig
Dane. K. A. G., l>aniig . .

H. A. L., Hamborg . . .

B. Weneke Snbne, Bambnig
M. Matzpii, Haitilmrg . .

H. A. L
,
Hrtiiilmig , .

.Ialait'(iefi., Hamburg . .

U. 3. A. 1). U., Hauburg .

M-D. LL, Bremi ....
SarteriftGen., Kiel . . .

Klifke ft Henningü, Hamburg
G. Kil.Ts. üruk.' .

U. Oiit.-AI'r.-L., Hnuibui^ .

5!.

10

1.



u Jalireibfrickt der D«uU«hen Sc-ewarla für liXU.

K u p i t ik II S < Ii i f f It c e d e r r i M .\ K ii .
*

Kiiiitx. <t. I>. Milo* 1). I.ev. 1.., Hamborg . .

Kiiudsen, ' liermuDtbU . . Ii. 1). ii. KoBDioa. Uambur);

KnnOi. H. Peiinnylvania . . . H. A. L., Hamborg . .

Knolli, P KeDFrwhiff Eidvr .

Kiicli, \V. r>. AuKsbar]; .... D. Aufttr. D. G-, Hamborg . . -

Kiibn. A . vievrg Naon . . , H. Podeiii», Wismar
Kuenruauu, A • Stottert .... pi'U. LI-, UremcD .

Kohlaajit, U. . . S. Sirene J. Kr. Arena. Brem«!!

V, reroamboco - . II. S. A. II. (•.. uambaric

KOhIrr, K. . , • Totmet n. T). 0. Kuitmo«, Hamburg -

Kouiivr, k. . . . • Pmroa .... 1). i<ev. 1.., Hamborg
KoopiBftnii, rr. S. Adda Ramien . K. tarn Uici'K, blsneili •

KoopiDBDIl, <>.. . D. Alabama I), G. ,Ar(?o". Bremen . - - -

Koplf, K • KIQi^ner 14 1 1. _
n, A- L., Hamborg . . . . -

K<i|iii, K . . . 1>. Hathor II. IJ. (1. Kosmos, liambnrg 1

Koruelins, (*.
. • Staphan . . . • * . K. ä«ckabelw., Xunlciihann 1

Kosrmuiid, H. S. Erato B. W encke .Sohne, Hamborg . I

Kiwt^r, 0. . . \>. Jenny . . .... Tb. Kodenacker, Danzig

Krarft, Ch. Saoplia ... 4 H. A. 1.-, Hamburg . . -

Krause, U. . , . Itauri u, 11. Ii. Koemos, ilaotliurg 1

Krame, II, . . S. Umet^u . .... K. A. u. IM'ti. Mamburg -

Kraa«e, R. . 1 1. nlhlt^KMil ..... U. AuBlr. V. U., ilamburg .

KiiiiUtf, S. , , . Mei^ktenbur^ . H. A. L., Hamburg 1

<lo. da. l

Krvger, K. . V IK Krilx ... K. Thomae. Altona .

Krtigpr, H. 1> Muri« ...... H. Diedericbsen, Kiol

Kriiger, J. San NirnlatM . . . II. .S. A. I>. 0., Hamburg 1

Kroger, J. . . S. .\riadne . . G, Anuiin<^k, Hamborg . . -'

Krojirr. P. . , . r», i.icjiiB. .... K. M. Sioman jr, Hamborg -

Khnjer. W". S. Anluco -II.. N. H. 1' Scbnldt, Hamborg I

Kurker, . . I>. Uoliiatia ...... W. Kunatioanu, Stettin .
.

Katilmann. E. . .
' VVell)(und« .. . . I). R. l'oion, Hamburg . .

II. A. 1. ,
Hamburg ... w

l<nl'ri-ntz, )l. t Aüli ..... Ii .M Slijiuaii jr, Hamborg . :t

f ^ 1 L .. IJ .Mlrnbiirg > . H. A. L., Hamburg . . . . -

l.aii^eiiiaiiiiBZ, l[ (°il]> KlMil . . , ,

a A a.m a T^ j i II 1

H. S. A. D. U., Hamburg 1

liaiiKbiiiricbi. 1*.
. Ilall^

L>augki<i<r, II Eduuri! (iMtbmaiiii . K. llrulliiiiaiiii, Hamburg .

LttiigrcHlfr, II. Koiii N l>. 1,1., Itreuieu . t

l^eitliäusf-r, H Mi'ltkf .... II. A 1... Hambarg 3
tj^ituvr. A. V. . (iiärriii ..... 1.. .1..

<lo, 110.

11 ...1!
• Malle M. 1 H>"nfriiMwen, Klei . . .

I*riitz ."^iifiAnuiiMl V 11 II lt..n.MAn
l.J . Itreinen Ii

st. I!ii»rl . . \\ . A. I- ritze & (.0., liremeD .
.>

I.ett*»- IVler«*»*!!, V |i. Weiiiiur ..... Vit II [r
I

l.euenlels, A. v .\lf\aiidriu . . , . H. A. 1.., Haniburg . . . .

Kibcrt J 11. II ohii liolz, Kr^merbaven
l.iiiick«^. .1. Ii. .<ilviii .\. Kirsten. Hamburg .

l.uJtri!Ug«>l, A Iliiillira . , . . . Tb. Kinii.'kr. Hamborg . .

l.uott. II .\.»üvriu , » . . II. .\. l... Hamburg . . . .

l.iimix., <' l''illlUf . ... du. do. »

l.or*M)/.«ii, N S. .Mali«- . . . . \l. II. Schmidt. Hamborg . . 1

Iiur«!iitz4-n. M |i ni<-iii.^kia lt. H. A. L ,
Dainbuig . , . 1

Ijorfuzcn, . . . Il«lt;r«ii'i. .... H. S. A. 1). G., niiroburg . . 1



Jabreabwiebt der Deutichen Seewart>' lur \'mi\ in

Kapittn

l.utz*, O.

iMtZt, L.

Ltbeka, H.

Laning. H.

Muft, iL

XtiAh L..

Vulm, G.

Mn.lfen, C.

Miiilnen, L.

Md^frits, R.

Magia, H.

Vaitr. L.

Malchow, E.

Martini . . .

Matzen. M. H.

.

Mayer, H. . .

MayerhoH; H.

VcggenM, H.

Meinen, G.

.

MeiAel, W. .

MttatwiUil. W.
Maltt. P..

«Bte. F.

Mtgrw» H.
Iqrtr, H

.

Hey er, N.

ieyer, U.

(qrw, W.
(qrwdiwks, H.

Illtdsff, M. .

Jöller, C. .

Ir.llPr, H. .

I'KZftl, A,
,

lurgeastem, 11.

loritzeo, N. P.

InudttC. .

fsllcr. A. .

luller, F. .

lulltr, G. .

luller, O. .

IttUer, W. .

luy, H. .

Ilitsel. P. .

Iflttridi, M.

r«hnfh, C.

ierkel. E. .

iepiieniciiDiidt,

i'enmaDn, P.

[ickela, J. .

KeoUL AI
riooteiiw, H.

liebav, W.

H

Schirr

I) Prinz I i:i< lliin

• Willkoaimeu

• ValeMia .

• Sambia .

S. VidetU .

D. Aachen .

• Heerde .

. SoBMbeift
8. Anügone.

n. Straßbanj

• Meißen .

. Pakt» .

• IhSäbmtg.
. Halle . .

S. Kaiser. .

I) Bagdad .

< Lisüsbon

.

. Königsberg.

. Theodor Wille

• Aieadia . .

Roon . . .

• Hohenzullern

S. Nereus . .

D. Uermani* .

Rntrerio«

• Maies . .

• llles8ina .

• Beogali».

• 8p«ci» .

' Sedina

. (ioldenfelH

S. Polyninia.

I). Frankfurt

S. Kilbek .

U. tirofier Kurfttet

. Albertu.
S. Nesaia. .

U.Malaga .

I

• Dortmund

I

• Uereytüa.

Karthago

Markomannia

I • Heldelberg .

S. Vigmiellii

i). iliD|tania . .

Byzaus . .

• Patagonia .

& 8eh«rbeb .

D.Fidaoi» . .

aWeiwei». .

Keederei

H. A. L.. Hamburg . .

I). A. Petr. <:., Hamborg

H. A. L., HjimUurg . .

do. do.

MentB, De«ker & Co., Uaubg.

N D. LI., Bremen . . .

H. A. L., Hambaig . .

D. Anatr. D. 0., Hamburg
C. Amsinfk, Hamborg .

H. A. 1.., Hamburg . .

D. AuHtr. 1). (>., Hanibarg

H. A. L., Hamborg . .

D. Analr. D. 0., Haabug
N-D. LL, Bremen ....
H. Watjen, Bremen . . .

A. C. de Freitag & Cn lUii».

R. M. ijloman jr.. Hambarg
H. A. I,., Hamburg . . .

H. Diederieb«en, Kiel .

H. A. L., Hambarg . • .

N-I). 1,1 . Bremen ....
do. do.

VisiurgiK, \. (i.. Bremen

W. Kunatmann, Stettin . .

LI.. Bremen ....
H. S. A. D. U., Hambarg .

H. A. L., Hamburg . . .

H. .S. A. 1) (.i.. Hanbog .

N-1). LI., Bremen ....
K. M. .Sloman jr., Hanbuf
H. A. L., fiambnig . .

da do.

Stett]tig.D. G., StetUn .

I). D. O. .Han.xa", Bremen

B. Wencke Saline, Hanbmg
N T). LI , Bremen ....
Kn<>hr&BurcbfaanltMMb£,Hbg.

N-0. Li., Bremen
Haren«Cohn ftSobn, KAnigebg.

ViMurgi-^ .\. (i.. Bremen . . .

K. M. Slumnii Jr., Hamborg
IL A. L., Hambarg . . .

do. do.

D. Lot. L,

IL A. L.,

d«. da.

N'D. LI.. Bremen .

Meniz, l>ei k. i Ä Co., Hamborg
H. A. L., Hamburg . . .

A. C. de Freita-^ & Co., Hbg.

H. A. Lh, Uanborg
KnObrARMTdibudNaehr.
J. Jeet, Fleisbarg

F. Fl«(jg« k Co., Hamburg,

.Hbg.
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KapiUn Sdiirr B0«d«rei M A 9 iD Cl

NfanqrWi 0. . . S Anna . .

Niwinh, R. . . . 1>. Kremea . .

NksCn, F. . . . Namanlb .

NUmo, H. . . . S. PoUMi. . .

S\&fu, H . Emio PMoba
Nuesel. H

OMwieh. P. .

Oltbui, J. B.

.

Orgri t, A. . .

Oi«dII,J.. .

n«toB. P. T. 4.

Otto, A. . . .

pünw,s.
PUIM, F.

Tmm, JL

Hakaa, B.

PnlaM. F.

Ii. Marie Woermutn

Priuing. Lvilfeld

8. AntWM
J).ApaMs

& Aldatarui

D. Sophi» BitkBMa

Pritamgr«r, E. ,

Ptelatt, A. . . .

Ptnalm, A. . .

Pota, B. . . .

Ftaeh, B. . . .

FMnr. B. . . .

PeteruMB, B.

Pete™, \V. . .

Petffnten, B. . .

Petenten, R. . .

PeteiflcB. Cl. . .

B, P. . .

,P. . .

PMflte. C. . . .

Piper, C. . . .

Piper, J
PlBmbMk. Cbr.

PoUek, C. .

Pcmiii, n x,

PorzeHaj, K. . .

Prngrr, H. . , .

l'vehn. K. . . .

Vn-hii. \V. , , .

Prolin, U. . . .

PioLn, M. . . .

Pr««th. F. . , .

PriitziaanB, C. lt.

Pack, & . . . .

PbIb, A

BAMtf!". ]

• FmImm • •

; n.lnn. . .

st Peteribug
•S. Urania .

I), Spurtii

S. Hi>tikoii .

1>. Shamriick

• Siachaeo .

OMigta .

Caiwel. .

S. KHq . .

> Preußen .

I

l). Uardu . ,

• FiBolBBd.

S-Flaa . . ,

. KaUiop«.
0. Thekift B«hlea

I

. Ami . . .

! • Sbbim. . .

. Neutr»! . .

• Kunig Albert

' MaceJonia .

' Anibria , .

• Itrexlau . .

. Prenllei) . .

Mugtleburg .

S. Telln«. . .

D. Frsibarg. .

8. PetMhili. .

0. SjriB . . .

• COB. RlTBdtViB

ktiemtr, H. .

KaademiaoD, J.

Si IiuIhcIi. ( i rulilienogil

Kli.iülivlb . .

I). KriaiijL^eB . .

• KvIbimI . . ,

H. H. Schmidt, Hainboqr

N-D. LI., Bremen . . .

H. A. h.. Hambarg . .

F. LMin, ilntiibarg . .

H. Mateeo, Hamburg .

WoermaBO L., UaiBlMlg

N'-D. LL, Bremen ....
H. S. A. D. (i.. Hamborg .

F. FMgB* * C»,^BBbaxg
D. AnBtr. D. 0,,

D. Anstr. D. 6,,

BoyM RayUr,
I). RaA. NapkU J. G.. Bwlia

.1.

Biokn«niA.OH
D. D. O. Emmm
D. Autr. D. 6,, Bubarg

.

^•FUgB«40o^ Butbaig

D. Awtr. D. O., Hamburg .

N. D. Comp., Stettin

D. Wencke Söhne, Itambarg . I

II A, L
,
lliiinl.urK . , I

B WnicUe.Sobiir, Ilambiirg . 1

Bd. Blamenfeld, Hamburg .
j

N D.LI , Bn-Dien 4

H A. Hiinil>urg ....
N U. LI., Bremen
B. Wracke SOhae, Hanbug .

F. Laeiaz. Uambiug ....
1). I). (j. Ko«moa, Htaboig .

D.G.Aii(o, Bnaw ....
F.L*eiw, Uanfaug . . . .

B.WM«h«80lui«^ Banbiiig .

WotRHU-L., SiMÜiug . .

PtabmAlTen, EM . . .

D. Lev.-L., Hanbnrg . . .

Paulnen & Iver«, Kiel . , .

•N-n. I.I., Bremen

II. A. L., Ilambiurg ....
do, du. ....

N D.LI., Brenra
do. ilo

H. A.L.. H..n.iHii>' ....
I>. Austr. n Ii

, Ilambnig . .

W'iicii^uiutii & Kmgoiau, Bbg,
N l>. LI.. Ilrcmea .....
F. Hamburg ....
ILA.L., ÜBitbwg ....
H.& A. D. O., HBmbaig . .

n.8c!iBlBcb.-V., Kl*fleth

N-D. VL, BreiMii . . .

d«. do. ...

1 I3 . .i.

ä,..!.

I . . ..

»....!....

1 1

1 1

1' Ii

I
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MtatAnkkt, dtr DMtsohM Stawarte fir 1901. 17

Kkpit&n Schiff I

iantzan, 0. . . D. Sardinia

l»8«h. W . , . S. Henriette ....
iaiisrliftiplal, R. I). Unngaria ....
ipfüing, 0. . .

tehbock, N. Ci'uaa

ieicbenbllcber, U.

l<*imcr, A- . . . . Mempbu .....
l«itnen, l>, . .

leimeni, W. . S. Pestalozzi ....
teimkaBten, W. . D. KaiMr Wübdm U .

teinere, F. , . .

Uchart, W. . . • Smpia
liehtir, A.. . . • Knnptlu WUMb.
jUweii, A. . . • Brluign ....
iiagao, H, T. . . > Dradenh ....
Sficdm, A. . . .

itSitt«», R. . . .

tose, H Cliristiaiiia ....
iose, H 8. Apollo

i'<tt. il D. Rhein

P.ott.-ihnlk . , . (Htokar . . . . .

l{ovr*flil, K, . S. NaaarcboB ....
iMiDartlif A, 4 .

Itabutk, W. . .

ftuer, H. . . . . Prinxeaaiii VkUnU

ftoB, CL . . . .

RtMhiH. . . . • Prias Aag. WUlwta

Mh*, . • Alenia

MlclM*. W
, II. Off. . N'aldivia

Sack, B . VnnzeCi Alice . . .

8»egeit, C. B. . . > Bergedorf ....
S»eli«r, J. . . . S. Alüter

S»({er, W. . . . D. Hililii

Sander, F. . . . • Wilhelm Uelßner

Sauden, J. . . . • yiudeleino Rickmen
SudatMlt. H. . . • Werdenfela ....
SMbMk, J. . . . S. Aretbnsa

Sicmn .... D. Tkanb
• 0>p Vnde ....

81mm, R. .\ . • BresUn
HrniBam, A. . . . Ticqja. . . . . .

Arit, R. 6. . . S. Antitop«

>»Ke4t, H. . . . 1). PennsyWftBia .

fipnckalMn I^tjMcbitT Nordsee

Sprath .... I). Wolga
Sohr. W. , . . • Klenabnrg ....
Sotur. G. E. . . • Asik

• rno* AQMotrt . .

"^lurlit, 1). . Prinz WilhdB . .

S^tluidf, U. S. K<taard .....
S«lwJ«, J. . . t). .Sevill« .....
Siliurft, C. • (ieneral

• PallHUM

Reederei Ml A

A, 1.
. Hiimlrars . . .

H. ]I. .Schmiitt, iiumbarg .

H. A. L., Hamburg . . .

do. do. ...
K. M. Slonian jr., Haadnug
H. A. L., Hanbiug . . .

D. D. O. KoHBoa, flaabut
do. da.

F. I.ai>i8x, Haaibaig . . .

M-D.Ll, Braaian

A. Raak, Harburg . . .

D. D. O, Ka—aa,
Hanlmig

M4>.U, r

D.D.O,
H. A, L.,

do. do.

do. do.

A Schiff, Kl:<rteth

N 1», I.: ,
Uicnit u

Marcus Cohn & Sohn. KOnigabg,

Viaargis A. O., RrenMB

H. A L., Bambnig .

do. da.

do.

do.

do.

da.

do.do.

do. do . . .

N D. 1,1.. Rrftnen ....
1) .\u.'4tr D.Ii, Hamborg .

A. G. „AlfitiM ", llitmhnr^

Nimtz & Hi'miini?, Steltin .

(terhard i Hey, Humharg .

Kickuiers A (i
,
HftinbuiTJ .

I>. L>. (j. ,Hansa*, Bramaa .

K. Wencke Söbne, Haattaig
D. G.Meptoa, Braam . .

E. S.A.J>.Q.BMmlhmg . .

N.D.Ooaq»., BtaMa . . .

H. S. A. D. O., Huitaig .

A. Plflgge, Harabug. . .

H. A. L., Hambniig . . .

Hamb. Staat, Cuxhaven ,

N I>. rom|i , Stettin . . .

l>. Aaatr. \). (i,, Hamburg .

n. G. ,Ars;o-, lliemen

H. A. I, , liiiitiliur^

L. Stechmitiiii, Humliurg

."»Petzen (iebr,, Kremen .

H. A. Ii., Hamburg . .

I> Düt Afr li
,
Hamburg

1>. B. .Uaioa*, Haaiburg

1 3
i\ i

a . ,1

I
I

1 .

b II a. 4. Aaaataa Ma, Jiki«. IMh
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Kapittn B«*dar«l M A F D :
I

I
*

BAakar,' B.

Sehellhoni, J.

Scfaepp, F. .

Schierloli

Schlüter, ü.

Schmidt, U.

Solmiidt, G.

Sehatidt, R.

Schmidt, n.

Schitiidt. Jal.

Schmidt. J. .

Schmidt, L..

Schmidt, W.
Sohobar, P.

.

Sdiooiia, J.

.

Bohönfeldt, C.

SchOnewits, C.

Schröder, C.

Schröder, C.

Schröder, W.
SduMtar, 0.

Solnibart, L.

Schachhurd .

Schamacher, U.

Schaidt, J.

Soholta, A. H.

SalnlBf Al,

Schals, A. .

Schulz, J. .

Schülke, O.

.

Schutt, A. .

Schatt, rhr.

Scbtttt, H. .

Sabtttt. W. .

Schott«, H.

.

Schütt«row, H.

Schütz, P. .

Schwauer, J.

Schwamberger,

Schwank, F.

r. W.
Schwegmann, H. .

Schwetmann, H

SchwinghanimtT.W-

SUak, W. I,

Stefaan. H. .

Stebanow, K.

Steht, A.. .

Starke. G. O.
8ti-Bu, A. F.D.

Steffen, C. .

Staflinhageii

8tac% C. W.

D. Eneigi« . . .

8. OManbug . .

D. Kturt Woenaaan
S. Pkpoao . . .

IVru ...
]). Alexandria . .

• AndelDHia . .

• Banwg Joh. Albr«-

• Itsehoe . . .

Phoeuicin . .

8. Fmigaiii . . .

D. Charlois . . ,

• Wartb(U|{ . .

LoUaehUr Oitaa .

&Ally ....
D.Bha{B. . . .

. Alesia. . .

S. HelioB. . . .

D. Varzin . . .

• Merie ....
S. Pmbi» . . .

D.Pratoite. . .

. Halvatfo. . .

Hilda ....
S. Irene ....
I>. KIbing . . .

. Theben . . .

• Rooerio . . .

8. Baato Bkkaian
• Portnoa . . .

I). BriHgavia . .

S. l'oHen ....
• Snnanna . . .

I Ü.OiTanbaeh . .

I

S. ffot Raab . .

• Colvabia . .

n. Antonina . .

' S]i«zia. .

• Claadias . . .

1

l'arthia . . .

j
• Paotaar . . .

S. Voaa ....
D. Kap Prio . .

S. ludiutrie. . .

' Mabel Rickmem
U. Schaumburg .

Amaia . . .

, 8. FriMla Haha .

I D. Hana Joat . .

• Kronprins . .

. Thasoe . . .

I

Therapia. . ,

• Grenada . , ,

Signal. . . .

S. a«rda....

I't

D. A. Patr. G., üetttoaeftade

F. FMgga A Co., Hanbaig
Woermaon L., Hamborg .

F. Leeiitz, Hambaig . . .

Tiedeiiiiiun A Cn
. Brama.

H. A. L., Uambarg . . .

H. A. L., Bambaiy . . .

H. Podaaa, Wlawur . . .

D. Aaatr. D. O., HaatbatK

H A I,
,
HiimbarK . . .

K l,ui-ifz. ilutiilnir); . . .

Am l'etr. <• . UnttenLim .

l). 1). ti. Haiisii, llremen

Hamb. Staat, Caxhaven

F. Flogga * Co., Haabaxg
Ktratea, Raatmi^g . . .

n. A. L ,
HiinilidrL' , ,

WuchKniiilh ^ Knigniann. Hbg.

1>. .\astr I> <• , Ilambur;;
,

Fleaab. D. Comp., Fleaabug

H. A. In« Baabaif . . .

da. dfl.

Nimtz & Henniug, StetNa

1> Haye, Kl.sfleth ...
I). .\n8tr. n ii., Hambarg .

D. Ü. U. Koaaioa, Hambaig

a 8. A. D. O.. HaoibaiK .

Bickmem, A. ß., Bremen .

C. Wehrhahn, Hambnig

H. A 1, , Haii.lKirj: . . .

F. Lucisz, liuiiilnirg . . .

U. .Siemerti A Co., Hambaig

D. Aastr. D. G., Bambug .

C. Wiatar, Braaiaa . . .

J. Tidemann A Co., Bremern

H. S. A. 1). (i , Hamborg .

H M Sloiii.iii ir. Hambaig
.Viidfi.-^cii. iiuuiburg . .

H.A. L., Hamburg . . .

D. Ü. G. KoBBHM, Haaibarg

J. H. NieaM, Bnka . . .

B. 8. A. D. G., Bambarg .

A. Schiff, Elsfleth ....
Kick Ulf IS A. Vi . HreiaarbaTi

H A I., lliinibnrg . . .

R. M slonian jr., Hamborg
Hehttutb UeaU, Koatoek .

J. Jost, Plaaahatg. . . .

n tM Afr. I,. Hamborg .

I). Lev, I, , Hamborg . .

ilo. du.

H. A. L ,
Hamburg . . .

D.G.Signal. Kiel. . . .

O. Bilare A Sohn, Brake .
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KftplUn Schirr Beaderti F D

Wu^'iifr, A.

Waben, A. .

Waraake, O.

WUIfclMtr.O.

WmOt, H. A.

Wlltaer, E. .

Wewel, H. .

W«,t, W. .

Wettin, P. .

m-.:
in«t, w. .

WilWlmi, B.

Stege, J. H. . . S. Robert Rickin(;rK

Steinbomer, (".

Stern. H. T). Marburg

StMier, Chr. . . S. Flvtow

Btols, E
QMvWi • • • • Colvnkw ....
ätnabe, W. . .

Stroberg, E, . . D. Inlandv
StröbinK. W. . . .Real

Tadseii, ß. . . .

Tadaen, J. . . . • Waiiilshek ....
Tepe, H D. Kanzler

Teacboer, A. .

Thaprish, A. . . D. B&rganuati PataiMO

IlMdeiM, D. . . S. Alice Harle . . .

Tbonier, H. . . . I). Helgoland ....
ThAm. F. \V. . . S. Optima

Tin. H. . . . • KuMh . .....
Ttana

• Loxor
• Fnweati. ....
' wfntv T itivu • •

Tmaiborg. ('
. - S. Ktt|) Horn ....

Tiane, A. . . . D. SclilMtt ig . . . .

Traulsen, P. . . • Elinabeth ....
Trisbe, A, . . . • Alexandra Woermann
TMitaebtS. . . . Oldenburg ....
Ttak«s.P. . . . • Boatook

IUmi,P. . . . • Wittekiad ....

ietheer, C. . .

Vogt, ü D. Crefeld

Volger, U . . • Königin LuM . .

Volkertsen, W. . • Somali

Volkmanu, A_ . Scliwarxenfek .

VoHntb, ILOffis. • Kowlooa ....
TMgllA.. . .

«B^K. . . . . . VidonU

I). Nicumedia . .

S. Peter Kickuera

D. Helene RiduMlB
• Herzog . .

• Laeisz . .

• Neapel . .

• Borkam . .

S. Kaiüer . .

I). Kurt'urot . .

Piiusefi Alice

8. D. U. WA^en
D.Chutilis . .

Sa BWft • •

D.Zieten . .

& Bodeabck .

Hit-kmors A. (5., Bremen . .

U. Watjen, Bremen ....
N-D. LI, Bremen

A. C. de Preitas, Hamburg .

Xentx, Decker * Co., Hamborg
Wai. Stiper A Co., Bimbw .

Oelkers H«» , Paerto Hoab .

D. An.str 1) <;
, Hamboig . .

PauLfeu & Iversi, Kiel . . .

Kniilir&BnrrhhardNaehf ,
libg,

dl) di>. do.

U. ()Bt-Afr. L
,
liambarg

F. Laeiaa, Hambarg . .

D. A. Pete, 6, Haabaig
P. Trooat, Bmibnrg . .

N-I). LI., Bremen . . .

Ii. \. (J. V. is;»(;, Hamburg
H. W.itjen & ("o., Bremen

H, S A 1» (i
,
riamlmrg

1). I). U. Kodmos, Hamburg

R. M. Sloauut jr., Hamborg
H. 8. A. D. O., Hanborg .

C. Matzen. Hamburg . .

-N' I). 1.1 , Hienuin ...
K. V. ('«mmentr, lliimlmrg

Woermann L., Hamburg .

N-B. LL, Bremen ....
D. Aastr. D. G. Hamborg .

C. Vietheer, Haaeldorf . .

N-I). LI., Bremen . ... 4

dü. do. 2

1), Ost-Afr L , Hamburg . . !
1

D. D. G .Hansa*, Braam ^

H. A. L., Hambaig ....
J. Wiauaer, Liaeabaa ... 1

Meata, DaekerA Ob., Haabeig 2

I! .\ L. Ilanilmiu; .... 1

ItiLkuiLTfi .V I i - Mri'men . . i

S U. LI., Hr.Miu'n . . . a

D. UNt.-Alr. L ,
lliimimi;,' . . 4

D. Aiwtr D. U„ Httiiibuig . . S

B. H. Slomaajr., Hanbuig . 2l

N.D. LI., Bremea ^

H. Wiltjen & Co.. Bremen . .
1'

I), (»üL-Afr. L., Hamburg . . 1

N l>. LI . Bremen .... 2

H. Wiltjen & Co., Bremen . . 2
|

B. A L., Baaiborg

B. Waadu SAkae, Hambaig . i

N-D.L1.. Bianaa 8

Kag]irftBaNUwrdNaeU:,Hbg. S

1
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Kapittn

Wibtenann, M.

.

Wiadhrnt^ O. . .

WiaUer, Tb. . .

Winur, P. . . .

Wiechbauen, B. ,

Witt, C. . . . .

Witt) p. . . . .

WolterdmH; B. .

VtmaMMmtr, 0.

Wreden, A. t.

WttnnenbMg, B. .

Wulf
WwfhaaiiB, B. .

Schiff

D. Mandoia . .

S. Naraid« . . .

• Etbs Ridnaan
D. Rolivia . . .

• Aii|;n«t Koilf .

• Lott« ....
8. Anna ....
D. Oairia. . . .

• Biaadanbu]^ .

• ChemnitK . .

S. Birma. . . .

D. ABcrniia . . .

• Lieata . . .

8. Chifatal . . .

Raadarai

H.S.A.D.Ü,
hw8liA.G.,
ftiekmen A. G,, Bremen
H. A. L., Hambarg
I> A IVtr, <i., HiiuJ.nru' .

Ii. Uciiiboldt, Hauxig

P. Witt, Hamburg .

D. i>. ü. Koamoa, Hanbaig
N-D.U, BnMB ....
O. Anatr. D. O.. Hamban;

.

R. A. 0 , Bnnen . .

H A. h . Haniliurn

R. M. Sloman jr., Uanborg
C Sdnaaui ft Ctt ,

.

Xaage, J. . .

Zaduuiae, E. .

Sfia&daVf B. >

Ztakar, F. . .

Zemlin, C. . .

Zimdari), J. F.

ZininiPimann

Zorbuniien, Ii.
, .

Allen liier

auch nn iliistr

F.-I). FriU

D. Coblena

Soholacb. Hermgin
Sophia Cbarlotto

O. Tiaoa

• Pneddent . • • .

S. Hansa
F). I.nxor

WiUphail . . • .

niij^i'(lil)H4'n Kujiititnpii

Sltlln lllr das •']],•[,

E Tboniac, Hambarg
N-Ü. LI., Bremen . ,

do. do.

0. L«v. L.,

D. Oat-Afr. L., Hambug
J. Klingenberg ft Cb.,

"

D. D. G. KoMBoa,

N D. LI , Bremen

V.

«!

4
I

4

nnil Rcfderpioii s])n( lit ilie l)etit.>!cli»' .•<.«» jh-

I tr \\ 4-itvnlli' Jlati tial ilcii tii'stPll l'inik ;i i-

nnd bittet um i'oniere Uutcr«tUtzung bei dieHen lUr alle deutschen Seeleute wiclid^i^

V. BeBiohtigung der Nebengtellen.

1) Dpr Dirt'ktor, Kontroadmiral o. D. Horz. besichtigte wälirpn<1 der Zeit vos

1^5. his 15. Februar die Ncbcnstolleu Bremen, Vegesack und bremerliawn-

wälirend der Zeit vum t. bis 14. Jnli die NebensteneD RttgenmüderariiMic^

Loba, WfV.K. Königsberg, l'illau, Memol.

2) Der Vurütaud der Abteilung 11, Adniiralitütiurat Kuldewej, besuchte während

der Zeit toio 2S. bis 2«. Juni cur Annrabl von Plitsea Ar Kompdiragnlicnaf

und Anst(-Ilun<; inaL'm-tisclii'r Heubtiibtungeil die Nebenstdlea TBuof»

Bremen, Emden, Leer, Papenburg, Brake.

S) Der Vorstand der AUeiluBg III, Prof. Dr. J. ran Böbber, besncbte rwefb

PrQfuiig der iiieteorologisflicii Insltiniutilc die Nebenstellen IJninsbüttefkoflj.

Bfiram, Keitum, CuxbavoD, Ueestemüude, Brake, ScbiUighörn, Neäerl«o^

Emden, Boriaun wihrend der Zeit vom 10. bit SS. JunL

4) Der .Assistent Prof. Dr. (ii oUrnann prüfte während der Zeit vom 27. M»i

bis i*. Juni die meteorulogisclien Instrumente der Nebenstellen Memel, Xen-

fabrwasser, Danzig (kaiserliche Werft), UügcnwaldcrmUnde, Ahlbeck, Swiifr

münde.

5. Durrli IW'.miti' der Verwaltung wunlin liie Invciitarienbestiinde der Ihupl-

agenturen resp. Agenturen Bremen am Iii. l'ebruar, Kiel am lo. Juni, SlHlin

am 90. und 21. Jnni, NeofiüinraMer am 6. bia 10. Jnli geprflft.
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VI. AUgemeines
Ober die VerwaKung, das Kassenwesen und die Registratur.

|)iu Juurn.al - Nummcro wej|^u gegen das Vurjahr eine Vorriugeruiig nach

(li.Hlu zu 11630), was haupteSiehlidi auf eine Vereinfadiiuig im Geechäfta-

verkebn zivttckznlUhreii ist.

S«t de» 1. April ItM ial tU« Deotsdie Seewaite nudi Zalilungs- undBedmniigs-

atdle fir di« »t ^eaem Zei^nnkle in Hambofg neu eiriofatete Sduffiibeaiditignngi'

koamiaak«.

Die Beviaioa der Inveiitarienbeetände der Zentralstelle dureb Deputierte der

StatiOtta-htendantur Kiel fand in <Icr Zeit vom r>. \m 'J. I)i'/einW 1904 statt

Die ttuvennutete KasseoreTi«iou erfolgte aut 25. Mai

B. Sonderberiohta

TU. Berioht über die T&tigkeit der Abtellnsg I.

Maritime Metearologie und Ozeanographie.

a. Die henmagegefcenea AfkeHen:

1) Von der Veröflentlichung „Tagliclie («ynoptisclic Wetterkarten für den

NordaÜantiscben Ozean", in Verbindung mit dem Dänischen metereologiscben In-

stitut heran^fegeben ym der Dentaeben Seewarte, erecMenen die Quartale 8 u. 4
des XVII. und das 1. Quartal des Will. (ls<)«|«)| JabrgaiiL" s. <Ii<-' die

Zeit vom 1. JuDi 1898 bit» zum 2S. Februar 18'.i'J umfassen. In Ucarbcituug in

Kepediagen oder im Druck waren daa 2. und 8. Quartal des XVUL Jahrganges;

himdschriftlich wurde dnr Anteil der Seewarte am 4. Quartal des XVIIl und

am 1-, 2. u. 3. Quartal des XI\. (iHlta litOO» .lalirgangs fertig. — Die Ziinulinjo

der SchiiTsbeobachtungen war so stark, daß ein einzelner Beamter sie nicht mehr
bewältigen kann. Eine Entlastung wurde dadurch gescbafien, daß für den

.Internationalen Dekadenbericht" (siehe nnter 4), ein zweiter Beamter die ein-

kuminendeti Beobachtungen gleich in die Kartcnnotze der sj-uüptiscLeu Wetter-

karten einträgt, so dafi sie zunäcl)|t für den Dekadenbericht verwandt werden

kennen. Dieae mit den jfingsten Beobachtungen versehenen Karten werden dann

laulVnd VDti di msflboii Hi iiniten durch die nm Ii .h n\ I>! ui: k der Dekadenberichte

eingehenden Ikobachtungen vervollständigt. l)iei>e VuraHx it bugiuin am 1. April

1904 (Wettwkarte vom 1. MXri). Es sind aleo jetst zwei Reihen dieser tftglicbea

Wetterkarten iti .\rbeit mit einem Zwischenraum ron B' ^ Jahren, der narh etwa

4 Jahren ausgi-glielien .sein wird, und die synoj)tischcn Karten werden von etwa

1906 an um mehrere Jahre früher erscheinen kitnnen, als es bisher möglich war.

2) Die „Monatskarte für den Nordatlantischen Ozean" erschien r^ebnilUg

uro den 28. eines jeden Monats in einer Auflage von 1100 Exemplaren. — Auf
der Rückseite erschienen u. a. folgende Arbeiteo, voo deneo die wichtigsten oaeb-

Btehend angeführt sind:

Hilfe bei SdiilbunflÜlen in europKisehen Gewissem und an der Oatldiste Ton
Nordamerika;

Ötromversetzungen auf dem Dauipferwege zwischen dem Englischen Kanal

und der Magelbui-Stca8«t seit Juli iSr jeden Monat



Jaluwkarialit d« Dnlnlim SMVsrto lir ISM.

8) IHo ^Vierteljithnkart« Ar die Mordnw mi! OtttM" emliifii iin d«D 28. «In

I<!t/tft< der QiKiitnl'iimnatc vier tiiat in je Tioii l'.xcniplai rr;. J?eit der Ict/l-n

Wintcrkarle Iin4,<i5 ist auch der nürdliche Teil des üottniücheu Mecrbug«its ai»

Einsatzkarte anfKenomneR. Den Eiaverhilltnn^ wurde beaondere AnflneritM»-

k<'it jirsrliciikt, ebenso den verscln*<'<l<'nf>n SipTirilsfafionPn; vom Sommer an wiin!eT:

für jeden 21. Monatstap die Sonneuauf- und -unterpanpszeiten für jeden Breitm-

grad der Karle mit!;('t<'i1t. Auf der RfickBeite «urdi n aubrülirlidi die Signale d«r

l'isclicrfahrzeupe und das Reltunpswpsen »n den Küsten dargestellt — Zun

bcsHercn VerHiiiüduis der Karte wurde auf niehrfnch geäuBerte W&nBche bin eirx

Broschüre veröffentlicht: »Erlltatennigeii za den Viertdjabrskarteii f&r dieXoid-

aee und Ostsee.**

4) Der «Internationale Dekadenbericht* emhien in 36 Kranmeni nnter Mit-

wirkung des Metcdmlopfn. — Vom 1. April nii wuidr dir friilitic crapliisfLe

Darstellung der Seebeobachtungen auf dem DamplVnAege acwiscben dem Kanal vai

Nordamerika durch Tolhtfindige, aber freilich provieoriaehe Wetter-KSrldien Ar

den jrn">ßt('ii Teil il^s Nnrd.-itlanti'-'hcii Ozeans ersi tzt. iVerzl. 1)

6) l'iirdii' vimi iU'itriis-Marinc-Anit lierausRev'elxnu'ii (i<ler in Arbeit betiudliobeii

Baadbiirher liir die Wi»>tkttste Schottlandn und des westlichen Teiles des llittd-

meeres wur<Ien nautisehe und meteorolugisclie Iteitritßc oder Material geliefert.

i't) Teller den Hrfolg der kleinen Wctterbüohor vergleiche man: _I)a.s maritim-

nietcoroloRiscbe Heobaclitungsmaterial unter c, S. 5i8. Außer für die Verweniiutj

bei den Vierteljahrskarten für die Nord- und Ostsee sind diese Ueobachtnngeo

nach bei den hlnfigen Anfrafren fiber das Wetter in unseren Meeren an beatunutsD

Tagen unentbehrlich.

7) „Tabellarische JteiKeberichte nach den meteorologischen Schiü'stagebüdien

l.B«nd, Einginge des Jahrsa 1903", sind in «nain Dnihaga tob VlU n. 184 Seün

erschienen.

b. In Gang betadlich nnd nl<'ht ab|rf>«chlae»en Omi nackatehenia Arldtca:

9i .r>Hmi)f>'rliandl>iich flir den Atlantischen Oaean"; hiervon war bis Ende

1904 etwa '
:,

podriit kl.

10) .Atlas der Mi .iiiiNcrsetzungen auf den wichtigsten Danipferwegen im Indi-

schen Ozean und in den ostasiatischen tiewüssem"; hienron sind Taf. 1—24 bi;

Ende des Jahres gedruckt. Ausserdem besteht der Plan, für den Indischen Oieas

in ähnlicher Weise wie bisher für den Nüi^Iatlantischen Monatskarten hcram-

angehm, wofür schon Vorarbeiten erledigt re«p. in Angriff genommen sind.

11) »Das Uittehneer, nach Ueobachtnngen deutscher Dampfer, im besondcra

die Winde, Stürme, Stninumu'eti und Teinperaliirin."

12) Quadralarbeit liir die Quadrute luu und 145 (vom Englischen Kanal b»

Gibraltar einerseits und von It^ W-Lg. bis anm Festland anderersaitB); hkriir

wird aof den Jahresbericht t<» 190B S. 88 verwiesen.

c. AllgeaMiBea.

Eine neue, einfiirhere Vorm de? nieteorologisehon Tai;e})urhe!i wurde ein?«"-

führt und ilamit glcieli/eitii; die fernere .\usgabe V4in Auszugs-.lournalen. die nur

auf 2 Dcubaehtungi^n in 24 .Stunden berechnet waren, eingestcUt.

Mit dem Niederländischen Meteorologischen Institut in de Hilt l)ei I trerhl

wurde ein Abkommen Ulier den Austausch von maritim-raeteurologischcm und oua-

nographiNchem Boobachtun^rsmatt rial und Uber eine Venlladigung und Bcnsdh

ridttignng wegen größerer Arbeiten getroffen.

. j ^ y GoOgl
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Die Zalil der Studierenden, vorzugsweise der Gcograiiliic, die wiKseiisdirift-

liche Arbeiten «n dem handiichriftlichcn meteorulogischen Material inAbtüiluugl aus-

fiilirti-ti, war un^t wüluilich groß; es arbeiteten nämlich im ganzen achtHemo, die

sich auf die Universitäten von lierlin, Münster, Marburg, Bonn, Leipzig nndGfittingen

vcrteileu, an der Seewarte. Von den Beamten der Abteilung 1 wurde ihnen jegliche

FQrdetting sa TtH ; IreiGeb war d«inH «idi eme ttbebUdie Arbeitalast Terbonden.

2068 dieartKehe Sehreiben «ntdeii «riedigt.

d IM« Kttulieitcr mr 8e«.

Die Zftbl der Hittrbeiter der Deitieben Seewarte in den Kreisen der

Handelsmarine, soweit sie meteornlogische JonnMÜe einliefern, liat im Jabre 1904
um 171 — gegenüber 120 im Jahre 1908— ngenoromen; neue Mitarbeiter bat

nimlieb die Abteflmig I in diesem Jahre 183 erhalten, während 12 teils infolge

Von Todesfall, teils infolge von Benifsweclisel, Pensionieninf; n. s. v. ;uis}.'eseliieden

sind. Am Ende des Jahres betrug, soweit bekannt, die Zahl der ^litarbeiter 837.

Anch am Schlofi dieses Jahrea wurden flbr besMiders gute Leistungen nnd
langjährige Verdienste um die Deutsche Seewarte Medaillen der Seewarte nebst

Diplom verliehen, und zwar

die silberne Medaille an die Herren:

Xspt. G. Wsnieke-Bremerhavcii, K.-Kn]it. a. D. Seweloh-Huaburgi

Kajit. C. H, Movrr-Hambnig,

Die bronzene Medaille an die Herren:

Kapt A« BaireletrHamlnirg, Kapi H. KransB-Hamhnrg,
« J. Bruhn-Hamborg , « A. Molzen-Humbur^,
« B. 0. Bnaeben-Hambnig, « B. SBiiermilch-Breincu,

« H. F.-njtK li-Bn-in.-ii. « W. Slr^.- Hrakc,

« H. i'rerichs-Bremeu, c .1. Traul«en-ilamburg.

Verschollen, gestorben oder ausgeschieden sind von den Hitarbeitern, soweit

es der DentadMu Seewärts aur Kennteis gelangt ist, nadifolgande 18 Kapitttne:

H. Burnsse, K. Wirke,
H. Christotters, L. l^charfe,

D. Krllgpr, L. K. Petersen,

.1. Meyer. H. Ever»,

H. Nicraeyer, O. .T. Woininelsdorf,

Fr. Stttver, £. Tiachbein.

e. Da« niaritlm>ni«teorol«^adie Be«b«cht«ngHi«t«rlaL

Im Berichtsjahr 1904 wurden eingeliefert:

1) Vollständige Journale:

a) der KaiserUchen Mariue: IUI Nummern, mit 110178 lieobacbtunga-

sitaen geg«i 110 Nummern bezw. 117786 Sätze im Voijdire;

b) der Handelsmarine; von Dumpfseliiffen '^21. v(m SegdsdiilTon 2'M, zu-

sammen 1218 Nummern mit 4^8 litt Boobachtungssiitzcn gegen und

251, znaammea 760 Nummern und 408099 Beobachtungssätse im V<hv

jahro.

2) Kleine Wetterbüelier von L)anij)fseli;t1Vn Kf-, M>n Si'L'flseliifTen 12,-vom

Liderschill' 2, zu.suramcn löU Numnicrii mit ;i.>(J4 i Beobachtungssätzen.

8) Aussugajournaie von Dampfern 206 Nummern mit 11 766 Beobachtangs-

sfttaen gegen besw. S07 Nummern mit 17800 B«obachtang88ltien im
VoiQahre.
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Der GeMintiDlialt der von>teliendcn Journale verteilt sich demnach ior

101 voUilted. Jontnala der Kriegümariue aaf m Ml 20 Tages 110178 Pi^nliarlitmUa

ISIS » » > Handslamariae » ntl > S > 0:498119 •

ISOUeinaWaUiiMahari > > IW > |5 > S30t4

ä06 AnaingB^ounale > > > lO'i > > = nT*'.ii

im {ganzen rii:;»7 Mt. !^ Tage = i''>:\ luT Heobii' htuiiKTisirxf

gegen 3167 Ht. 9 Tg. = 544 V)43 Beobacbtungssätze im Vuijahrc, wa« einer Zü-

nähme von 108164 Beohacbtangnsitxen gegen 72568 BeobaefatnngMitie inW
jalire ontspriclit.

Es ist hierin eine uugewöluilicb groüe und bocberfreulicbe Zunahme du

Titi^eit dar fraiwilKgeo Mitarbeiter xvr See ni komtatieteii, nmal die tän

für 1908 festgestellte Zanehme im Jahre 1904 nodi fibartroffen «ordca iiL

f. QcaeheBkaaagabe.

Als Anerkennung für die wertvolle und freiwillige Mitarlnit zur Stt' «urd«i

im liaufe des Jahres an Kapitäne und Offiziere von der Dcutsclirn ^ccvaitf

fulgcndc Drucksachen verteilt, wobei so viel wie möglich auf die iiersüDliclieo

Wünsche der Herren Itücksicht genommen worde:

Segelkandbuoh fttr den AtLutischen Ozean in 13 filailicii

Atlas (tar den Atlantischen Ozean * 89 >

Scf;»'lhandlm<'li fllr den Indischen Ozean » 3 >

Atlas für den IndiHchfu Ozean > i >

Se^elliundliiK h tllr den Stillen ÜMan > 7 >

Atlas für den Stillen Ozean * 3 >

SegeBMBdbnoh tllr den Engl. Kanal I. Teü > IS >

» ' t » > »II. > » 6 *

» der Sadkflste Irlands nnd des Bristol-Kanals * II >

» . WestklUt*" Irlands > 31 >

> des Irischen Kanals > Hl >

» der Nordsee » 41 •

> > Ostsee » SO >

> > Nord* nnd Westküste von Hpenien und Portugal » 108 »

Beiheft >>» * >> >>>4S*
Hnndhnrh der FranzösiNchtm Westküste » 38 »

l'ic wiiliti;rst«Mi HstVn CliinaH > 1-1

llandbiii'li der O.stkllMtt« SiltlamerikaH > 4\) '

AnnaliMi der ilyiiro^ruiiliie u. s. W. fllr 1903 »81 >

Tabellarische lieiseberichte > 13 >

im ganzen hinit.

Außerdem gelangte eine grofie Anzahl von Sonder-AbdrSeken von AnMiio

aus den ,,AüiiaIi'n der Hydrographie" sowie die fortlaufemltn Nimiinern

„Pilote", neue Folge, zur Verausgabung. Femer erhalten tuulichbt ulle Mitarbeiier

die „Monatskarten Ar den Nordatlantischen Ozean" und die nVierteljahrsksiie''

Nord- nnd Ostsoo" regelmäßig zugestellt.

Alle diese ( iesclienko sind p er s Ti n 1 i ili (> Kipeiitum der Hen Ii n rli ti r. ttlrf

nicht SciiilVscigciitum, sullen also beim WecliM.! des Scliitfes mitgeuonmjcu wcrä*
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YIIl. Bwloht ftb«r die T&ti«kelt der Abteilimg n.
Beschaffung und Prüfung der nautischen, meteorologischen

und magnetisclien iatlrumente. Anwendung der Lehre vom Magnetismus in der

NaiigiliMi und anliMiBiMiele Arbeite«.

a. PrfifDnfC und H<>s<'hikiniii|; inetporolopi!<chpr In^tminente,

Im Laufe des Jahres IW-i wurde in derAbteilungii zumZweckc der Korrektions-

ermittelnDg die folgende Anzahl meteorologischer Instmmente geprüft:

I) Barem etil : I Nnnnal- und Statioimbaraueter 0 (t^j*), 2) Murine-BaroBMtor

43 (5S). S) Aneroid-Üarometer 71 (57). Barometer insgeaamt 113 (115).

8) Thermometer: l) Marine-Thermometer S58 (168). S) Extrem-Thermometer
0(17). 3) Psychro-Tlionmiiiii-ter 0 (17). 4) Tli. niKm-. tpr v- isclucdpuiT Art 1 (7).

Thermometer insgesamt 2ö9 1,2 19j. Dazu kam nwh die l'iUlung von 7 (.2; Auc-
mometem, aodaß im gansen 339 (986) neteorologisehe Inatnimeiito geprüft irardea

aind.

Beschaffung von meteorologischen Instrumenten.

Ks Warden im l<aufe des Berichtsjahres die folgenden Instrumente neu an-

geschafft

8öb Mariueth«rmometer, 1 Aueroid, 2 Meteorographen, 2 Baro-Thermo-Uygro-
graphen, % Aneuoneter, 1 Wolkenspiflgel.

h. MAmfr «nd BeeehaAiBir nantfeciher und nagBetteeher Instramrat«.

Die nachstoltend nufgcführtei] nautischen und magnetischen Instrumente wurden

geprüft und über die Uesultate der Prüfung von Kompaßen, Sextanton und Oktanten

Atteste ausgestellt, in denen, wenn die Instrumente mit Fehlern behaftet waren,

die Korrektionen angegeben wurden.

1) Saxtantsn nnd Oktantm 453 (487), danmter fOr Mechaniker S36 Sertaaten,

14 Halbsextanten, S4 Oktanten, für Schillskapititne. 5!chiflbofBzIere und Private

132 Sextnnt.'ii. •><) Hnllis.-xtanten nnd '.'7 Oktaiit.n. -2 I,il>Hlleii-quaiIrant.-ii n i.'i
.

Ii) Si'.\taiitfns(iirj;(l rillt'iiiifts-Apparatn 1 (0 . 4 1\i.iii[-;ishh: I , Troi'kHiikümpa.sse

;

Azimiitkouijtassfc 41 :.'I7), SteUfrkoiniiHssu 10 iSi', TniiisjtHi'i'ntkom)ia88e 13 (R),

Keserverosen (51). II. Fluidkompaaae: Azimutkompasse 35 (22), Steuerkompasse
69 (47). Also Kompasse und Bosen 385 (S2S).

l'.s wurden .also 22 St'xt.iiiton und Oktantoii indir l^i
j

r-.ift :iK der Diircli-

schnitt der in den letzten fünf Jaiiren eingelieferten iuütrumeute betrugt. Au
Konpassen wnrden 107 mehr geprüft als im Durchschnitt der letzten fttnf Jahre.

Als untauglich wurdi it von der rrlifuii^ zurückgewiesen oder zur Ahstellttng

vorhandener Mängel vurliuitig an die Verfertiger zurückgegeben H2 Sextanten g^en
67 im vorigen Jahr. 3 (H) Sextanten mußten ohne Prüfung zurückgegeben werden,

da sie bei di r Kürze der Zeit, in der sie auf der Seewarte ge].T!,st ii wurden, nicht

geprüft werden konnten. Anlierdeui wurdeti :'>T f'.irhitre dl^iser für l'ositionslaternen

speklrophütonietriscli untersudit. L eber i'ruluug erdiuaguetischer Instrumente

siebe VIII f.

Neu angeschatVt wurden : 1 I>e\ iatifinsmagnetonieter. 1 Ablesefernrolir 1 I'üld-

hebclaphüromotcr, 1 photograpluseberUegistriurupparat für erduiaguctischc Zwecke,

i Photometer, S Hefnerlampen, 3 Normallatemenf 2 Satz Maflstibe, 1 Wage,
1 tlori/oiitaliKKlL'], 1 V'jrrielituug, um fiurbige OlSser an allen Stellen epektro*

pliütumetriscii zu uutorsuclicn.

*) Dls «ingeklamiuertau Zahlen beseichnen die enUiprechenden Zahlen oder Urüßen-

angahen dsa Tangen Jahraa.
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e. BMcadm IwntimiehnlMM ttr AMHIaair n.

Wif in friilu'i eii .Iniiren. s<» liieltcii sich aufli im I.mifc <\vs Ht rirlilyak-

mehrere IkTrvn lakng«re oder kürzere Zeit in der Abteilung 11 auf, um «cbiW

liflsondera T«le der Nautik, tMimentlieh iobexas auf das KompnBwesni, ik him

von (li-r Hoviatioii der Kiini|>M>-.r. snwie iiher ilie I'riifurifj der nautiM lnü InstruBifjt'

zu iiifurmiemi. Die Namen biuU mit in den Ali&chnitt II c Huft^i-nominen.

Die Aiutahl der fieMche von Kapitänen, Stenerteutea, llechaniken a.it.

znr Kiiili'iliiDf; von Rat inl)pz<i<r auf nantisrlif FraRon. Konstruktion von luM-

nirntcn und iiliiiliclu's crroiclil»- im ISericlitsjnhr die Zahl 741.

Die Zahl der Ix i di r .Abteilung eingegangenen iin<l diin h deren fmmi
erlodigtea Scbriltstüoice betrigt 667 gegen 1086 im Jahre 1W)3.

d. Ilau|il Agenturen und AKentnren der DeuttM'hen Seewarle.

I> Von der I laiiptagentur zu Uaiuburx üind im („iure de» Itericlitsjabm ili>

nachstehend aurfiefülirten nu-tenrolocischeu Instrumente geprüft worden:

Mmrine-I^inmii t. r l'i] i II ) i, Au<Toide t7 (91), tfariaa-Theminieter SCO |}6(li

Marinc-pHyi'ljrothi-Miioiiii ti-r 2öO (10).

Meteoralogiarlie Instnimenta flbeikanpt: 455(581).

An Schifls-l'ositionB-Latemen wurden geprüft:

Seiten-I.At<>men 785 (708), Trtpp-Lutemen 382 (SSO), Ankeristeraea Ui |4!mi

Uecklateni* n r!-2 iis). I.i,i. im-u lllr nicht maaSverierflÜdp) SeUffi 570 (SITU

Poititiunti-Luti'riii'u zuMuinnifn : '.'III (I7lM).

lliiTvon wiinl mit Hülfe iUt ri.-ifliTi.' p^iollft wonlen lisi Seiten Ijttnif:

.')»! T<i|>p l.at.'rnen. Iii MM Anker i ii. n. :i (.'M ll. < k T.^iti niPti, 4 (d p'''

I.atempn fllr nirlit nianiivn.'rl^liigc Si hittV. liir lili U ktr isi lies ( iluhli« ht iMiip"!!'
^'

'

waron. Kiiüg« dieHer LiitiTnen. Howir -t S|j<'iTpi>r<itiiiuii-Lat4:men warea dt

Kaiser]. Marine bestimmt. Meinen- Luteruen wuren auf Ananehsn des HiaAB|B

Seeamts in Veranlaaaung von KoUiaionanülen geprtlft.

DeTiations^onmale wnrden mranai^bt an T>iunfBr Vi (144\ an Segdtdib

73 (.')(!), eingeliefert voti l>;itn)if'rii '."7 v<>n S.>irilsel!irt"en 12 (.5).

Auf III MW| Seliiiieii wiiriiiMi vnii ilcm \ iii>telier der llauptageiitur Deviatio»-

bestimnuingen und Kuin|>en<ati>ineii auHgeführt.

Auf 449 (477) Damftfem und m (363) Segelschiffen wurden vom Vwikka

der Hanptagentnr rar Bninteihmg Iber Anfttelfang d«r Konpa«« ani dv

niete<irolo>;igchen Instmmente und zur Anverbnng neuer MitarimterBenek sb-

gestattet.

Die Hanptagentnr wurde rar Khihoinng ron Bat inberag anf Deriilian-

Terhiltnisae der Ki>ni]>n^>e. rirli«!--' Knii-tniktinn und Aufstellung der PoaJiof*-

Laternen, korrekte Auf!>tellung und gutes 1- uuktiunieren der meteorologisrbfii

Instromente von 916 (898) Pemnem besnelit.

l'tiler I.oitnii^ des Vorstelier* rler Hniiptngentur niaclile der Kapitän llcr^

W. I.olV und der .Si^liitiVulti/irre lliTr l'.sjie ( inen I>eviatii>nskui-su3 durcli.

Zur Herstellung eines sclinelleren Verkehrs mit der ZentralKtelle wurde «
Ilauptagentur am 7. April von der Meyerstrafie nach dem Dienslgebäode ^
Seemurte verlebt.

2) Hanptagentnr in Bremen. GeprOlt wurden:

Haiine-Barometer 13 (8), Aneroide 3 (3), Mariae-Thermomater«
rologische tnstmmente maammen 43 (34.)

S eh i f f s - 1' <i s i t i (I n s - I.a t e r ii e u

:

S. it.-n l.i.ti ni. ii .^tU (fi9ü), Topp-I..atanien 24^ (220), Anker-Lateraea 2« l'-^"

Lat riirn lUr ni< ht nianttTrierflihige SehiA 130 (357), Heek-LatamM M
;iiusaumeu l^ttl (1423).
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Auagegeben wurden 17 (32) Deviatious-Jouruale, surUckgeliefert 3 (I).

Die HaupUfeDtar «nrd« tob 1U2 (89) Hetrea benidit, di« Kinricbt in di«

Knrtcn nnlimen oder über nantiKbe AngdegeDhaten Bat and AulHiiift xa erbaltan

«üiiächtcn.

3) Durch die Ilauptagentur in BremerkaTen, verbnadea mit dem Kaiaeri.

Kfiateobczirksamt V dasclbüt, wurden geprüft:

Marine-Barometer 7 1 (l>l ), Aneroid-Barotneteräd). Marin«-Thera<nDet«r t77(ICS).
M<teürul(if!;iM<'li(> InstniiiHiiti ziisiiiiimpu S.'iu -lM; .

Konijm^üe 17 (14:, Si-xtiiutrn :iu zuh;iiiiiiiiii (7 ~'i'2).

S.»itfii-r,i«ti:-riieu l<tf;i |24 . Tiii'ii-l.ulciiicii i;ni*.7
, Ar.l<i i-Liit«'ni«n 48 (.'il', nAe

Latt'ttK'ii t"iir nicht iDiiiiiA ••rii-MUliifri' Si liiitv 44 M'), ll. i k-LHtcmen 2 (IM. zii-

saiiiiiirii "J'^ii _'7j .

l'i'viatliinsjouriialo wurden ausgegeben <1 uii I >ftui|<t'er, 4 i 'J i an Sfj»i'l»ehifl'e,

innickj^nr-lielert wurden 2 (1) von Damptern und I i(>) vim einem Si7;clsehiff,

Die Uauptagcutur wurde von 142 i ri4) KiipituDcn. ScIiitV^uIKzii-run, KleDpaern
und Meclianikcrn und von lOö (1251 sonstinen Personen besuclit.

Das Zivilmitfjlicil maclite (5M) Kesuilie. und /.war .M iri!i) auf Dampfern.

2(1 (17) auf Segelachill'en. *.) (3) auf Werfteo und lleedereien. KompaÜregulie-

rnngaD worden auf 5 (2i Dampfern nnd 1 (1) Segelschiff Torgenonnen.

Die Z.^lil (l> I r'in<;e}!:inRr iKn Schriitatadte nnd Drucksacbeu betmg 4(0 (BGS),

die der ausgegangenen 3<>4 (4%).

4) Hanptagentur in Nenftibrwaiaer, verbmiden mit dem Kaiaeriieben Kfiaien-

lii'/irksnmt I da?(11||^t. (ir'])riift wurden:

Schirt's l'iisitiiins I.ati riu'n .'il 4i;'.dHnnitt'r Scitrn-Lütonu'n 40 'jn
. 'r«ii|i-hiiti>nien

« (2 1 . Anki r-l.alrni.Mi 2 .V:. I.ati-rnen lllr nicbt niun<'ivi-ri' thiiiiu-i- Si-biff«' 4 (0).

Von dit'si u wnr<icn 7 S.'itrti-l.alerni-n. 1 Ti«|.|i-I.tttfrni', i Luti'nu'ii (\lr nicbt manO-
verif rfiiliipi» SrliillV' zniilrkgi w ii si n. Ki iri^T

< 'lirononii-ter 24 \ Mi>niie-Haronieter

1 {0), Aneroide 6 (l), Thermometer 4 yi). Auf U Dampfern ynirden die Aneroide
richtig eingestellt.

Koinpaß-i:> LniH<-rungen und Deviationa-Deatinrarangen wurden auf 17 (Sl)

Schiflen vorgcuouinKii.

Dcklinations- iitul ^ >n^.))e«tiinniunge)i wurden in jedem Monat des

Berichtqabrea gemacht. Auiierdera wurden in den SommerroonatMi an 4 T«r-

adundeoen Tagni Ddiwingnngs- and AUenkungsbeobachtungen mit der IforilootaU

nnd Vertikalnadd angesteOt. Fast avf allen deutsdien SchiiTein wvrden Besndie

gemacht»

6) Hanptagentur in Ktel, verbunden mit dem KaiserL KBitenberirksamt da-

selbst, (icpriift wurden:

Seiten-Laternen il2 1 1(17
,

Top|)-I,ut<Tiii ii 41 ,7i!'. Anker-Luternen f*5 (""2^

Heck-I>aternen lä U'). l'oi<itions-1.8ternen -/.u^uniiuen 2<to (2.'>.'i|.

Davon gehiSrten iler Kaiaerlirhen Werft IS(4."ti Selten Laternen. l3i43)Topi»-

I.<aternen. Für daK Minendepot in Frieilriolmort wnrden iM; rote unil grllne Vor-

ittcekglaser, f&r die Kaiserliche Werft 50 rote nnd grane Vitrsteckgliser, sowie

30 Vorsteekgllser für Seitenlatemen gepmft.

Auf < |1)) f^rliilVi'ii wiinlni ili" K'i:]i|i;i---l' rofrnlicrt und Deviation-In ^tiiu-

muni^cii ^urgenolnuu'n und zwar üul' .jH [.i^j l)anipferu und 5 (2) bcgctM-iutlV-n.

1 :l^t .'ille einl.'iulVnden deutschen Schiffe wurden beaneht nnd Katschlige, be-

bontlei-s in KnmpaßarRelcfiPnhriten orteilt.

litHUidit wunli' ilii- ilauptagentur von 1 ].~> ( l'iO) l'crsunen vür»i:hiLHlencn iitaudes.

lU'stinimiingen der erdmagnetischen Elemente wurden nonatlidi einmal mit

dem De\iati(>n8-Magnetometer gemacht.

6) Hauptagentur in fltetttn, verbunden mit dem Kaiaeri. KüalMiliesirknmt II

dasdbat ÜepirliA wurden:
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Soiten-T,Ht.-nn-ii lU T.>pp L»tpm««n !ti (57), Anker- und rote lai'-n»; I
Itlr Iii' Iii ni;iii'>\ 1 1 («•rtllhi^f ScliiflV 37|.i.')|, IIcok-T,Rtenien •lOl Si, S<iten-ly»tfnir 1

t'tlr I »HinjiHiihr/i ii^H iintiT 113 tbiii. Kaumf^phHlt 7 (2). Positionslatpren; ir.- 1

naninipn 272 (l.i.'il. Von dii-sen Ki-Iiilrtm der Kaiserlichen Werft in biUit 1

3 Topn-Latei-u«u, 2 Seiten-I^ateraeD, I Heck-Ijatonitt. 8 Anker-L«tanMt und : I

tSeiteii'Lfttonien Ihr Pnapftir mter HS 6km Swmgahalt I
KmmUM f i (II). Baaerre-Boan 7 (5), Varine-BumMtiirO (IS), AiMii«ltM(Oii 1

Marine-Ttwnnoineter 17 (14), Chnmoneter H (0). I

Au(i;;r^. l>*'n wimlen 10 (8), eiof^eliefert 3 {%) DeTklioW[)«IVMle. 1

Kompaß-Ue^omngm nnd DeriationibMtiiBBraiigeD «urden mf 7 (9) Sck&L I

TOrgWODUBMI. I

Uesiu-Iit wtinU' die ll.tuptagciitur von 77 (7o) Fmoncn. Auf tat äln I

Schiffen, die im dortigen Hafen lagen, wurden Besuche gemacht. I

7) Apentur in Flensburjt. Im Berichtsjahre wurden )te|)rfifl: I

Scit4'ii-l,ut<Tiicii <• (14). Tii|i)»-I.atcnien I Ii), .\iik.i liiin u- ii <1 I4i. 1

Positiona-Latemeu zusammen 7 (lU). 5 SeitenJatemen mussten von der Friitui;

BiMeligaviMMi «ndas.

Auf H |S| in HensbuffT pcliaiitm SrliifTcn wurden die Kompasse aufgeste'li.

komiMiisiii t und deren Ik'viation l«-stiiiiiiii
,

Anssfrdem wurde auf 3(i li''

Damiifi'Mi und i l) Sejielschiffen die Koni]ii'ns.iti<in geändert. Deviationsjoiirn»!'.

wnrdeo abgegcl»en: H (3), zurttckgeliefert 2 (U). An Bord von Schiffen wurda

81 (54) Besuche gemacht, wHiircnd die Agentur ron 29 (25) Personen besuch:

wurd«.

8) Agentur in Lttberk. Ks wurden geprüft:

Seiten-Laf''nu-n fi3 i S'J). Topp l.atiTUPn 2fi 1.141, Ankfr-I,nti riicn luid lote LatefM
fllr nicllt Iii.i 1-1 tiili i,-!' l^ l.l.'fl. /usiiiiiiiM-ii 1".7 '^-il I^^atemtB.

Deviationbbcstiuiinun^cti wurden auf 7 Dampferu vorgeuummeu.

tt) Agentur m Papenburir- Rb wurden geprBlt:

28 (.*{4) .'^^it.'n Lsti-rii.ii. IM i.')) T..|i|. I.,it.nu-n. > l^i Ankn L.it«Tnen. 10 |V'.

Fischer- Laternen, i (D) nit<> i.titt'riu'u tllr nicht uiauürcricrriihige Schiffe, I III

Uecklatente. ZuMammen 5<) ( KK!) Internen.

10) Agentur in RoMtock. Ks wurden geprün:

Seiten-Laternen 54 (58), Topp-Lalemen 2« (34K Anker-T^t<>riien 27 (.'J.'Vi. Heck-

Laternen 5 (I), rata Laternen für uirht iimn(iverieri»lii^<' ::;> im.
Positiona-Latemen ziümmmen: 149 (li3\.

Auf 18 (18) neuen Dampfern «ttrden Koinp«0regnli«nroim imtfitiommm.

Mlf 4 (7) wi'ittTcn !)am|ifern wurden die Kompasse nnchkompnitMrL

1 1 ) Agentur in WeKtrhnnderfehn. Ks wurden geprüft:

SHitPn-1.ntern<-u Ul (rXi), Topp.UtenMn 9 (3), Anker-Lalenien 49 (SS), Heek-

Laternen 4 (1). Puaitions-Latemen nuaamea 118 (116).

12) Agentur in Brake. Es wurden geprtift:

Seiteii-T.HteniiMi 24 |24I. Ankcr-Latemcn 45(79), lAtemeu ftr nüdit nuiSTtrier-

fthige Schiti'i- 7 (Ol. Zueammeu 7«; (lld).

13) Agentur in TAnnilg. Es wurden geprüft:

63 (3) Poifitiona-Latenien, von der Prtlfong zurückgewiesen wurden 9, frciinWg
MtiUckgexogeu IS.

.•\uf 7 neuen Dampfern wurden die Kiinijiasvn rcpuliert,

14) Agentur in Königoberit i. Pi*. Uvprüft wurden:

tc (10) iMten*Utninen, 3 (2) Topp-Utenen, 4 (S) Ankar-LataniaB, 0 (I) Heck*
laterae.

16) Agentur in HcMd. Auf S (1) OiaqtfMn wurde eiie KoBp«fircguIienng

und OemtioBsbeetunrnnog ansgaflUirt. GeprOft wurden: 2 SaiUdatttMn, 1 Toff-
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und 1 Aakcriatenw. Bemcht wurde die Agaotar von 4 (ß) Kapitineo «od 8 (1)

PriTatpersonen.

Auf mehreren dentadien SdiiffM mtrdra Beraeh« gemneht, um die Kapitloe

fttr ilio Arbeiten iler Scfwiirtf zu (gewinnen.

Itt) Agenturin Elsfleth, l'ositions- Laternen wurden nicht /urrrüfiujgem^frt'iilit.

17) Agentur in Enden. Geprüft wurden: H ( I ) Scitcn-Laterni'ti, 1 (47) Anker>

Lateme» 8 (0) Topp-Laternen. Auf 6 (1) Sohiffien wurde bei der Kompenuemng
der Konpaiae HlÜfe gdeistet.

ZnikaB mens tel lang.

Bia mm Ende de« Beriohtajahrec emd durch die Deutaehe Seewarte und ihre

Agenturen dir fDlirrtuleii ScIiilTs-PogitionB-Latiemen geprüft worden

:

Bis zum I.Januar IHin") . 52B8 im Jaliro Uhm» 3369
im Jahre 1895 ... e4H , , iwn 521«

„ , 1896 931 , , 1«XJ2 4877

^ , 1897 1987 n « l!XJ-' • 45«W

. • 1896 18G9 „ ^ 1904 479»
« n 1899 8084

Die Anzahl der ttntersnehten Latemen hat gegen das Torige Jahr etwas so-

genommen.

«. Anwendng 1er Lehre vom Hairnetlaanis in der Navigation.

1) UDteranchung Ton eisernou Schiffen in Besag auf ihre Deviation«*

Verhältnisse.

Im Jahre 18M wurden durdi die Zentralstelle und die Agenturen im ganxcn

185 ScbifTe auf die Deviation ihrer Kompasse untersuclit und /war:

in HambnrK Ol Schiffe, nXmlieh 36 Dampfar uwi 25 Segelschiit'e,

• Bremerhaven 6> • 5> >1 >

» Nenfahrwasaer . 17 * > 17 > «0 i

> Kiel 53 » » SS > • S >

• Ilensbnii; 8 » > 3 > »0 >

» Bflstook 18 > » 18 * > 0 >

» Stettin 7 t • 7 > >0 »

» 8 > 8 » • 0
Lübeck 7 > > 7 > > 0

Emden € * > 0 > * 0

135 Sehiffii, niailieh 148 Dampfer nnd Sl SogolMcfalffe.

2) Das regelmäßige Fuhren der D6Viatii>ii>-.I<>urna1e und die

Diskussion der sich daraus ergebenden Resultate.

Auf den nachstehend angeführten Schiffen wurde daa DeviRtions-Jonmal fiir

dio DeuUchc Seewarte regelmäßig geführt:

a) Dampfer: Hambnrg-Amerika-Linie 44 (51) Schiffe

Norddeutscher Lloyd 1 (8) »

Hamhurg-SUdamerikniiibclii' Danpf-

chiffalu-ts-Uesellschai't 12 (14) >

Koaaoa-Linie 10 (15) >

FradltdanipierverBoliiedrncrlipedereien 22

zusammen: M9 (115)ä€hiä'c.

b) Segelschiffe: Von der Elbe 84 (4t)8ehjfre,

» . Weser 12 <ih)

zusammen : Sli (59) Schiffe.

Von DaaspCam nnd SegdsehilTen msammen ... 188 (174) SehilTe.
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DiBliUtiert wurden die Jonrnnle der Dampfer ^ Karnnk" (2 Joumalel. -Cap Fri«-

|ii Joiirtinlo). nie KrRclmissc dieser Arbeit werden in den .Auunlea der llyilra-

(;r4i|iliif> de." vorüffentliclit werden.

r. Krdinadpiotixclie Arli«>iteii.

Auf AnordnuTi|i des I{<>ieliH-Mariiie-Ani<rs wiird<< im Herirlitsjalire eine XfU-

henrl>ettung der erdmagnetischen Weltkarten der Ücklinntion, Inklination ntii

lliiri/ontul-Inlonsitiit Tür I1K)5.0 vorgenomnicn.

ErdmAgiictische Iteobnchtungen wurden, wie schon am Scliluß des vorher-

gehenden Jahreü, monatlich einmal auf dem I)raeheD)>la(7. in (ir.-liorütel hei Hamhutv

iiusReführt, I>iesell)en dienten jileichzfitig als K(intrulllief)hachtun);en der 4iii»l

tiiglich erfolgenden Ablesungen der Variiitionsinstrumentc, die während des .Som-

mers durch baulich« und inHtrumentelle l(e])araturen eine längere l'ntcrbrcchai:

erlitten.

Geprüft wurden im I^uft! des Jahres 4 Deviations-Ma^nctomoter. an doitCL

grtißcrc oder kleinere Ueparaturen vurKenummen waren.

An UeobachtunKen Ringen im Berichtsjaiire ein:

Station

A|;t>ntur in Meuiel

Hanptjigentur in Neu*
Cahrwttjist'r . .

Huuptugcutur Stettin

AgiMitur Barth . . .

Ii p u ti a i-h t e r

Himkns

Ewert

Strenz u. Holekani|)

Skulweit

KuHtuck NuvigationNKchuie

Wustrow .

Lübeck .

Kiel

Flensburg

Tönning

Hailiitagentiir ItrL-nieu .

> Willii-liiiMhnvi-n

Agentur Emden

Fvctwiirst

Xavigntiiinsschulc

Kellers

Phoifler

Schneider

Kiindterg

ObNcrvuturiuni

Kuhue

Auzatil «Irr ileobaclitaii);en

15" Beob. der l>ek]., H Beob. der Inkl .

.1 ÜRnb. (Ifir Ilor.-lnt.

I» Beob. der DckL, 15 der Inkl.. > >

der Hör.- und Vert.-lnt.

je <> Beob. der lU-kl. und der Inkl.

Mittelwerte der Dekl. ans t&ii\. inelir-

nialigen Ablesungen, je l Beob. ilw

lukl. und der Hor.-lnt.

(> l>ekl.-B<!ub. uud je 2 Beub. der lulil

der Hor.-Int.. der Vcrt.-Int.

24 l*ekl.-ßeobnchtungen.

l;> Di-kl.-Ui'obarhtungen.

jo 2 B<Mjbu4-btung«n aller Element^-

Dekl.- uud 4 InkL-Beobacbtangen

i Beob. der l>ekJ., 4 der Inkl. nwl )i

der lior.-Int.

je 16 Beob. der Dekl. nnd der Inkl.

Je 13 Beob. von Dekl., Inkl., ud<1 Hor.

10 Beob. der Dekl.. 7 der Inkl.. " li«

Hor.-Int und 5 der Vert.-Iut.

Kemer wurden eingesandt: vom Küstenbezirksamt III eine Beobaclitung WK

Dekl. bei Krusendorf, vom Küstenbezirksamt VI eine Beob. von D. auf NorderMj-

von dem Vermcssungüdanipfor »Ilyäno" 2 Dekliiiationshestimmungen auf Borkom

21 Beobaflitungen von D,, die hei der Vermessung der Nord- uud Ostsee ange-

stellt wurden, von S. M. S. .iWolf"" 'J Deklinationsbcobachtungen in Nordkamcnic-

von S. M. S. „Milve"' 2 Deklinationsbcstimmiingcu an der Küste von Neu-Mecklfu-

hurg. Schliesslich sind noch IH Beobachtungen der Deklination. 'J der luklinatioD

und 2 der Horizontal-Iutenesitüt von J. Ii. l'uüköller aus BuLaiitari (Guilbcrt-Inaelii'

eingegangen.

Im Laufe des Jahres wurden vielfach Auskünfte über erdmagnetisclio Ver-

hältnisse erteilt. Dem Heiclis-Marinc-Amt wurden 117 Dcklinationswerte fär

Konip.ißiirtu der iMitschcn AdmirnlitJit.skarton angegeben.

y Google
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Magnetisrhe Sp«zialkarten mit erläuteradem Text wurden jielipfert Tiir die

Segdhandbücher fiir das Mittelmeer («esU. Teil), die Westküste von Schottland,

den Englhdieo Kanal und flir das Dampferhandbnch des Nordatlantisehen Ozeans.

Kin ("iiifrolieinler Herii.lit iilici dir rrilinfiLriiriisrlifn ItcdliaclituiiRi-n an ilcti

deutschen Küsten und in den deuUchen ikhutz^ebieteu im Jahre IWA ist in den

.Amialm dar Hydr. 1904* auf 8. 41» andiienwi.

IX. Berioht über die Tätigkeit der AbteilUDg IIL

PB«0« imr WHenngilMde, der RMeiMMMralagfo Mi dw Staiiinnfniiiniwiwnm

in Deutschland.

Diu beuiuten der Abteilung wurden um einen llüllV>arhcit4^r vnrmuhrt, Rodaß

OS nunmehr möglich ist, die DniteOung des Dienttea v&hrend dea ganzen Jahres

obiie SittniDg darchznfBhren.

k; Wett«-rtt*lrj;rn|>hie.

Die NeuciiiriolituQg des wettertelegraphischen Dienst43s wurde, soweit sie das

nlUdialajrstem'' bethfit, zn «iii«m Torliufigeo Abaebluase gebracht. Beziiglich der

eia- und cuagehendea Wettertelegramme sei folgendes bemerkt

:

I i Eingehande Ttlagramine.

aft) Tdegrauune von den britischen Inseln. Die friilier mit sehr großen

Vanpitmgen hier etalanfeDden beiden Sammeltelegramme wurden in Einseltele»

gmnne vemandfit.

D«r Bezug der Wettertdegramme von den britischen Inseln iüt aus folgciuler

Taballe «nielitUcli:

10. Swtambeir Vrn 80. Avrll
" Beebashtangsa

aasAtaMiid | amlfoTvaa

1. Kat Ua 10. Ovptmbsr
Beobaektangan

•asAlMBd 1 aasMoiveB

Vick .
-

llonewsy Von Lomlon Snmni<>l-T.

Von AniHterdam

liirrkt

— Von AiiKtcriliini

,'.ilrkt illl.-kt

kbudsen ilir<'Ur.

Udds . Von London Sammel-T.

liUnHssd . ,

toljrhcMl . , ,

W*n ...
'«Initts . . «

dirakt

m

Von Amsterdam

direkt

Vun AoiHterdam

'lirrkt direkt

direkt dirokt

direkt | direkt

V'nn Amsterdam Snminel-T. Von Amitcnlam

direkt direkt

Von AsMtsnlsBi ttasMMl-T.
;
Von Amaterdsm

^ntlsndtaUl
|

diMkt

icdUj 1' Von liMidon Ssamel-T
IssisasM Von Amstanlam, Abenda

direkt dirskt direkt

direkt direkt
|

Von Amsterdam Semmel-T. —

AOs Absndbeobachtungfu. aui-^fenonimen %'iiu Aliexlefii

und PortlsDdbill, Uafeu abeniis eia.

IlMSlsllsisglSWntS voa London: Valencia, Htornoway,

flUsMi, äksgaaas, Svilly. Malin llead, Holyhead.

Alle Telegramme lauten ni(>r);eiis ein.

SammeltelegratuD) %'uii A m« tcrdsm.

Die Abendbeobaelitnngen van: '

Dnnrosnae.H. Hidjliead und Valeiiei«.

Hn bedeutet, dali die Abeiidbcubncfatan^rn in dpin iirtilmt«» MorKeiitflei^aaiiii als

Ii' 1-iikr. er.^tfii (iiuiipeii übermittelt werden.

Dabei sei bemerkt, ilalj die Morgenbeobachtungeii in der III. Umppe nur

die Angaben der feuchten Thernometer sowie de» Seeganges, nicht nher der

Mederschltkge enthalten; nur von Skegness werden <lie Nicderschhigc gemehlet.
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Der Krsatz «ler SUUiou Koches- I*uiut durch eine benachbarte Station konnte nicLt

erfolgen, «la eine solche in goeignoter I.age nicht vorhanden war.

Seit dem 1. April des lierichtsjahres liefen auch die Ueobachtungen von

Hcn-Ncvis sowie von der Kußstatiou Fort William ein, indessen wurde dieser Ver-

kehr am 1. Oktober leider wieder eingestellt, da die Mittel zur Unterhaltung der

(iiprelstation nicht mehr zur Vcrfiigung st^Hudeu.

Am 1. Mai trat Malinhead an Stelle der günstiger gelegenen Station Klacksod.

bb) Tolegramnie aus Uußland. Die »chon lange geplante rmwandliiDe

der bisherigen Sammeltelegramme in Kinzcltolegramme gelangte am 1. April zur

Durchnihrung, wobei allerdings die in Rußland binher gel»riiuchliohe Ortszeit boi

behalten wurde. .\lle auf dem Durchwege Berlin berührenden russischen Wetter-

telegramme werden in Abschrift auch an die Deutsche Seewarte befiinlert. Ab-

gesehen davon, daü zuweilen einige Telegramme, welclie nicht über Berlin geleitet

Hind, ausbleiben, kommen diese Telegramme (besonders wegen der Ortszeit) s«*}ir

früh in Hamburg an.

cc) Zu den Telegrammen von den Höhenstationen kamen noch liinzu i3i*^

jonigen von der Schneekoppc, von der Zugsspitze, vom Sonnblick und, wie Si^-

rcits oben bemerkt, vom Ben Nc^^s (und der l'uüstation Fort William).

Die ersten Depeschen liefen ein vom Brocken am 1. Mai, von der Srhn(v-

koppe am IH. Mai, die letzten vom Brocken am 15. Oktober, von der Schnee-

koppe am BÖ. September.

Seit dem 1. April übermittelt das Schweizer Telegramm nicht mehr Ate

Nachmittag- und Morgenbeobaclitungen von Heiden und Siintis, sondern die Abenti-

uml Morgenbeobachtungen von diesen Orten. Da die Beobachtungen von Athen

sehr unregelmäßig hier eintrafen, wurden sie in dem Wiener Telegramm in Weg-

fall gebracht.

Seit dem 1. April berichtet die Station Aachen statt Münster i. W. tele-

graphisch au die Seewarte.

Seit dem 21. April gehen Wcttcrtclegramme mit Morgen- und Abendbeobacb-

tungen von Bromberg ein.

Vom lo. Juni ab erhielt die Seewarte vom Brocken statt 2 nur 1 Telegramm

und zwar mit (! ürupjien, so diiß die Naehmittagstelegramme in Wegfall kameo

Seit <loni 24. Juli wurde in den Telegrammen aus Brüssel und Arlon und seit dm
1. .\u;;ust auch in den von de Bilt Simultanzeit für die Morgenb«»baclitungen

(« " M. H. Z.) angewandt.

Nach einer im Laufe des April erlassenen Verfügung soll im Telegranira-

schema die (letzte) t'irrusgruppe in allen Füllen wegfallen, in welchen C'irru?-

Wolken nicht beobachtet wunien.

2) AutBehende Telegramme.

Am lö. Ajjril wurde das nach Stocklictlm geltende Telegramm durch Hinzn-

fügcn der Beobachtungen von Wien, Lemberg und Stationen der britischen Inseln

erheblich erweitert. Das bisherige Wettcrtclegramm nach Kopenhagen wunle »ck

dem 1. Februar in 2 getrennten Telegrammen aufgegeben.

Als Ergel>niL) der im vorigen .lahrcsbcrichtc angeführten Konferenz auf Jcr

Deutschen Seewarte (11. Dezember 190f{) wurde am 1. Mai eine Neuordnung der

Abonncmcntstclegrnnnnc durchgeführt, wodurch diese ohne Krhöhung der Aboune-

raentsgebühren erheblich erweitert wurden.

Das erste Abouncmentstclogranim (20 Mark pro Monat) umfaßt nuoraehr die

Angaben von 5(1 Stationen und zwar von

Google
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«)) Borkum. 18) Stoniowftv.

) Keitum. 19) Malin Uräd.

) Hamborg. 20) Valeacia.

) SwinemUnd«. 21) Scilly.

) RUgenwaldennflnda. 22) Abenlenn.

) Kenfahrwatser. 23) Shiclds.

) Memel. 24) Holyhead.

) Aachen. 25) Ue d'Aix.

) Hannover. 26) StMathiea.

I
Berlin. 87) GUaaflS.

\ Chemnitz. 88) Paris.

) Breslau. 29) Ylisrnngen.

) Brombog. 30) }lel<l<>r.

) Meta, a\) Botlö.

) Frankfurt ». IL 'M) Christianannd.

\ KarlanÜM. 33) SkudesMMB.

) Kttnoben. 34) Skagan.

Dwä Schoiia dor Deposrlio wnr

35) Veatert'ig.

86) Kopenhagen.
37) KaiUtad.
88) Stockholm.

«9) Wisby.
40) H.'nirvs;iiiil.

4trHa]iaramla.
42| Kiga.

43) Wilna.

44) PSnak.

45) Rt. Peterabosg.

46) Wien.
•t7) Prag.

i>i) Rom.
49) Floren«.

50) Cagliari.

13)

14)
lö)

16)
17)

SBB WW SETTT RBVnn.
IBer bedenten BEB den Baromotentand, WW die Windriehtiiiig, 8 die Wind-

stärke, H die Bewölkung (0^), TTTdie Temperatur, BR die Regenmenge, Fden
Wettercliarakter des vorhergehenden Tages, nn die fortlaufende Stationsnuromer.

Da die nusliindischen Stationen V nicht mittoilcr, so wurden diesen Tele-

grammen nüL'li die Meldungen von 7 .'Uideren deut^^clu-u Stationen eingefügt und

swar in der dritten Onipjif zwijir lieii Stnrnnwny und Hulvlicad. Auf die Anf?abcn

der Regenmengen der britiäciien Stationen mußte einätvuiicn verzichtet werden.

Dieees Telegramm vorlifli Hambarg um etwa 9 Uhr 10 Minuten morgens.

Das II. Abonneiiu'iitstnl n^'r.iinm (!'» Mark nuinntl.), enthaltend rebt'i-sidit

derWitterung und kurze allgemein gehaltene Prognoue, hat keineAenderung erfahren.

IMe „Eztradepesdie'' (8 Marie monatlich) enthielt außer den im I. AbotUM'

mrnt.stelegrainin felilciiden Ansahen die Iteuliaclitiingen TOn 18 Stationen, oach

dem Schema BBBWW ÜHTTT Uli und zwar von:

Cheiboaig, Oemont, Biarritz, Nina, Krakau, Lemberg, Herrmannstadt, Triest,

Brindisi, Livono, Belgrad, Heldngfors, Kaopio, Zfirich, Genf, I^igano, Sintis

und Wiek.

Die nKrgäDZungsdcpesche'' (5 Mark monatlich), welche nm Mittag von

der Seewarte zurVenendung kommt, entliielt natli <lcm Sthema BBBWW SHTTT
die l!iMtl)rirlitiiii<.'pn vnn Wrusrhau uud Portland-Bill sowie die iu dem vorher-

geluMidt'ii irlt giaiuui iiucli lelilonden Angaben.

Die Zaiil der Abonnenten auf die vorher angeführten Telegramme ist dnrch

nndistehende Tabelle veranschaulidit

1. Abunnemeuta- 11. Abuiiiu iuuubi-

Depesche.
_

i)u(je»cli(s.

Extra.
Uep«8che.

Januar
Februar

43 lüO
48 96
48 08
48 99
44 101
BO 107
61 HO
52 112
61 109
46 100
42 99
48 lOS

17
17
17
18
1»
23
2 t

24
24
22
20
20

18
12
12
12
12
14
13
18
18
18
12
13

März
April

Mai
.luiii

Juli

September
Oktober
November
Dezember

August
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J«hr««b(>richt <ler nenUcb«n S««w«rt« für

Diroktc Toh'ßrammp Uhermittoln »ett dorn I.Januar Münster L V.

(Imzw. AacluMi), ('li«mnitz iind Kiirlsruh«? an «las l'livsikitl. ('•«'ntraltibservaUirrjn

St. l'etorsburK (5 Unippeti, Abend- und Morgenbeobachlungen). Ferner pbfi

Hannover, Frankfurt a. M., UügcDwaldermUudo und Momol seit dorn !*t. ÜhilKr

ihre Hoobaditunjii^ri (2 (iruppen) an das Dani.scbe MeU'oroI. Institut idaiimi

für die Zeit vom l<i.*Septeinbpr bi» Knde April).

b) Uie NanDnl-Kpoltachtpnjcoxtittioiien nnd Starmwarann^MfUrn drr

l><*iiti>i'hrn Sefwarl«.

Erhebliche AendeninRen sind in diesem Jahre nicht vorRekomnieii. Zu

Xcufahrwassor erhielt dos Anemometer am 20. Mai eine andere Aufstclhit

niünlioh auf dem freistehenden l)»che eines Wohnhauses 2.2 m über dem li»rfi-

firste und 21,4 m über Mittelwasser.

Fcrfionalveriiniierungen gelien aus der [,iste, Seite r. - ri. hervor.

Da-s äussere F-ider- Feuerschiff mit Toilstiindi^en Tages-Slunnsignalen islint

Juni in Betrieb.

Die Stumiwarnunjjsstcllcn Friedricbskoof! lici Kandinensiol und die Provinaii-

Sturmwamungsstelle zu Fis<-hhausen wurden mit vollständigen Sturmsignüleo

gerüstet

Zu Cuxhaven wurde am I. Dezember der im November IWt.'? durch Slum

zerstilrte Semaplior an der früheren Stelle wieder aufgerichtet.

An der l'rovinziat-Sturmwarnuugastelle zu Laboe ist der Ma.st im Oktolw

umgebrochen und noch nicht ersetzt worden.

Sliinnwarnungs-Nebonst«'llen ( Aushang von Sturmwarnungen ohne Sipitüf

sind errichtet worden zu (jeestemiiiide am Fischereihafen und zu Üldersom.

welches auch die Sturmwarnungen \oti Xe^scrland erhält (d. h. in der Privar

leitung der Wasserbatiinspektion».

Lfm eine Weiterentwickelung de» Sturmwamungswesens nach eiiiheitlifhcc

Urundsätzen zu fünlem, fanden die vereinbarten Uesprcchungen der Küsten-

bozirksinspektiiren mit den Vertretern der Regierungen statt, Be&pre<'l)UDi:(ti.

welche jedenfalls gi'eignet sind, die Interessen der Seewarte zu fördern.

Die Uezeichuun); „Wetterscbauslellen- kam in Wegfall, dafür wurde dtr

Ausdruck ,.SturMiwaruungs-N'(lM?nsiellen" gewählt.

Die tiinlichen gedruckten Wetterberichte der Deutselien S!*e»i«r:«

haben seitdem I.April eiue erhcblicbu Aenderung erfahren. Abgesehen tob

Verraehning der Hiihcnstatiouen wurden auf der ersten Seite die UeobafMuuii'*'

der Dracbcnstatidtten zu Huuiburg und Keiiiii'kendi>rf bei lierlin HufgfiKiniiuen.

c) TttJiliche BeriehtfrstaltunK in llaiubnri; uaii Alton» Hir ZeitanK«w««ea ibcrkiil*'

Keine Aondorung.

d) Tllglk'he Wettervurhentaxen and ihr« Verbreilnnit in beutau-blMDil aail

landwirlKcliaftliclipr Welterdirnnt.

Der landwirtschaftliche Wetterdienst wurde in derselben Weise wieiiB^>'f"

jalire weiter geführt.

Die zehntiigigen Wetter- Ucrichtc für die Landwirt^^chaft kamen zur ^''f

Bcndung an
Inititnte Korr«-

nnd Vereine 8|>ond«nlen Abonnenten 5laiiuii«

I. Quartal 117 152 5»
II. , 11« 153 87 358

III. , 12» i.vt !>y

IV. . i:U) 157 U2
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e) Anfierfc«w8hnliehe Mitteilangen, StnrniwarniinK«n Cetebe aach unter bX

Bezüglich der Verteilung der StarmwarnangssteUeu an der denUcheo Kiiato

owie der SigaaUsten siehe Tabdle im Abedmitt IV d.

Die folgende Tabelle Teraoadiaalidit die Anzahl der ron der Soowarto ans-

gegebflora Stunnwamnn$;en.

AnnW Uli OataMi der mb dir Deuttclieii Seemeile eingegefceaie

SliniHMniu»|«-8i|Bilei

MM
Monat

Ansshl dar

Anordnuneea zum

Hiatnn
|

Senken

Zo.

aamneii

1Tage,
an ui.lLiH'U Atiurdiiuofra BUH HImMI

von Siyiinlcn i;i>geben Warden '

Tage

J anuar 303 22 325 7., 10., 13., 14., 15., 18. , G

r euru&r • • 267 07 »>•>•* \^} IS 17 Ift IQ 9A1^-, IO«f 19*, SU. «V
M&rx .... Sä SS 66 22. 1

Aptä . . - 874 89 S6S 5., 6., 10., 11., 25. 5
Mai 66 44 110 3., IC, 19. 8

Juni . . . . 68 G8 25., 26. 2
Jnli ...

August . . 17s 7 IÄ5 H., 12., 15., u;., 17., 19., 25. 7
September 32 22 11. 1

Oktober.

.

i i2i 95 317 5., 6., 17., 26. 4
KoTenber 599 279 878 3., 4.,.*»., 6., 8., 9., 1 1., 19., 20., 31.,22., 28. 12

Desenbar »61 1S2 698 6^ 7., 12., 16., 18., 19., 22
,

2.^
, 27., 18

[28., 2'J., 30.

Jahr . . .

.

S59a 768 8861 60

Hiernach ergeben sich seit dem Jahre 1877 im ganzen 5^324 Anonlniinj^pn

zum Hiasen, 1269ti Auordnungen zum Senken der Signale, mithin <>ti022 Anord-

nungen fiberhaapt, wobei die Anordnungen fUr die Stnrmwarnungsstellen der

Provitizialljelnii-den nicht mit eingerechnet sind.

Der •^rsrhnftliehe V'crkclir der .Mttriliiii!:; III umriiÜtc 2742 Nummern amt-

liclicr ScLreibtiu gegen 25U2 Nummern im Vurjuitru.

Z. Berieht Aber die TStigkelt der AbteUnng IT.

8. bMMpraebMdim v«b Selten der flcilMMplttae, CbreMmeitennaeheir «nd
Htnatliehen Institute.

Während des Jahres ltK>4 wurden der Abteilung IV von ächiflfskapilüncn,

benr. von Uhrmachern im Auftrage ron Reedereien nnd KaiiitKnen 102 Chrono-

meter (gegnn 97 Im vnrlu-n^clii inlen Jnhre) übergeben. Von «lieHon Iti-strumcnten

wurden 7 einmal und 4 zweimal den Fabrikanten zun Zweck nochmaliger Ver-

änderungen zurückgegeben.

Von Uhrmachern wurden der Alitt ilimt; IV außer den für die Wetthrwcrb-

Priifiiiig und für die rcgclmüßigen Tasrhenuliren-Prüfiingen ht'>tiiiinitcn lii^tni-

meiitcn ti Clirouumeter übergeben. Auf Ansuchen vuu wiäüeuäcliulthclieu Iti^ti-

ttttenaowieTon Forsobnngareiaenden worden Chronometer, Pendel- und Taaehen-

uhrcn, darunter eine ,\nz;ili! 'ta niilirtr'M! I?eoliaclitiuvi;<rci!icti nntersnebf . Hei

IlUckgabe der Instrumente wurdtu den higeutümern, sofern die Untersuchung hicr-

fBr geeignet eradiien, die Temperatnr-Koeffizenten bezw. Temperatur-Tabellen

mitgeteilt.
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Ii.

An der in der Zeit vom 4. November l'.iOB hi« 12. Apn'l 10O4 abgehaltenn

27. Wettbeworb^Prüfang beteiligten sich 11 dentoche OironometeriinneD dnrdi

Einsendung von 57 Chronometern (gegen 66 im Voijalu«). Mit der Amratttdiift

Auf Prämiierung waren von den Fabrikanten W. Bröddng in Hauiburg, Jod»«

in tilashiitto. A. Kittol in .\1tonn. A Lfinpo Srihno in Glasliiitte. F. Lidetke in

(ieestemiiude und 1'. <.V A. Öchucimiuuu iu \S Uheliuäliaveu, zu^iiiiueu 21 (.hroM-

meter deutachen Ursprangt eingeliefert worden. Die wngesetiten FtSnuen wnda
znerkannt:

1. PrKmie den Chronometerfabrikanteo A. Lange i)c Sühne in GknUttle St

das Chronometer Mr. 18.

2. Prämie dem Chronometer&brikuten A. Kittel io Altona für d«s dmo-
meter Nr. "2(51.

Die vier letzten l'nuiiien koouten nicht zur Vcrteilurg gelangen, weil dje

ftbrigen Chronometer dentiehen Ursprungs die Bedingungen der ersten IQaw

nicht vnlKt iiidi«? crfiilit hatten.

Die Verteilung der Chronometer der 27. Wettbewerb-Prüfung auf die ein-

telnen Klassen war folgende:

KbM* J_ Jl_ JII_ JV_
Anzahl der Cluniiottirt« r . 21 21 (i H 1

Prozentlichc Verteilung . 37 37 10 14 2

Kin eingehender Bericht über die 27. Wettbewerb-Prüfung wurde in Jaai-

lieft 11)04 der „Annalm der Hydrographie und maritimen Meteorologie* w-
öffentliclit.

Nach beeiidiguug der i'rülung gingen 19 Chronometer der ersten KlaaU.

9 Chronometer der sweiten Klasse, sowie ein Chronometer der dritten KIssir.

also zusaninieii 2'.i Instrumente, in den Besitz iler Kaiserliclicii ^^arilM üb<"r:

ist somit mehr als die Hälfte sämtlicher eingoUeferten Chronometer zum Ankaa:

gekommen.

Am 21>. Oktober dos liericlitsjahres b^aun die 88. Wettbewerb-Prüfung, u
welcher sich 14 deutsche Fabrikanten durch Kinsenduog von zusammen 74 QiroiMh

metem beteiligen; von diesen Instrumenten sind 32 mit der Anwartschaft ssf

Präraiicrung eingeliefert wonlcn. Ks ist zu Itcinerken, daß bei dieser Prüfars

auf (•niinl eiiici- rü jimL' di s I!< i< lis-M:irine-Amts ausnahniswoisc auch soicif

Instrumente zur l'iauuiurun^ /ugelassen worden sind, bei welchen im Auslände

angefertigte Palladinm-Spiralen, Xickelstahl-Uuruhen, Ketten und Zugfedern be-

wendet \vni'<lcii, iiri iilirigen aber dir dun'li die dritte ('hronometer-Koriferen? W-
gcsetzten liediugungen bezüglich de» deutschen Ursprungs erfüllt sind. Das ivu<le

der Plrflfung findet im April 1905 statt

Seit dem Inkrafttreten der durrli ilic diitte Chronometer-Konferenz (1<$^'

aufgestellten Normen iur die i'räinüeruug ist die Anzahl der Chrouomeler Ri>

dentadien Ursprungs bä den verschiedenen Ptfifungen folgende gewesen:

28. WeUbewerb-Prflfiing 1h<)s tili U Clironometer oder 21% derGessmttfli

88. > t l»t)i);(M} 8 > » 20% > »

84. » » 1900/01 11 • > 87% * >

86. > > liMII/02 23 t > 48*/o » •

86. . » 1902 da 27 » . 48» o » »

87. » » 1903,04 27 t > 47% »

88. » * 1904/05 S2 • > 46% »
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c. l'rül'uufs vou i'rä£i><ioiiM-Tu»eheuuhrfii.

An den im Jahre 1904 abgehaltenen 6 PriifjingeD von Prfixisione-Taflchen-

iilir<-n beteiligten sich ß Knbrikanten ilnrch KinsomliiDL' von IK In-i(niini Tiffii, von

welchen 4 in die große und 14 in die kleine Ti-üfuDg cingcstollt worden sind.

Eine Uhr der grofien and drei Uhren der Unoeo FlriUmig inirdeD ohne Zeugais

ztirückgcEreben. weil die beobachteten Ckugwerte die im ,R«giilatiT* festgeaetctoo

SchwankungBgrenzen überBcliritteii.

i1. i'bersichl über die laufenden Arbeiten des Instituts.

Alä (.icsauiti'fbultat ergibt sich, daß wiihreud des Jahres 11nj4 zusammen 327

Itcnltaehtungsroihen an Uhren aller Art (Regen 3?>3 im Vorjahre) erhalten worden

sind. Nicht einfieschlosscii sind hierbei einzelne gelegentliche Stundliestimmungen

vou t'lu-ünumeteru und TaschcuuiireD, die auf Wunsch von Kapitänen, Uhnuachem
and Forsohiuigsreteenden ansgdHbrt müden.

Ks sind wälirend des ncriclitsjahrcs H04 nuch-Numiuern (iL;egen B77 im TOT*

hergebenden Jahre) >citPiiN der Aliteiluiifj IV hcaiheitet worden.

e. Wis>«en!<ehaniiche Arbeiten und Chronik.

Wahrend dee Berichtsjahres worden 246 Ghrononietnr-Jonmale, welche nach

den Vorsehlägen der Deutschen Seewarte geführt worden waren, zur Durchsicht .

und Beurteilung an die Abteilung IV eingeliefert. Es ist hierbei zu bemerken,

daß eine Ileibe von Journalen mohrfach eingereicht worden ist, so daß die An-

zahl der joamalfülireiiden I'alirzeu^e tatsächlich geringer als die oben angegebene

Zahl gewesen ist. \Orwirirend stammten die eingelieferten Journale von SrbilTen

der llamburg-Amerilvu-Ijune. Hei der Durclisii lit <ler Junrnalc konnte festj^estellt

werden, daß die Fiihrung derselben durchweg eine sachgeniäße gewesen ist; auch

ist von beteiligter Seite wiederholt zum Ansdnirk gclirarlit worden, d;ilj die

Journalf&]lr^Ulg, wenn die Eintragungen regelmüßig an jedem Tage vorgenommen

werden, eine nur ganz ttnefhebUohe Mfihewaltung verursacht habe. — Im Hmblidc

auf die wesentliclicn Vorteile. \v( Iclie durch eine sni L'tliltifre .Toiirnalfiiliruiip be-

sonders bei der Benutzung mehrerer Chronometer für die Öiclierheit der Schiffs-

fUhmng gewonnen werden kOnnen, ist es irmgeaä wflnsehenswert, daß diese Tat-

sache seitens der Ueedereien und Srhifrsoffizicro allgenKin aiiei k;itviit werilen möge,

Tom 7. Januar bis zum 7. Mürz des Berichtsjahres wurde ein Kursus für See-

ofBdere der Kaisertfehen Marine zar Ansbildutig in astronomischen Ortsbestim-

mungen abgehidten. Ks waren zu demselben Kaiist dili utnant Lübbert, sowie die

Oberleutnants zur See Ueiehardt, Iteesel und l'ollninnn kommandiert worden,

außerdem beschäftigte sich der Kapitiinleutnant Lans (bis MUrz 20) und Ober-

leutnant zur See IJIokhuis (bis Marz 7i. welche an den Kursen des Voijahies

teilgenommen halten, mit der Ausiulinin^.' ^elliständiger l!eob;H-!itnni;en und deren

Bearbeitung. Die Leitung des Unterrichts war dem Abteilungsvorstandc l'nd'. Dr.

Stochert fibertragen worden. — Außer der Theorie des Univei-sal-Instruments

wurden im Ilauptkursus die folgenden Method«! der astronomischen Ortsbeetim-

utungen gelehrt und am Instrument geübt:

1) Zeit- nnd BreitenbestimranDgen dnreh Messung einzelner Zenitdistansen der

Sonne nnd der Fixsterne;

2) Bestimmung des Azimuts terrestrischer Objekte vermittels astronomischer

Beobachtungen;

S) Zeit- und Hreitenbestinimungen nach den Methoden gleicher Zenitdistanzen;

4) LftngenbestimmuDg durch Zeitöbertragung vermittels tragbarer Uhren;

5} Vonuniberedmnqg von Stambedeokangen.
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Die praktisclicti l ehungcn nrunieii teils an den lii.stnimt'otcu <Ier I>eitid)n

Scowarte. teils nn einem vom Heicha-Marine-Amt zur Verrüf^uu); );ci>telltcii fthf-

zolligen rniverKai-Inütntnient von C. Da in borg-Friedenau auüfrenihrt. Am Kcfnklur

wurden einige f>ternbedi'ckungen heobaclitet.

Vom I.Oktober bis zum Ende des liericbtsjalircs wurden von dem Odo-

leutnaiit zur See Collmann die prakÜKehen Uehungen im Keobarliten undR«dii«ii

fortgesetzt.

Da seitens des lleirlis-Marine-Amts eine Kr«'eiterung der in den Katvs

vor/.utragenden l.ebrgegenstiindc in Aussiebt genommen worden ist, so find in

15. Dezember zwiscbeu dem Direktor der [»eutsrhen Seewarte und dem Dejemwitcti

in der nantisdien Abteilung Kapitnnleutnant Scbmidt eine Besprechung $talt u
welcber aueb die fiir den erweiterten l'nlerripbt als I.rlirer b«'ranzuziebendfn IV-

amten der Deutscbcn Seewnrte teilnahmen. Aufgrund dieser Hesprechnng soliiii

außer Astronumie einzelne Gebiete der Ozeanographie, der Meteorologie ood itt

Instrumentenkunde in den l.ohrplaii nufgenomnien werden.

.'\uf Veratdassurig di-s Heicbs-Mariric-.\mts wurde dem Abteilungs-Vorstindc

I'ruf. Dr. (jtechert die Durchsicht der Abschnitte ..Chrunometer*', .Monddist^iu/tn'

und „Stcrnbedeckungen" für die in .\ussicht stehende Tünfle Aullage des ^Lelu-

buclis der Navigation" übertragen, einzelne 'I'eile der erwähnten Abschnitte wurde»

neueren Krfabrungen entsprechend vollständig umgearbeitet. Hülfsarbeite

K. Heuer vollendete die rechnerische itearbeituug der während der Monair

Okiober, November und Dezember ]!Ht3 im l.ichthofe der Deutochen Seewarte u^-

gefiihrteu Untersuchungeu zur Ermittelung des Einflusses der Schiffsbewegung snf

den Cbronometergang ; eine eingehende Darstellung der Versuche und ihrer V-r-

gebnisse wurde im XII. Heft der „.\nnaleu der Hydrographie" veröffentlicht.

Die .Abteilung IV trat wiibrend des Herichtsjahres mit einer Heihe deuUcbcr

und auslündischer ücLiirden und hi»titute wegen Chronometer- Angelegenheiten.

Zeitballeinrichtungeu usw. in lie/.iehung; auch s|)rach eine Anzahl ForbcbuDg»-

reisende in der Abteilung IV vor, um sich wegen der Iteparatur ihrer iLrüDu-

nietvr und Taschenuhren sowie wegen l'nterbringung ihrer Instrumente au Bord

und auf dem Marsche Auskunft erteilen zu las.sen.

Unter dem Vorsitze des Direktors der Deutschen Seewarte fand am 25. April

l'J04 eine Inaugenscheinnahme der während der 21. Wettbewerb- Prüfung unter-

su<!iten Chrondnieter seitens der beteiligten Fabrikanten: E. Hnxrking-HamLnris.

F. De nck er- Hamburg, A. K i ttel- Altona, A. Meier-Hamburg (in Firma Tb-

Knoblicb) statt. Das F^gebnis dieser Inaugenscheinnahme war wie in frülien-u

Jahren ein fiir den I'rüfutigsuiodus durchaus günstiges; es wurden nur gerinp-

fügige Trübungen des Oels fi'slgeütelll, wie sie auch unter normalen Verbältni&seD

im Laufe der Zeit einzutreten pflegen.

Ferner trat gleichfalls unter dem Vorsitze de« Direktors der Deutlichen See-

warte am '.». November des Berichtsjahres eine Sachverständigeu-Kunimissiou zn-

saninien, weli lie aus folgenden Herren bestand: Chronometerfabrikant F. Dcncker-

llaniburg, ( lironometerfabrikarit I.. Esrhholz-Hannover, Chronometerfabrikant

E. Sackmann sen.- Altona, Direktor der l'brmacherschule Prof. L. Strasser-

lilashütte. Diese Koninjis^ion war von der Deutschen Seewartc zusammen be-

rufen worden, um diejenigen Chronometer einer Inaugenscheinnahme bezüglich

ihres Ursprungs zu unterziehen, welche mit der Anwarf sehaft auf l'räroiierung xur

2H. Wettbewerb-Prüfung eingeliefert worden waren. Bei dieser Besichtigung waren

auüerdeni znuegcii Herr tielieinier Admiralitätsrat Itottok und Herr Astrouoni

Dr. L. Koblschütter vom Kcicbs-Maiiue-Amt, sowie der Vorstand der AbteilunglV.
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Die IiiaugcDscheinnalinie gab in keiner Hin^ielil Verfinlassung die ITrspnings-

uiigalx-n, welche seitens der an der Wetlliowcrlt-rnitung beteiligten L'hrnjaohcr ge-

macht worden waren, in Zweifel zu ziehen. Im Anschluß an diese Hcaichtigung

fand am 10. Notember eine eingehende Erörterung der Frage statt, ob es wUnscIiens-

wert sei, daS in Zukunft vor lieginn der Wetlbcverb-PrUfungen eine Beurteilung

der technischen Ausführung der eingeliefei-ten t'hrondmeter >i(>itnns einer Sach-

Tentiadigen-KoimniBaion stattfinde, auf tinrnd deren Instrumente von mindeir-

wertiger Ansfiihmtig von der Prllfling annnachliefien seien. An diesen VeriinDd-

Itini^eii tKiliiiL außer den ohencennnnten Herren der rhnmcher der Dentachen

äeewarte Herr K. Brücking teil. Die Beratungen führten xu dem fitfebnia, daß

«nerwits die erwilliat« PHiftiDg der Wett1>ewerl>-€hronoineter hinsiehtUeh ihrer

technischen Ausführung «Tinschenswert sei, um die Kaiserliche Mnritie vor An-

käufen niiudei-AMTtiger Instrumcnto zu schützen, und daß nndererseit» die Kiu-

fiUinillg einer solchen Prüfung auf die weitere Venrollkommuung der deatscben

Chronometer-Industrie hinwirken und deren Anselien im Aiislantlc heben wfirde.

Durch den Staatssekretär des Keichs-Marine-Amts wurde am 7. Januar 19U5 auf

tirund dieses Gutaclitens verfUgt, daß die erwähnte Prüfung von der Sl. Wett*

bewerb-Frfifnag (1907—06) an zur Einltihrung gelangen soU.

XI. Bericht übor die T&tigkeit der Abteilung V.

Miteriw» Hi4 IMwbBUlifMbung fOr die SflhHWifl.

a. Samalnng von Jlaterial.

In Berichtsjahre wnrde die Versradnog von Fragebogen-Fonnukren an

Ka]iit:tn<' in ähnliclier Weise wie in den vnrhergobandan JaliniB weitetgefiilurt.

Ks gingen im Jahre 1U04 ausgefüllt wieder ein:

209 Konsulats- Fragebogen mit 222 Adagen,

165 Kapittos-Fragebogan » 6S >

60 sonstige Berichte von Kriegsnetuffen, Kon^
sulaten, Reedereien, KapikloeB vnd ai^

deren Personen, sowie

IM Photographien, Skinen, Hafenpline u. s. w.

Diese Mateiinkanindung omfiifite am Sohfause de« BericbUgalirM 8B61 Num-
leru, darunter waren:

1856 KoBsnlats-Fragebogen mit 8187 Anlagen,

11 B'J Kapitäns -Fragebogen. ... » 207 »

HO« sonstige Bericht« » 2H1 »

912 Photographien, Vertonnungen, Skizsen U. s.w.

.\ußer diesem handschrifUicshen Material gingen ein: vom Iteichs-Marine-Amt

einige gedruckte fremdländische amtliche Bekanntmachungen, fenier von den Ue-

gierungen Oesterreich- Ungarns, Italiens, den Vereinigten .St.-iaten von Amerika und

Chiles die regehnißigen amtlichen Veröflhntliohnngen über Veränderungen der

LenehtfSsuer nnd Betonnnngen, sowie von Rnfiland, Holland und Chile die dort

neu heriinsgegebenen Segel- H.iinll)ii.lni- nnii Siek;iiti n. KmlHrh giiijifii regel-

mi&ig von der liambuig-Amerika-Linie und der Deutseben Levante-Linie deren

Bekaantnaobiugen ein.

h. Bekannttrabe der Kiu^nge.

Eine Liste der Eingänge des handschriftliclien Materials wurde im Berichts-

ialure ngdnBlijg moaatlioh io den „Aiui. d. Hydr." «to. TtrUEntlidit in AmoUoS
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an die liate der Eini^nge tob MeteorolofitelieB Jotmalen. D« letxtere nirii ia

luMiiuliTi'ii Vcriifft'iitlicliung „Tabcllarisi.'lic IteiscberichtB" Mit Kmlc d<s vorip»

Jabreis uiclit melir in deu «Auu. d. ll^dr." otc. erscbaint, wurde die Lute itt

baadiehnftUelien Eiogingo fiber KitteB, HSfea «. i. w. in den •Fflotn* wl|^

noBuneo.

c B^scbaffkiiiK. VrnKnUniiK und li«richti|rniifc von BQchera und Sefkartfi.

Die Beschaffung der im Interesse der Schiffahrt notwendigen Uüelier iia*

Seekarten fiir die Deutsche Seewarte und dt-ren Agenturen wird von der Al uil.i.

TennUfit, die Tom Keichs-MAruie-Amt heraiugegebeaen Werke und Seelurtn

worden auf Antrag koatenlos Aberwiesen. In der AbteOnng wird je ein Exniplir

der v<ni der dciitsclien wif audi vim der liritisrlu ti Ailtiiitfilitat lllI•.^u^^;('l'l•k•nfll

äegelhandbficber und Seekarten vorrütig und durch Nachtragungen aus dea Ab-

gaben der „N. f. S." auf dem T^mfenden gehahen. Letztores in gleidier Wbk
auch die nciitsti' Aiitlri^'r ilr^ tli'iit-rli(»ii I,<>«cht friirr -\'r'r/eichnisses. Außc-rdein

werden die von den fremden Scestaaten für ihre Küsten und Kolonien vehilfat-

Höhten Segelhandbtehar und mm Teil aaeb die Seekarten beacbaft vnd mmlW.

d. TeHlffnitiicbaigvn.

St'itdeni die Ilerst<'lhifi){ der KüstenhaiidliiicliiT an <\n-< lü i( lis-Mririu -A:i'

übergegangen ist, erfolgt die Veröffentlichung des bei der Deutschen Seewarl« dl-

gehenden Material« Uber KVsten, HMfen iLa.w. im «Piloten'', aofem ee nicbt Ge-

biet« lintrirt'l, für vnin Hr-ichs-Mariiic-Amt Sept'lhniidljüpher bearbeitet werden

Der im Kcriclitstjahre herausgegebene aus den Heften 17 bis 24 bei>t«lieiiut

Band III des „Piloton' nmfafit SO Bogen Text nebrt 11 Tafidn. £r enthäh 63

ausfUhrlir-he Hescbreibunjicti von H-iffn und 69 Vürrere Angaben über solche. Ii

ausführliche und B gekürzte Beschreibungen von Flüssen, Kanülen, Durf!ifalir'''ti

oder Buchten, 9 zum Teil recht ausführliche Berichte über Reisen, sowie ver-

sobiedeoe Berichte Uber Wind- und StroDTerhältniiN, Angaben Ober Ungaiw«-

keit Ton Seekarten v. t. w. Femer rind im Test md anf den TtMn 16 Rif»

pl&ne und Küsten-Skizzen sov,io 81 Vortonungent KHltenaufnahmcu u. s. w. {teirflirn

Der aPilüte" gelangt an alle für die Seewarte Httigen Reedereien und KapiUn

sur koetenloeeo Verteünig.

e. Rat- und Au^kunfterteiluntc-

Mündliche und scliriftlirh(i AntVaficn über Häfen, Luidiinfjs- nml scn^to

die Schiffahrt betreffenden Verhältnisse für fremde und selbst heimische Gegoda

gtnf^n auch im Berichtsiahre von Reedern, Assekuradeuren, Ka|iit{inen, SeeintM*-

Si hifl'sniaklt in und andereii I'ers<inen in großer Anzahl ein und konnton. Hac»

dem vorhandenen reichen Material aller Art, in der U^el in ausgiebigster Wo«

beantwortet werden.

f. lti'!tou<leri' Arbeiten.

Audi im lanfenden Jalü > liutte die Abteilung vielfach an Konferenz» teü^

zunehmen nad Kotnfiaioneu der Arbeiten anderer Abteilungen zu erledig». ^
Sammel- und Korrevisionsstelle ftr die im Auftrage des Reiohs-Marine-Anli «*

der Deutschen Secwartti zu bearbeitenden Abschnitte allgemeinen lulialts

phjrsikalisclion Vorhältaisse, Dampfer- nnd Seglerwege etc. für die üebtcte.

wdehe im Reichs-Marine-Amt Segelbandbtteher angefertigt werden, wird

Tiitigkcil t hi'nfalls liiiufii,' ui Aiisjirui li ^jruüinnu'n. Kerner heanspnichte die Kt-rtL*-

Stellung d«» um Ende de» Berichtsjahres in Druck gegebenen „Atlas der iktet^

. j ^ . . i. y Google
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1111(1 <n>zri<ctistriimc für die Xonlsco und die Ipritisrlien Gpw.issoi '-. rlcr nur von

ilir allein bearbeitet woiden ist, sehr viel Zeit, wie auch Ute gegeu Ende des

Heriditsjalinn in Angriff gonommene NennnBiQitnng dar Httiptagentimn und
A '.'(II tu rem mit iinutisclicn iiiidicni und Sci^kartcn. Außer den mit audorcil Ab-

ti-ilunj;t;n gemeiusam zu erleiligendeu äacbeu wurdou vou dir alleiu 57G Nnmiiietll

bearbeitet

R. Per!<on«lv«>r!lndpninp:on.

Da die beiden der Abteilung nach Abkommandierung des größeren Teik

nur noch verbliebenen Assistenten nicht im Stande waren, die der Abteilung za-

faHenden Arbeiten zn bewältigen, so wunle ihr am 15. M;ii uix li der Hiilfsarbeiter

V. d. Beclce überwiesen, gleichzeitif» aber der Assistent K;i]iit:in Krause zunächst

fllr die Hälllo der Dienstzeit, vom 1. Oktober an alji r i;:uiz di^r Abteilung II «a-

geteilt« Am 1. Novenber erhielt die Abteilung V in dem äcbifboffisier Espa
jwimsoiwdi «in« Hül&knft.

Xn. Berlobt tttMr die TAttgkrtt der Heteorologlsolieii AMeilmig.

Dem Meteorologen der äoewarte, Prof. Dr. Köppon, lag die Leitung des

DradModienstes der Seewarta, die Redaktion des Internationalen Dekadenberichta,

die Ausarlieitun^r di'-; meteorologischen Teiles vnn Segelhnndbürliern und die Kr-

iedigung von (iutachten und Antworten über meteoroloxi-icln- (icgeustiiudo ob, die

tcQs iniifrlmlh der Seewiirt«, teils durch Anfragen von auüen nötij; wunlen.

Im Berichtqahre wurden die mateorakgiseben Abschnitte der Segelhand-

bficher des BsMba^llujae-AiBta für dia Nord- and Westküste Spaniens und Par-

tu!;.ils sowie fllr dia Ostkiiste Spaniana, SidkUste Frankraieha und Korsika üBrtig-

geatellt.

Im AnJtmge des Reiehs-Marine-Amts nahm Prof. KBppen an der Zmammen-
kuiift der internritionalcn K(miniis>ii(iri für v,---i ic-rhiiftliche Lnftsi liitVilirl t( il, diu

in den Tagen vom 29. August bis zum B. September zu St. Petersburg stattfand.

Das Parsonal der Abtailnng bsatand anfier ihm ana dam HBlÜMilMiter

Dr. Perlewiti and den drei im Abschnitt IV genannten Ariieitwn der Drachea-

itation.

a) Drachenstation. Nachdem im vorigen Jrdiro der Hau und die Ein-

rielitung <ler Drachenstation zu (iroß- Hörstel erfidgt wnren, ist 1904 das erste

Jitlir re);elm:tßiger Arbeit auf dieser St^ttion gewesen. Die Aufgabe der Station

bestand vor allem in dar Feststellung vou Temperatur. Feuchtigkeit, Windgeschwin-

digkeit und Windriebtnng in den unteren 2 bis 4000 m über dem BodeOi soweit

tunlieb aa jedem Wochentags-Vormittag, nnd in der reehtseitigen Mitteilung der

Ergebnisse an die Secw.'nti' "Mhirtii;' n \ >>i''tV'>!)tlielninK.

Das Dianstgebäudc, wenngleich sehr knapp bemessen, Itat sich als aus-

reiebend erwiesen. Das drehbare Windenhaus mnfite, nachdem der klnstlicko

Miitrel sich ^e^ctzt luitte, Hude M.ni einen Konkretkranz unter die Itinfrschicne i r-

liulten. .tut' der es ruht, und genügt nunmehr den daran zu stcllen<len Ansi)rüeheu.

Die Motorwinde mußte während des Herichtqahres einmal wegen Umhan
und vierm.-il wegen Reparaturen außer Uebrauch gesetzt werden. Während dieser

Zeiten, niimlich vom 5. bis 17. März, 14. Mni bis 4. Juni, I I. bis 23. November

und vom 11. DerniAar »n mutSte der Üi'tr. I tili der ll.'iiidwiniie aufrecht er-

halten werden, imqpasamt alao während mehr als zweier Monate. Im Dezember

wurde übrigens die Haodirinfte notdttrftig nun Betriebe mittels des Motormgariehtet
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Der Umbau fand im Min itatt und betraf die Ersetzung der seitliclm

Ileibuiigskuppolung durch zwei sogen, rriktionsräder und zwei dreistufig'«- Scluiben.

wodurch die Einholuniisucschwindigkcit des Drahtes bei mittlerem Gang des Mutnr»

auf 0.8 m ps, l .tim p s und 2.H m ps eingorichtet werden kaun. während bis

dahin die i;osf liwii)(li<:k('it nur unbedeutend verändert werden konnte. Hoi der

langsamen Gtisdiwindi^^keit überwindet unser cinpferdigcr Spiritusmotor nunmehr

Zfige bis KU lOO kg; Hüm Ih dahin so häufige Vereagen kam seitdem nicht mehr

vor und würde, da l)ei dieser (lesrliwindipkeit he(|uom anrh mit Kurbel und Hand-

betrieb nachgeholfen werden kann, auch im l alle uuch höherer Züge nicht mehr

SU fürchten aein; viel höhere Zfige sind «her, weil der dicfcste verwendete Dnütt

0.1) tnm Durchmest^er und 160 kg Feati^eit gewShoKeh nicht ttbersteigt, fibar-

Laupt auBgescIilosscn.

Im NoTembcr war es eine kleinere Reparatur an zwei Radaehsen, im Hai

und Dezember aber die Zertrümmerung der Tiüniniej der Wind«, was die Unte^

breehuim hervorrief. Nach dem ersten Male wurde eine stärkere L'uCeisern«

Tronimel, uaci> di-ni zweiten aber eine aus Gußstahl hei-gestellt, womit hollentlicL

diese Art von Störungen fUr die Zukunft au^eteUoesen ist Ueber den zweitat

Fall, der eine rnterbrochuntr des Motorbetriebes vom 11. nezcniber 1!'(I4 bis zum

18. Januar l'.«U5 zur Folge hatt«, ist im Junihefl liHiö der „Annalen der Hydro-

graphie Q. 8. w." beriditet worden.

Im Frfihjahr 1904 wurden nachoinander die wichtigsten Apparate zur Ver-

folgung der Ersclieinnngen auch an der Erdoberflfiche auf der Drachenstatioa

aufgestellt, und zwar Anemograph, Haro-Thermo-Hygrograph. englische HQtte für

die Thermometer, 2 Regenmesser, deren einer nach Uerfrroann's Methode für die

Heobachtung kiirzdnneruder (iit--se dii-nl, und endlich ein Besson"!>cher Wolken-

rcchcn zur Beobachtung des Wolkenzuges. Seitdem werden der Stand des i'sjchro-

meters um 8^ a. m. und 2^ p. m., Bewölkung und HTdrometeOM aber alle 2 Ston-

den von 8* bis G** notiert.
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Die Torateheade Tabdle giebt einen RinbKck in den Betrieb der Draehen-

aufsiiegc auf der Station. An Sonn- und Festtagen wurden keine Anfstiejie ge-

macht. Dagegen ist an jedem Werktage, mit Ausnahme von (i allzu stürmischen

Tagen, ein Aufstieg versucht worden. Au 7<) Werktagen kam aber der Aufstieg

wegen 7.11 schwachen Windes nicht zu Stande. Der Prozentsatz der Tage ohne
Aufstieg i>t iilso vnn 35" ^ im vorigen auf 25* e in dirscni Jahre herahgegangeu,

trotzdem Januar und Juli ungewühulich viel stille Tagu brachten. Der Unterschied

iat lianpts&diKch der inteDsiTeren und geaehiekt«r«B Aimnitning aller Anfstiega-

Mü;^li'cbkcit''ii zii/Msc1irt'ib('ii, iiiitl wie können iifit Hr-niftligung feststellen, daß in

Hamburg '4 aller Tage sich zu Drachenaufstiegen, wenn auch z.T. nur bis in

geringe HShen, eignen. Anfttiege, bri denen der Dracbe nicht Aber 600m Uber

dem Boden Iiinnuskani. soi es wegen zu schwarlien oder zu starkfti Windes, gab

es 10"/«; ihre Verteilung über die Monate zeigt die Reihe 'd der Tabelle, S. 42.

Die Zahl der guten Anfttiege, in Höben über 2000 m (Reihe 2), sowie die

größten erreichten Höhen sind in erfreulicherweise gewachsen, sodaß die im vorigen

Jahresbericht ausgesprochenen Erwartungen in Erfüllung gehen. Die größte Hübe,

4S00 m, wurde am 10. Dezember erreicht. In den Monaten September und Olctober

stieg aurh die mittlere Hiilie aller Aufstiege über 2000 m. Deren mittlere Höhe
im Novenil)er uimI I)e/einl>ef wurde durch die Unterbrechungen des Motorbetriebes

in diesen Monaten herabgedrückt, da Aufstiege mit der Handwinde selten 15<J0m

überschreiten (Maximum 2500 m am B. Juni). Nacbaiittags-Aafati^e sind gele-

gentlich, besonders nn den internationalen Terniintagen. gemacht worden. Unter

„(i .Mittlere Höhe" liudct mau einmal in der Ueihc ha, dos Mittel aller Aufstiege,

sireiteDS aber unter das Mittel, das man erbilt, wenn man von jedem Tage

nur einen, nnd zwar den böberen .\ufsfiei.'. in Uerliniitit,' setzt.

Von Interesse ist auch die ileihe 17, welche die Spannung im Drahte bezw.

den Zng der Drachen im Moment ror dem Beginn dei fitehotens angiebt. Diese

Größe, die im Jahresmittel 30 kg betrug', wächst mit der Höbe des Aufstiegs

wegen der zunehmenden ZaU der Drachen. Die 17 Aufstiege Uber 3000 m gaben

in dieser Phase Zttge von 30 bis 80 leg, im Mittel 61 kg; 67 Aufstiege auf 2 bis

34^Hion> u'iiben Züge Ton 10 bis ;K)kg, im Mittd 89 kg. Wahrend des Binkolens

steigt der Zug um weitere ti bis lU kg.

Aufschluß Uber die verwendeten Drachen geben die Zeilen 9 bis 16 der Tabelle.

Der das Instrument entlialtende Hauptdraohe hatte im Durchschnitt zwischen

6 nnd tl c|ni Ti aurtiirlir. nur im Dezember wesren der vieb'ii Sturmtaire unter 5 <|m.

Vou Nebeudrachen wurden durchscbuittlicb ü bis H, nur im Se|)ten)ber und Ok-

tober 8'/t nnd 4 angebracht, mit 14 qm Tragfläche in diesen, 7 bis 9 qm in den

iibri'fieii Monaten. In 'M Füllen wurde ilas Steiireii des Apiiarat-Dracbeiis in sehr

schwachem Winde dadurch erzielt, daß an seinen ilückeu 1 oder mehrere andere

Drachen als Vorspann gebunden wurden. Der erste Nebendrache «rurde dnroh-

schriittli( Ii loOoni \oni !I:ui])t(lraclien entfernt an den Prallt befestigt. Auf dicsf

1(XX) lu folgten im Jahresmittel weitere 2543 m Draht, für deren Tragen 2.5 .Ncbeu-

draehen verwandt wurden, also ebenbllB in mittleren Abständen von je 1 km.

Die gesamte verwendete Tragtiäelio betrug durebscbnittlich 1 «im fiir jede

lOUm der erreichten Höbe; doch schwankt dieses VeriiAltnis je nach dem Winde

in wdten Grenzen. 80 kMnatan am 19. (Hrtober 8740 m Höhe erreicht werden

mit 4 Drachen von SUSammen nur 16 ^ni, während bei schwachem Winde I. B.

am 81. Oktober :J2 qm nötig waren, um nur lllUro, und am 11. Juni 14 qm. um
nur 400 m zu erreichen. Trat Ulatteisbildung oder Itaulireif an den Drachen ein,

so Bfttste seihst bei aiKfiigem Winde alles Anhäogea weiterer Draoheo kaun etwas;
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SU k<»uiiton um 24. März t> Drachen von zusammen 22\2 qm TragHtiche den Apparat

nur auf MUO m liobcu. Ueim Aufstieg auf 4500 ui varen 7 Ürachco mit 28 qn

beteiligt.

Was die Form der Drachen bctriflfl, so knmen im ersten Halbjahr nodi

obonso wie im Vorjahre sehr verschiedene Dradientypen bei den Aafstiegea neben

einander zur Verwendung, sowohl nm du voihandene Material ansxnnnteeii als

um die praktischste Von» lii'r.iii-</.ufinden. Als solche wurdo dann im Jmii eine

l'Virm ausfrewühlt, die sirli lioi ihirdiaii'« cuten Steige- Eigenschaften durch größte

Kinfiichhcit uml vidlstiindigc Ziisaiiiini iil< ubarkeit auszeichnet. Seitdem sind neue

Drachen nur nach diesem Modell gebaut wordtn und die Aufstiege mehr uml

mehr aussdilicßlit h mit diesen ausm-rührt wonb-ii. Die nuten Kri-cbiiisso der fnl-

gendon Monate (vergl. die lioihen <> und H) zeigen die Brauchbarkeit desselbeD.

Es ist im weeentlicbeo das von Potter bereits 1894 als «diamond eell kite" ea-

ItfobleiM' Mnib 11, <In-i niirli Herr Dines antrcnoinnu'ii Ii.it. nl>' r mit i'l,isti<i b /iirfick'

klappenden seitlichen l'iügeln, die sich bei zunehmendem Winde aus Trag« in

StenerflSchen verwandeln, und zwar (Drleichmftßijgr, weil beide FIfigel durch dieselbe

Kautschuksfbnur gobalten werden. Dit Drarb«- wird in 2 (iiiißcn und jode der-

selben in 2 (ic.Htalten, nämlich mit Flügeln und ohne solche ausgeführt, worsns

sich die Tragflächen (bei ausgebreiteten I-Iügcln) von S'/ii 4, S'/s und 2Viqn
ergeben, die für nnscm Iletrieb genügen. Diese Einheitlichkeit bietet natflriich

für Bau und Ueparatnr große Vorteile.

Diese l-'urm ist bei uns aus der im Jahresbericht fiir 1902 erwihnten Kud-

kurrenz zwischen „Troppenkastcn" und „ßrilHant* als Modifikation des letzteren

liirviir^'o^.iiigt ti . weil sii>, wenn sie auch nicht ganz den Steigwinkel u. s. w. des

crsicreu erreicht, diesem durch Dinfachbeit und Sicherheit überlegen ist. Ab
Nebendrache wurde sie in kleinerer Cröße schon zu Anfang des Berichtsjahres

mit Vorliebe >;( linun lit . wo .il^ Ilauptdracbe noch bis .Mitte März ein gewöhn-

lieber Marvin-Diaelie , uml vdh da bis Anfang Jiuii ein M.inin-Drache mit nach

dem Troppen-.Sv'tcii) gcbanliT V(u iliivi Iii- vcrwemb t wurde.

Einen Drachen de-, jetzigen .Modell^ von der 5'
^ i|m-KIa.sse hat l'rof. Köppes

auf der Konferenz der Internationalen Aeronautischen Kommission zu St. Peten-

bürg am 2. Si ptt-mber «b-s IbTiclitsjabros vorgezeigt. Daß diese ! >t a< Inn sirh

zu einer Uoile zusammenlegen la.ssen, macht sie nicht nur fiir Ucisezwecke be-

sonders geeignet, sondern ist auch in der Urofistadt wichtig, weil nar so in des

zablri'ichen I'iillen des Davontlii'iren> die Meiiiitznnir iler clektriscbeTi Itahn für dal

Abholen oder der l'ost für die Zürückseuduug der Drachen möglich ist. Ves

diesen Fallen bezog sich übrigens die Mehrzahl anf Nebendracben, die dnrdi eise

einfache selbsttätige Vom'ebtimg abgebist werden, wenn der (iesaintzug in der

flauptleine nm Orte ihrer Anheftung eine gewisse (iröße übersteigt. Die nnso*

genehmen, stete mit bedeutendem Verlast aa Draht verbundenen TSR« des Ab-

reissens des Haupidracbens sind dnreli diese Vonicbtiing jetet recht selten ge-

worden. Im ersten Halbjahre, wu diu beschriebene Sicherung noch nicht fnnktio-

uierte. sind sniebe Tälle siebenmal durch Bruch des Drahtes vorgekommen, im

zweiten mir i inin;il; .lulji'rdeni im ganzen zweimal durch elektrisrhe Kntbidungen.

die einmal, am 11». .Mai. «lic liuelitsi bnnr ajn obersten Drarlien, das zweite Mal,

am 4. Juli, den gauzen Draht zerstörte (vergl. „Ann. d. llydr. u. s. w.~, 1U04, S. 46!'>.

Zur Vermeidung der Funkenbildung in der Bucht wird jetzt stete die Spitze. «In

DraduM-s ilnii-li «'im ii Kii[i)Vidia!it üiit ib-m St:iliMralit verbunden. Fälle, wie dff

vom 4. Juli, werden sich dagejjcu wahrbcbeiulich nicht vermeiden lassen.
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Efaie Reibe von Malen dnd auch die Dradienaafttiege dadurch voneitiic be-

i'tuU't wnnleri. daß ilin Drachen durch massonliaftoii .\n>atic von üaiihreif oder

(ilatteU au ihocn uod au dem Draht zu Buden gedrückt wurden. Auch dabei

sind mehrfach VerloBte tob Draht xn beklagen gewesen. Es st^eint, dafi dieses

Vorkommnis in Hamburg, seinem maritimen Klima entsprechend, häufiger ein-

tritt uls in Berlin und Tawlofsk, den einzigen Stationen, die ebenfalls tägliche

Aufstiege im Programm haben. Ebeniao scheinen hier die orkanartigen Wind-

geschwindigkeiten von 30 bis 35 m p s in den höheren Luftschichten häufiger zu

sein als au jenen Orten. Es ist in der Tat unerwartet, daß so schwache (iehilde,

wie diese Drachen, ütundeidang solche Windgeschwindigkeiten auslialtcn künncu;

doch laaaea die oft wiederholten Vergleidmogm des Drachen-Anemometers mit

demjenigen auf dem Stationsdache keinem Zweifel Raum, wenn sie auch freilich

nur bis Iti m p s direkt ausgeführt und weiterbin extrapoliert werden konnten.

Dafi diese Oeadtwindigkeiten in der Hfihe ertragen werden, wihrend am Erdboden

schon hei Gesclnnmlifjkciten von 10 hi* l^m |i s die Draclieii oft die wildesten

Kopfsprünge machen, erklärt sich wohl zum grüßten Teil durch die weit gleich-

mlßigere und geradlinigere Bewegung der LoftteildieD in der Höhe, som kleioeren

Teile auch dnndi die geringsre Didite der Luft ob«n, bkibt aber trotadeu ttber-

raachend.

b) Internationaler Delcadenbericht. Der Internationale Dekadenbericht

erfuhr im Berichtsjahre eine Umgestaltung uud Erweiterung dadurch, daß seit

dem 1. April an die Stelle der graphischen Darstcllunt; der l{ciseii zwisclien Niir<l-

anierika und dem Kanal tägliche (H*' a. ni.) synoplisclie Wettorkarteu von dem
ganzen Räume zwischen Kan/as und Berlin getreten sind, nebst einer Uehersidit

üher die Bewegungen der harometrischen Maxima und Minima während der 10

bezw. b—11 Tage. Der Vorsuch, solche Karten jeweils nur 3 Wochen nach Ab-

lauf dos botr. Zeitraums herautsngeben, mochte kttbo enebefnen, ist aber sIs ge-

lungen zu betrai'litcii. Deüü wenn man absiclit von dem Ik <!;iiii r]iclien Kehlen

der Nachrichten aus Island und Urönland, so haben die eingelaufenen Schiffs-

beobaehtangen für die Einseidinang der großen ZBge der DmekrerteOang stets

ausgereicht. Vieles vom Detail wird sich freilich bei der Bearbeitung derselhcn

Tage in den späteren definitiven „Synoptischen Karten Tom Nordatlantiscben üzeau

n. a. w.", welche die D. Seewart« im Verein mit dem Dünisehen MeteorologisGbeii

Institut heraussieht, anders darstellen, besonders weil bei manchen der Sdufft-

barometer bezw. Aneroide die nach Vergleich mit benachbarten Schiffen ange-

nommenen Korrektionen sich nach dem größeren Material vieliciclit anders heraus-

stellen werden.

Der Dokadenbericht nimmt infoige dieser .\endening nunmehr statt 2 Kolio-

sciten deren 4 ein. Der übrige Inhalt des Berichts ist unverändert geblieben,

ebenso wie die Termine >Nnee Erscheinens.

XIII. Beriobt äber die Tätigkeit ausserlialb der einielnen

Abteilungen.

a) Der Tätigkeit des Direktors, die als unabhängig von den einseinen Ab-

teilungen angesehen werden muß, geschieht hier keine Erwihnnng.

b) Die Stellung des Direktiousmitgliedes und Vorstandes der Zentnilabteilung

war während des ganzen Jahres unbesetst. Die Geschäfte der Zentral-.Xhteilung

worden von den Beamten derselben unter der Leitung des Direktors weitergeführt.

Die Abteflang erledigte im Bericht^alir 972 Jonmal-Nnmmeni.

Digitized by Google



46 Jahresbericht der Dent«cheo Seewarie füi l'JOi.

<•) iVf iiprsönliclH' Assist<>nt dfs Direktors, bis zum 1.'. Mai Dr. II. Maurer,

von dann an Dr. 1'. Heidke, hattts außer seiner Tätigkeit in der Zcotral-Abteilniig

die Redsktion des „Archivi der Dentechen Seewuie", die des «Jaluesberidita

iil)f>r die Tätigkeit dei Deiitsclu'U Seewarle"*. und die der ..Deutschen Ueheni«»l>rl.n

Meteorologischen Beobachtungen." Bis zum 31. Oktober üel ihm, Tom 1& Mai

an zneanmen mit dem HilfiMurbeiter Dr. K. Bnrath die Erledigung der «idiuf-

netischen .\rbeiten zu, wobei von besonderer nedeutuiiK «ler Kntwurf der WMt

kitrteo gleicher magoetischer Deklination, Inklination und Horizontal -IntciuiUt

flr die Epoche 1906.0 war. Vom 1. Norember ab wurden di« magnetisdico

beiten der Abteilung II fiberwieaen.

Der Band XXVII der Zeitscbrift «Aas dem Ardiir der DentsdMO Seemrtr

cntbiilt:

1) l'roi'uübor Dr. VV. Ktippeu: \ ei-üuche über den Stau und Sog an deu Ob(r-

flAchen balbeingetaneliter, sduüg durdi das Waner gefthrter, dndia-

'ibnÜrher Körper.

2) Professor W. ,1. van Hebber: Barometer und Wetter.

'S) Dr. L. Steiner: Der titgliche Ciang der erdmagneti^cheu \ crhuitnisse m

Kioguft-Fjord.

4) Fh)feaw>r Dr. J. Schneider: Die tätjliehe I.iiftbewcgung über Hamburg in

den einzelneo Monaten dos Jahres, emittelt durch Anwendung da

doppelten batmonitdun AoalTse.

An flberaeeiadien meteorologiachen Beobacbtungen gingen im Lanfe dwBe-

ricfatq'ahres ein:

Station Bi-obai-htungsT^it

Mogador 1

SafH ^
Marokko V Dat. 1908

Casablanca I I Xov. 1903
H"^^'»»

I

Labrador i
^kt- 10|>3

Main
I I

Okt. lOO.'i

PiuTB, F.'ru Aug. 1904

Des. 19US bis Nov. 19U1

Not. 1904
Juli 1904

Aug. 1904

S. 11!, 1 :hi I

Ujrelang

Botaritari

Nanm
Apia
Rarotonga

Tschimulpo
Tsiagtau
Kanni

Sudsee

KiHiit.<cliuu

Zunkuu
.Siliatzykuu

>

Litaun
>

*

THchalientau

OHtHfijpll

Jan. 190;{

MUTZ 19U3
Sept. 1903
Jun. IWA
Juli 190:f

.Tuli ISO.J

Nov. IWli

Nuv. 1903

Aug. 19Ü2
Mai 1903
N"..v. i"o;?

A|.ril 1 :»o:!

Drz. !>.9.S

Dez. IMtS

Juli l'JOO

De*. 1898
Juli 1899
.Tan. 1901

Jnni

Juli 1899

Sq.t. 19ti4

Dez. 190.3

SS. ISS

Beoliadrtwr

V. Maur, dentaeber Viaekaenil«

Junker, > >

C. Ficke, . .

F.. Bohlniaan, Uisaionar,

Alt; Stadt. Misrionar,

Dr. bock
£. Sehnnbr,

L. Kaiser, Beziikerenteber,
Ih-. Funk, Ani,
\. V. Hotr. K'apitln,

F. U. ilörael,

Kais. Betewol.

Dez. I90:{

Jnni 1904

MKrz l'.>04

Okt. 1904

Okt. 1904

Des. 1902
Sept. 1903
Dez. 190:i

Aug. I90.{, ( »kt. 190.t l.i.s Dez. l'.'O.i

Mai 1 9ttO

.Nov. 1899, .Jan. 1900 »

okt 1901, Mai 1900 >

fein. 1899, April 1899 ^

Hai 1900, Juli 1900 >

Mai 1901, April 1903
Dez. 19Ü3

Des. 1903.

Verötrent]j,-iit wurde Heft XII!, enthaltend die Beobacbtongea aasOsitadi-

U!>ta|Vika bi» Kudu 19u^ und zwar:

I Hannpniann, Oberleutnant Iii

Fleiffer. Olierveterinrtr.

llai i9UU

De& 1903

Mai 1899

Aug. 1900
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Stündliclir Aiifi'ciclintmpen des rfcistriiTciidcn !?:)r"nic1pr^ der Stattmifti I>aref)-

salam Oktober IBUi) bis Januar llXiu, April luuo bis iScptember liKM) und

Januar 1901 bis Desember 1901, Kwai Deiember 1899 «ad Febraar 1900

bis Anglist H»oi, Mosclii Dezember 1901 bia Desember 1902, Tabm
März li>Ol bis Dezember l'.HKi;

•tilndlicbo Aurzeioliiiungeii des registrierenden Tliermometers der StAtionen Dar-

easalam Oktober 1899 bia Januar 1900, April 1900 bis September lUOO und
Januar IflOl bia Desember 1902, Kwai Dexember 1899 und Td&rt 1900 bis

OktoliiT liHil, Miiscbi Dozeniber bi-tJuni 19l»2. Taborn November 1901

bis Dezember 1902, Kigonaera Oktober 1901 bis Dezember IWi;
atÜDdlicbe Aufteidinungen dea Anemographen und Hrj;mgraphon der Station

Drlr*^^al;lIll .Taiiii.'ir UHU l)is Dfzoiiili. !- llHi-_':

stündliche Aufzeictiuungea des äounenscttein-Autograplien der ätatiooen Dares-

salan Kovember 1899 bia September 1900 und Januar I90I bii Desember
11i<»2. Kwai Dozonilii-r isiMi Iiis Soptcmbor l!>no und Januar 1901 bi* No-
vember UlUl, KifioiiMiä .l:iiiu:ir l;i02 bis Dezenibfr 1!M»2;

Tenainbeobachtungen der .Stationen 'i'anga JuH 11H)1 bis Dezember l'Mrl, ßagap

moyo April 19U1 bis Dezember 1U02, Kitopeni April bis Dezember 1901,

Daressalam November 1«99 W« Januar 1900, April bis September 19«n)

und Januar ÜtOl bis Dezember 1i>ü2, Kisserawo Juni bis Dezember 11MI2,

Uainbe Juli bis Dezember ItlOO, Molioro Oktober 1901 bis Januar 1902,

Kihra Juli 1908 bi« Dexember 1902, Lindi Demmber 1899 bis MHrs 1900,

Dc/.eiiilifr limn, .\))ril In'- .Iiili I "ti i)
,

S("|>1i'nil)* r r.<'ll Ui^ Nnvcmlifr lliol

und Juli 11)02 bis Dezember 19U2, Nguelo Mai ltJ02 bis Dezember 1902,

Kwai Deiembar 1899 bi« Januar 1900 und Mira 1900 W« Oktober 1901,

Ncu-Küln Mfirz V.m bis Dezember r»H2, Mamba Dezember is'.m bis De-

zember IIKMI, Moscbi November IH'.I'J Iiis Januar UMHt und Dezember liHJl

bis Dezember 1902, Tabora Oktober \m NoTcmher lMti9, März 1901

bis August I9()2 nnd Oktober 11)02 bis Dezember 1902, Kilossa März 1899

bis September inftü, November IH'.H) bis März l!)tiO, August 19fH> bis Ok-

tober l!«Hi und Okt. limi Iiis Dc/cniber Tosamai^anga Oktober IH'.iK

bis AprO 1901, Juni bis August 1901 und Okiober bi« Dezember 19U1,

Kigonsera August 1901 bis Dezember 1902, Usrnnbura April 1901 bi« De-

zember 1!Ki2, Rntetiganio Ajn il Iiis Itr/'-mln r limo.

Die Kosten für die lierechnuug und Drucklegung dieser Beobaclituiigeu wurdeu

vom AuBirilrtifeB Amt getragen.

Viiti ilciii sonstigen auf der Seewarte vorhandenen Material lii'u'i^ti borerlinct

vor; llortentiial (Labrador) Jabrgang lH".t2 und Hebron (Labrailorj Jahr-

gang 1H92 und 1H93, Nein (Labrador) Jahrgang 1k1)2 und 1893, Zoar (Labrador)

Januar iHD'i bis Juni lstt4, Mogador (Marokko) Jahrgang IH'.)!) und l'.MM», Tsebi-

miilpo (Korea) Januar 1><;»2 bis Dezendier 1H93 und Januar 1K!)5 bis Januar IKy«,

1 siiigtau iTerminbeuhachtungen und stimdliebe Aofteicliaungeu des Anemograpben)

Januar 19U2 bi« Desember i!)(>4. In Angriff genommen wurde die Bearbeitung

der Sfldseestatlonen Nauru, Ya]) (Carolinen), Apia (Samoa), Ralnm (Neupommem),

Faiae (Bismarck -Archipel).

i) Der Assistent Professor Dr. Horrmann führte weiter die Ucdaktiou der

«Anoalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie*, wie die OberieRmig

und Aufsielit über die Hibliotliek und Müilellsunimlung.

Ij Die „Aunaleu der Hydrographie und maritimen Meteorologie"

eradiienen regelmilig b 12 Monatshofton mit 698 Soitea, 27 Tafdn und saU-
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roiiliiiii T«xlti({tircii. ISciRt'Rebcii wurde dem Heft VII ^Scchsundüwaiuüu-T

J^hrcsbonclit Uber die Tiitißkoit der Deutschen Seewartc für das Jahr l!Nt3- aii'.

fiir die AlMinnentcn dem Heft I „Vierteljahrskarte Tür die Nordsee and LUt».

Winter l!Hj:ni4-. I»ie AuHa^re betrug im Jahre r.H)4 14<Mt Kxemplaro.

An Handsrhriften zur Voriitfentlichung in den .Ann. der Ilrdr.* png«ii?it

2o;{. Ks wurden wu der ICinlaktion der „Annalen der Hydrographie* bearbfi:«^

1S»1 idirhnuinmeni. Außerdem wurden 1<>4 Schreiben, sowie runil 2iki Korrtltof'

semlunjicn von der Hedaktiou unmittelbar erledigt. Im ganzen waren dsn»fl«»i

555 Si'hriftütüi'ke und |)njckHaf'lien zu expedieren.

InsbeKondere kann hervorgehoben werden, daß der Kreis der MilartieiW

auUerhalb iler Deutschen Seewarto eine weitere erfreuliche Vergroßenuij: e-

faliron hat.

2( Das HeNt.sndsvonteichnis der Kibliothek schloü im Jahre 15«».1 mitiHK

im Jahro l'J'M mit 2ö<>21 Nummern, erfuhr also eine Vergriißening tun l'lfi

Nummern. Die Zahl der hei der Bibliothek eingehenden periodischen Vm-lfHil-

liehuiigen betrug '271 Jalirgänge. Von der lühliothek wurden 5.ö4i ßDcbniiniwrii

bearbeitet, außerdem wurden 312 ICmpfanKsbestätigungen von der Hibhothek un-

mittelbar versandt. Außer den Druckaachen wurden daher im ganzen von ö»

liibliothek HV,H Schriftstücke erledigt.

I'nter Hinzuziehung einer Hülfskraft fand eine vollständige .\üfnahnn« lier

Kibliotheksbcstünde statt.

3) Die Modcllsamm luiiR wurde aus dem KrdgeschoU des DienstgebiiiilM

der Deuthcheu Seewarte in da* zweit« Stockwerk verlegt.

Der L'mfang der Ueschäfte dieser Dienststelle, in der zur Zeit die ItMlalctiim

der „.\unalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, die llibliutlick uii<l

die Modellsammlung vereinigt sind, wird durch die Tat^Miche gekeimzeichnet. «Isii

außer den Drucksachen für die Uibliothek im Jahre 11N)4 182H Aus- und Kinsünp

erledigt wurden, von denen 717 durch das Journal der Ucgistratur ginfeit.

e. ilerli ht Utter die TUlii:kelt d<>r Zeichner.

A. Laufende Arbelten.

1) Monatskarte für den Norda t lantiüchen Ozean. Für den neuen In

druck wurden die .Mißweiüungslinien fiir IWii.o und für die aufderRüfli-

Seite der Karte gegebenen Slromversotzungen zwischen Kanid und \I*se]-

lunstraÜe, die (inindkarte gezeichnet.

2) Vierteljahrskarten für die Nordsee und Ostsee. Dio ürundplüK

wurde für die Winterkarte ItMH nö ergänzt, indem etwa IH» Naioeii

Hafenorte u.sw. tiai'hgetragen. der Iktttnischc Uusen als besonderer Kanon

eingefügt und die Mißweisungslinien fiir llMMi.O eingezeichnet wurden-

3) Der intcrDationnlc Dekadenbericht, vom 1. April ab in neuer Fora

erscheinend, dojipelscitig bedruckt, ergänzt durch tägliche Wetterl«**

des Nordatlantischan Ozeans.

B, Andere Arbeiten.

Atlas der Stromversetzungen auf den wichtigsten Dampforwegon im IrnlwfJ''''

Ozean und in den ostasiatischen (jcwüssoru, 52 Tafohi.

Atlas der Gezeiten und (iezeitenstronie fUr das ti«biet der Nords««

Itritischt'u (iewässer, 12 Tufcln,

Wind und Strom im MittelTiH'cr, 24 Karten nuf 12 Tafeln.

An diesen 3 Arbeilen waren sämtliche 5 Zeichner in der zweiten Hil"'^

des Jahres tätig, und zwar meistens außerhalb der Dienststuodeu.
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Für »lie „Aiinaleii lU-r Ilydr. «tc." wurden 23 Tafeln und Texttifjnrcn,

für ,Au8 dem Archiv d. I). Seewarte" «urdeu 2 Tafeln und 4 Textiiguren,

flir „Der PQote« 11 Tafeln nnd 82 PUae «ad f^ren,
für die Scgcliiandbüchcr 10 Kartn der magnetischen Element«,

12 (iezeiteokarten und ein^ Textfignren gezeichnet,

ferner Wetterberichtsschlasael für 1904 und flir 1905,

Formular für den Kisbericlit.

Formular für die Tabellen des Wetterlieriehts (neue Form),

Formular und Karte für den Üukadcuboriclil (neue Form),

Gruodkarte für den Atlas der Qeieiten und GeseitenstrSme dir das Oehiet der

Nurdsee und der nritisflien Gewässer,

Ti ürundkartcu für den Atloa der Stromversetzungen auf den wichtigsten Dampfer-

wegen in Indisehen Osean und in den ostasiatischeo Gewftasem«

AblesI^)c;^(li.li:^.^nlnl flir die Drj^chonstatinn,

34 Vertonnungen von Wostindien nach Kapitän Kose,

Entwürfe für die Änderung des Diploms der Seewarte-MedailleD,

13 Inschriften in dieses Diplom,

Winddiagramm an der Westküste Afrikas,

IS Arbeitskarten für die Bearbeitung der erdmagnetisoben Elemente,

Koppcltafel, 1 qm groß,

Mißweisungskarten für den Atlantisciien Ozenn,

8 Weltkarten: Linien maguetischer Dekliuation, Inklination und Ilurizuntal-

Intenritat,

in 15 Fällen Atistuditnen vdii Mißwcisiiii!."<werti'n für Kompaßdiic,

Iii Formulare lür den Gebrauch iu den verscliiedenen Abteilungen, eine Anzahl

Plakate nnd vide kleine Zeiohnnngen, Pansen usw.

Die Seck firten Sammlung wurde im I-aufc des Herirbtsjalires durdi 231

neue Karten ergänzt, während 159 Karten als veraltet aus der Sammlung ent-

fernt wurden.

Die ZiiN immenst« tlnnL' der aocgeftllirten Karteukonrekturen nach den „N-fS."

zeigt die folgende l ebersiciit

:

Titsl 1 n ni IV V vn vm IX X XI XII XIU

Anzahl lil4 88 190 114 18!» 294 101 127 229 253 97 1949
1

1

f. Dienstliche TItIgkelt des Hrahantkers an der Seewart«.

Die Tätigkeit des Meehaiiikers wurde in diesem Jahre, außer der üblichen

Instandhaltung der Instrumente und elektrischen linttorien, noch von der I'rüfnngs-

kommission für den Wettbewerb von Winddruckmessern in Ansi)ruch genommen.

F'.s wurden noch die letzten 7 Stück Winddrnckapparatc, welche einci boren

I'riifiing zu untandehen waren, demontiert, verpackt und an die Kinseuder zurück-

gesandt.

Femer wurden an Nennrbuiten geliefert: 8S8 Stück Harine-Thennometer;

1 Marine-Storchschnabel; 1 Wa<;e mit Gewichtssatz Tür Kompaßrosen; 1 Sati

Maßstäbe zur Lateruenprüfung; 1 lieißzcug; 1 CcUuluid-Maßstab ; 2 liurmalmafi-

stlbe für die Bnudepntation Hamburg; 8 Scfareibdiamante; 1 Lampenatlnder für

dM magnetisdien Variationsinstrumente, Or.-Borstel; 6 Stück Schlangenkauschen
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für (Inn Ohsen'ntoHum in Knsan; 10 Stück Netzbecher fiir die Hiolof^isctie Anstiil

IIcIkoIaiiiI; 1 Apparat Tiir die pliuto|;(raphisclicn AafDnhmen <l<-r mnffnetiscbn.

(>li»rliliiiiK4>ii; AurNtflliiii^ voll 2 tui!toiirol<igiHc)H<n Iliitti^m; 2 Witiiiraliiien mit K

tiiii}(sl(reti/ fiir l'ellwonii und 'IVtnninK; 12 Stück [.otnilinni fiir die !Seefcaln'i*c

Nnrilciilinni ; I Aiipruiilharomcter; 1 Schalenkreuz- Anemometer mit Uejrisir

Apparat fiir die WeltiTwarte in Nürnberg.

Heparatiiren: 15 Marine-I<»n>meter; 3 Aneroide; 4 I)eviati<»nji-Mai.tt

nicter; 1 Anemojtrajdi; verschiedene Ueparaturen an den Instrumenten auf

IMachen Station; Aufarbeitung und Kcparatur diverser Iii»truinfiite, weichr .

|):u-<'!t9Alam und von dor SUdpolar-Kxpßdition zuriickf^esandt siod.

g. Bericht Uber die TUtifckeit der Drnckerei.

1) iit\i\ Ta>{e Weltcrbericlite ä 'Mh l''.xemplare = 121)270 Hxcniidare in '

Seiten bedruckt, Tafie vorläufige Wetterberiidit k 2Ci Kxemplar« i r

Sonn- und Fcsttagei = 15(iO Kxcraplare, fdrtlaufende »yooptiü^he Wett

karten ä UM» Kxemplare; tägliche TransparentabdrUckc für die Zeicb i

zur IlerstollunR der Wetterberichte unti Dckadctibcrichte.

2) Korrekturberichto und Nachtrüge zu den Wetterberichten 10««N) Seil* i

3) 12 Dekadenbcricht« ii ">75 Abdrücke, 24 Dekadenberichte ä fiöO Abdrüt •

= 22u<Mi Itngen ii 4 Seiten, 4 nionathchc Kisberichte ii 345 Hvempl»^

— i:tW) Abdrücke, tägliche Kisberichte i\ 345 F.xemplar« = 2it«'<"

Abdnicke,

4) HIHO Abdrücke von Arbeitskarten fiir die Hekadenberichte und Abteilung Hl

nl 4li3<i:t Abdrücke von Zeiclitiungi'ii und I'iibhkatiutien.

•5) "o" Abdrücke von Formularen für <len Sprungseilen llarngrapheu.

"l lös»? Seiten Formulare, Zirkulare, Quittungen etc.

H| 4'X\') Hrienimschliige mit Adressen.

5») I720H Seiten verachiedcner autographierter Abzüge,
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Wind, Strom, Luft- und Wassertemperatur auf den wichtigsten

Dampferwegen des Mittelmeeres.

Einleitung.

DaiJ das Mittelnieor ein äußerst dankbares Gebiet iür kbniatologische
Untersuchungen darstellt, ist bei der ausgeprägten Sonderstellung, die es in
vielen physisch-geographischen Beziehungen einnimmt, nicht verwunderlich,
und zahlreich sind dalit r die dicscni Binnenmeere und seinen angrenzenden
Ländern gewidmeten kiiniatulugischen Arbeiten; unter ihnen seien auswahls-
weise nur die von Tb. Fischer und von J. Hann-) genannt, die beide in
ihrer Weise grundlegend genannt werden k<">nnen. Was aber bisher wohl ge-
fehlt hat, das war ein«' zuHaimiu'nfasseiide Ausnutzung der in den Schiffs-

journalen aufgespoich(*rtt'n rt'iclioii uieteorologischen Aufzeichnungen; man hat
bislang im besonderen die Windverliältnisse des Mittelnieeres nur nach deu
Beobachtungen an den Küsten schildern können, was natürlich ein Notbehelf
war. Unter diesen Umstanden lag der Ver a Ii nalie, die meteorologiBchen
Tagebücher der für die Deutsche Seewarte buobachtemleu Dampfer, soweit sie

das Mittelmeer befahren, zu betragen. Deutsche Segelschiffe sind im Mittel-

meer 2U selten gewesen, als daß sie zur Vermehrung des Beobachtungsmateriales
in Betracht gekommen wären. Außerdem gewann man mit der ausschließlichen
Benutzung (h'r Beohaelituugen der liin-uiid zurückfahrenden Dampfer eine grolU'

Sicherlieit in der Richtung, so daß die wahren Werte z. B. der Windprozente usw,

tatsächlich oder doch sehr angenähert richtig ermittelt sind, während bei

Segelschiffereisen, zumal in dem landumschlossenen Hittelmeer, eine ungünstige
Auswahl der Beobachtungen und damit ein Aussortieren« z. B. von ungün-
stigen Windrichtufigen stattfindet und hei der Bearbeitung gar nicht weg-
zubringen gewesen wäre. Nicht zu verkennen ist freilich auf der anderen
Seite, daß die Dampferreisen sich nahezu ausschließlich- längs ganz bestimmter
schmale Streifen einschließender Linien bewegen, und daß die Ergebnisse der
Beobachtungen daher auch zunä<'hsf nur fiir dies ' Dampferwege gelten.

Die Dampferwege, um die es sich hier handelt, sind: 1. Gibraltar

—

Genua—Neapel—Port Said; 2. Gibraltar—Neapel; 3. Gibraltar—Port Said;
alle drei Wege werden in beiden Richtungen viel befahren. Zu bedauern
ist, daß der vierte der wichtigsten Damj)ferwege des Mittelmeeres, der von
Oibraltai- i'jbei* Malta nach Konstantinopel führt, nielit Bei ücksichtii:ung finden

konnte, zumal damit der griechische Arciiipel ganz aus der Darstellung aus-

schied ; aber es gehen erst seit etwa zwei Jahren auf der Deutschen Seewarte
Beobachtungen, deren Zahl natürlich für klimatologische Zwecke noch nicht

genügt, für diesen Beiseweg ein. Vielleicht trägt dieser Hinweis dazu bei,

noch weitere Mitarbeiter zur See gerade an Bord der im Mittelmeei' und
Schwarzen Meer fahrenden Dampfer für die Seewarte zu gewinnen. Die vor-

liegende Untersuchung wurde möglich hauptsächlich durch die dankenswerte
jalirelauLM' Mitarbeit von Schiffen des Norddeutschen Lloyd, der Deutsehen
"stafrika-Linie, der friilu-ren liainl»iiri,M'r Kingsin-Linie, der lland)urg Amerika-
Linie, der Deutsch-Australischen Damplselufis-Gesellschaft u. a. m., und zwar
sind im ganzen 918 Tagebücher, die während der Jahre 1886 bis 1902 ein-

geliefert worden sind, benutzt. Man wird sagen dürfen, daß die BearlieitunL:

die aufgewandte Mühe reich gelohnt hat; schon die Ergebnisse der Wiud--

>) Studwn über dw Klima di>r Mittdmeerliinder. Gotlm 1879. (IMenn. Cieogr. Mittnl.

Ergioz. Nr. ."si.

Verteilung des Liifldnu'kfs üIht Miiu-l- uiiil Siidi-uruiJu. Wien l.V»7. (IVnck's {:i-<>gr.

AbbandhuiiEMi). i
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4 Wind, Strom, Luit» n. WwnteniperBtgr aufden wMiligrta»D«H|ilB ii«g<tt4m MitWimwrM.

bt•obacl^tun^'on (man vi«r<.'loicho z. B. dio Tafeln ß bis 9) sind höchst inter^

eH8nnt. Tin ilii' l;> -ih im'Iiimi;^' ih-v Kin/<-llii'iii'ii ü hersichtlich ZU gestaltsö,

wurde das ^'unzc (ii-hiut in vier gruiiv Abt>vhuitte zerlegt:

1. den weltlichen Teil, bis sam Meridian von Kbrsüa «nd Sardinieii,

genauer bis 10" O-Lg;
2. dn« Tyrrhenisehe Meer, Kwischen Italien, Sizilien, Sardinien mid

Korsika, ^rfiimnT nnrdlii li V..I1 ;!S ' X-T?r., üsilirli von 10 fl-T-;.'.;

3. (las luiiisctie Meer, zwischen 34 und Uti ü-lir. lU und 2ö O-L^^
a\»o vun Tunis oder Kap Bon Qher Malta bis Candia und von McMina bis

Candia;
4. die Ägyptischen Gewisser, von Barka oder Can^ Us Port Said,

genauer südlich von S4^ N-Br. bis 92-' O-hg.

Teil 1. m* Will«» uch MoMitea.

Pwamhar (Tafel 1).

Wi'st 1 i < li ( 1- Toil. Von (Jiljfaltiir bis Tunis und SanUiiien filitTwipffen

We.stwintif, un<l zwiir gehell die Uichtungen von Wt-st »iinsoiuflir nnoli Noni-

wost, jo weittT östlicli man kommt. Mit der östlicheren Stellung nehmen auch

gleichzeitig die seewärts von Malaga nodi atemlich häufigen Ostwinde ab,

aowohl an HSufigkdt wie an Stärke. Dafl die Ostwinde ihre größte H8ufi<fk(>it

nmi Stfirke aiif der ersten Strecke von (libraltnr aus entfalten, lian<rl zum 7> '.[

wohl niii der Erstreckiinu des Landen in der (>stwe»triclitunß und der Nähe
des offenen Oxeans xusanunen. Aus dem Überwiegen der stärkeren nördlichen

Winde hier, seewärts von Malaga, gegenüber den seltenen und viel «chwacheren
sfidllehen Richtungen ersieht man, wie ans den eingezeichneten WeiL^en, daB
die R«'oha( lii unirrn meist n<"T'illi('h von «Ii r Miüi'Ilinie ilieses MeeresteiU-s liej.'en,

da im Winter all^renieiii Luft vom kiiltiTi ii LiuhIc auf <lie wärmere See abflieUl.

Hüdlieh vun der Mittellinie, näher naeli der afrikanischen Küste hin, dürfte

ein abgeschwächtes Spiegelbild — Nord und Süd vertauscht — annähomd
den tatsfiehllchen Verhältnissen entsprechen.

Auf '!(•!• Stfecki' von den Haleiii-en Ids r.i iiuii üti' i wiegen nordwestliche
und mirdlielie Ids nordiistiiclto Winde, während die siiiilichen zuffn-ktreteu.

Der Hinfinh des nächsten Landes macht sich mit Bezug auf die Kiihtungen
besonders bei dem Windütem seewärts von Barcelona geltend, nördlich von
den Balearen. An der nördlichen fleite des Windstemes liegen fast alle häufig
auftii'tenden Windiichtuii^iii. l?ei ih'm nächsten Windstern, seewärts von
Touhin, ist das ('her<;ewiciit der Winde von» Lande her auch noeli Vdrhandeii,

aber niclit mehr in demselben Maße wie vorher. Für den westlichen Teil des

Mittelmeeres gilt allgemein folgendes : Westnordwestwinde rind vorherraebeod,
aber auf dem Wege nach Genua geht diese Richtung mit wachsender Breite
mehr ülier in NW und Nord, indem der winterlirln' Aldlun der Luft von l4tttd

naeii See hier die vorlierrschen<k- Hiciitung in dem genannten Sinne ))eei9-

fluIU und änih'rt. Windstärken von 1(7 und mehr sind häufig; vor Toulon
machen die Stillen 11% aus.— Tyrrhenisehes Meer. Der Weg Genna-
Neapel—Hessina führt dicht unter Land hin. Die im vorhin beMhriebenen
weeÜichen Teil <h's Äiittehneeres auf dem Wege von den Balearen nneh (leinia

bemerkte Winddrehung im Sinne des Uhrzeigers setzt sich bis .Messina weiter

fort; vor Livorno ist die Hnuptrichlung etwa Ost, seewärts von Xea|)el OSO
und in der Umgebung von Stromboli SO. Bei den beiden nördlichen Wind-
Sternen macht sich die allgemeine Westrieht ung wenigstens noch in den
Stärken lienierkbar, aber hei Stromlxdi fällt auch die.se letzte Erinncrniii: nn

die Westwinde weg, da hier die S< »-Hiciitungen auch höhere Stärken auf-

weisen. Der Windstern nordwestlicli von rnlernio zeigt keine besondere

Charakteristik, nur scheint die NNO-Ricbtung etwas über die SSW-Kichtuag
zu ülierwiegen; das Zmrfiektreten der Westwinde ist hier das AufhiUendste.
Die meisten Windstillen, l'i" „, wurden nördlicli von der Straße von Mes.-inii

beobachtet. Dies ist auch der höchste Wert, der im ganzen Mitteluieer in

diesem Monat vorkommt — Ionisches Meer, Die bdiden Windsteme sfld-
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Teil I. Die Winde nach Monaten. 5

lieh und südöstlich von Sizilien stimmen darin überein, daß bei vorherrschender
WestnordwMtrichtimgr die B&dÖBtlielidii Winde sehr zurftektreten. Im Gegen-
satz dazu trcton auf der Strecke Messina bis Candia die Südostwinde oft und
stark auf, und zwar um so stärker, jo östlicher die Stcllunij ist. Uoi dem
Windölern westlich von Candia tritt z. 13. Windstärke 7 und mehr bei allen

östlichen Riehtungen auf, da,'!:e^ren nur zur Hälfte bei den westlichen Rieh-
tunjjen. Ersetzen wir östlich (lurch südöstlich, so ^'ilt dii» rj<'iin*rkung über
die Stärke auoh für den Windstcni östlich von Sizilien. Mei dvn Richtun^jMi
NNO über NW bis SW ist hier, seewärts von Syrakus, Stärke 7 Ii nirgends
vertreten. — Ägyptische Gewässer. Bei allen drei Windsternon überwiegen
die westlichen Riehtungen; die östlichen Richtungen treten häufig«* im Osten
als im Westen dieses Gebietes auf.

Jmmt (Tafel 2).

Westlicher Teil. SeewSrts von Malaga und Kap de Gata haben die

westlichen Winde an Stärk«: ab^renommen, die östlichen dagegen an Stfirkc

•/M;j»'nommen. Vor Al^jrier hat die Zahl und Stärko der westlichen Winde
ebenfalls abgenommen, die Zahl der östlichen Winde zugenommen. Seewärts
von Philippeville und Biserte sind ebenfalls stürmische Ostwinde jetzt nicht

selten, während die Hauptrichtnng, wie im Dezember, nordwestlich ist, aber
mit nn'hr Nei^rnn^' nach Norden. Westlich von den Balearen sind die Südost-
winde an Zahl und Stärke zurüek^M'^'anjfen. Nördlich von den P.alearen ülier-

wiegen jetzt nordwestliciie und nördliche Winde; die westlichen sind stark

zurückgegangen, während südliche mehr hervortreten. Vor Toulon sind die

Änderungen gerinjz, höchstens sind die südlichen Richtungen etwas zurück-
getreten im Vergleich mit dem T)ezend)er. Tyrrhenisches Meer. Daß
vor Livorno anscheinend so viel niehr stürmische Winde auftreten als im
Dezember, liegt wohl an der geringen Zahl der Beobachtungen in diesem
kleinen Felde. Die größte Anzahl Beobachtungen, 87, fällt auf den Juni, die

kleinste, 25, auf den September; auf den Januar fallen 71 Beobachtungen.
Seewärts von Neapel hat die Stärke der westlichen Winde stark ab^fenommon.
Bei Stromboli ist die llauptrichtung von SO nach S gegangen, indem öst-

liche Winde im Dezember mehr durch südwestliche im Januar ersetzt worden
sind. Nordwestlich von Sizilien überwiegen jetzt NW-Winde, indem östliche

und südliche Winde gegen den Dezember zurückgetreten sind. Tonisches
Meer. Westliche Winde überwiegen südlich von Sizilien noch entschieden,

aber östliche Winde treten nicht nur in größerer Zahl, sondern auch in

größerer Stärke auf als im Dezember. Der nächste W'indstern südöstlich von
Sizilien weist ebenfalls eine merkliche Zunahme östliclier Winde auf, mit

höheren Stärkegraden als im Dezember. Ostlich von Sizilien treten besonders
der NO- und SW^-Quadrant hervor; westlich von Candia überwiegen Winde
aus nördlichen Richtungen, während die SO-Winde stark zurücktreten. —
Ägyptische Gewässer. Südwestlich von Candia überwiegen nördliche bis

südwestliche Winde; am scliwächsten sind hier südliche und sudTistliclie Winde»

vertreten. Südöstlich von Candia treten die südöstlichen Winde am meisten
zurück, vor den Nilmündungen die rein nördlichen Winde.

Windstärke 7B und mehr kommt in allen Teilen des Mittelmeers vor
wie im Dezembei*.

Die Zahl der Windstillen ist am größten, li)')^t seewärts von Malaga, vor
Toulon und seewärts von Neapel.

4

Februar (Tafel 3).

Westlicher Teil. Seewärls von Mal,aga üb«»rwii>g<'n weitaus die Wind-
richtungen, die mit der Küsteiuichtung gleichlaufen, also We.st und Ost. Für
die Gegend vor Algier gilt dasselbe, aber nicht in so ausgesprochener Weise,
denn hier sind nördliche und südliche Wimle etwas häufiger als seewärts von
Malaga. Seewärts von riiilippcville und (':iL:liari ändern sich die Vt rii-iltnisse

in sehr auffallender Weise, indem hier nordwe.'^tliche Winde weit üi)erwiegen;

nur die östlichen Winde machen sich hier daneben noch insofern bemerkbar,
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als sie kriiftip, wenn auch solton, wcIumi, W«'stlich von
wiegen al)lnnfli^'o wosllirlir uiul nördlirlu' Wind«'; die F

Ost sind nur s«'lir spärlifli vertreten. Nördlieii von den

Richtungen noch pUMc'hniäUiper verteilt, wenn auch hier i

liehe Winde das Üherpewieht haben; sehr schwacii ist hit

vertreten. Auffallen«! proH ist die Starke der nördlichen

nördlich von den Haiearen im Ver/^leich zu den westliche

nierkun^', die für den Januar mit pilt. Vor Toulon ü\n

noch nördliche und nordwestliche Winde, aber die süd

selten und auch in j^rölicrer Starke auf. Seewärts von AI

meisten Stillen, lO"/«. - Ty rrhenisches Meer. Vor I

weitaus »lie ablandi^ren und di<' der Küste parallelen Windr
seewärts von NeajK'l <lie auflandigen Winde zahlreicher i

ist der Umschwung nördlich von der StraUe von Mossi

mitth'rer Stärke fast nur aus Westen wehen. Auch die \\

Winde kommen alle aus westlichen Richtungen. Xordwt
ist die Verteilung der Richtungen ziemlich gleichmäßig,

eigentlichen Ostwinde, die stark zurücktreten. — Ionisch
von Sizilien überwiegen die nordwestlichen Winde noch n

während die nordöstliclwn am meisten zurücktreten. Ai

Sizilien und Malta überwiegt noch <lie WNW-Richtung, un
NO-Richtung am meisten Einbuße erlitten. Ostlich von S
Winde am häufigsten, aber die stürmischen Richtungen sin

Westlich von Candia sind alle Richtungen ziemlich gle

wenn auch NW-Winde mehr als andere hervortreten.

Wässer. Südwestlich von Candia treten am häufigsten

auf, aber sütirK'itlich von Candia und ebenso weiterhin sec

treten die SO-Winde so stark zurück, daß ein beträchtlicl

NW-Win<le übrig bleil)t. Auffallenderwei.se fehlt Windstärk
südwestlich von Candia. Die meisten Stillen im ganzen
mit 11% Felde v«ui Stromboli vor.

März {T'.xM 4).

Westlicher Teil. Seewiirts von Malaga sind jetzt ö

häufiger als westliche, aber voi* .Mgier überwiegen westliche

sowohl an Zahl wie an Stärke. Weiter östlich an der afril

riiilippeville und Cagliari sind die ViTÜnderungen gegen dt

auffallender; das große Cbei-gewiclit der nordwestlichen Win
OSO-Winde sin<l elienso hriufig wie WNW-Winde; nordöstl

schwächsten vertn'ten. Westlich von den l}alearen sind

Ostwinde alle anderen Ri<'htungen /iendi(*li vertreten; ei

gewicht haben aber doch die westlichen Richtungen.
Ralearen sind alh' Richtungen ebenfalls ziemlich gut vei

die NW-Winde nach Zahl und besonders Stärke noch ein

gewicht behaui>ten. Noch gleiclimäßig»'r ist die Verteilu

tungen voi- Toulon; zurüc k treten nur wenige südliche und
I)i(» stärkeren Wind«' kommen allerdings auch hier noch v<

Die nK'isten Slillen komrnrn vor Toulon vor, l.S%. — Tyi
SSW- und N-Winde überwi4>gen vor Livorno; direkt abl

selten und meist leicht. Srcwäiis von Nea]>el überwiege»
digen ntid die der Küsti- piiriillelen l{i<'litungen. Nördlich
Messina sind am liiiufigsli n Wind*« aus südlichen Richtun
nordwestlich von Pah-j-nio südliche Winde hauptsächlich a

liehen g4'Wonnen. rberhaujit ist für das ganze Tyrrhenis
gleich zum l'\'brnai' am an ffMlIeiidsten die Zunahme der sC

Ionisches .Meer. Sinllieli von Sizilien ist das Vorhei
süd«"»stliclien, dann von nofdwest liehen Winden charakteristis
die der Längs«'rs(reckung iles MeeresteilfS zwischen Sizilier

gehen; es ist dies ganz dieselb«' Krscheinung wie im >v

litized by Google
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Mittelmeeren, wo wir ja auch östlich von Gibraltar meiston» Winde entweder
n»is Westen (»i. r uns Osten beobachten (s. S. ö. Feliriuir). I)i(> N( )-\Vinfl(< treten

isüdlich von Sizilien jedenfalls panz zurück. (>Htli<'l) von Sizilien überwiegen
bei weitem die Winde auH dem westlichen Halbkreise; ^'anz BllHtek treten die
rein üt<t liehen Winde. WcMtlich von Candia sind die Anderunt^en gegen den
Februar perinj^; die meisten Winde frruppieren »ich um die Richtungen NW
und Sf); die rein östliclien Wimle treten am meisten zurück. Die Zunahme
«1er Stillen ö.stlieli von Sizili*>n ist erheblich, es .sind jetzt 9",„ >.'e^;en im
F't^bruar. ÄK.Vl»ti«che Gewässer. Die häufigste Windi'ichtuiit.' ist auch
im März NW, die Uauptiinderung im Vergleich zum Februar liegt in der Ab-
nahme sfidlicher Richtungen. Diese Abnahme kommt südwestlich von Candia
iiu'ist den nordwestlichen Richtungen zutiute, \<ii- ileni Nildeltii liesunders

nordöstlichen. In <lem Meeresteil zwischen Candia und Harka, also südlich

von Candia, ist das Vorherrschen einmal von WNW- und dann von OSO-Win-
den aulfällig. Wir haben also im März an drei Stellen deutliche Beispiele

für die Abhängigkeit der vorherrschenden Windrichtungen von der Richtung,

in welcher mehr oder weiiit'^i i- lneiie Meeresarnie sich erstrecken; das erste

üeispiel war <iic JIeerest;egenil >istiicli von (JiWraltar, das zwi-ite liiejcnige

swisehen Sizilien und Tunis, und zum dritten Male wiederholt sicli die

scheinung in diesem Monate südlicli von Candia. Windstärlce 7 B und darüber
konunt im März noch überall vor.

April (Tafel 5).

Westlicher Teil. Westliehe Winde überwiegen wieder über östliche

seewirts von Kap de Gata, während sich vor Algier beide Richtungen mehr
di« Wage haiton. PoewSrfs von Philippeville und Biserte fällt die Abnahme
südlicher im Vi r^jl. ii Ii /uin Mfii/ hesonder-s auf. I'if liäufi^^steti \\'inde

Hind hier Ost und MW. Westlich von den Balearen treten i)esonders westliche

and nordöstliche Winde am häufigsten auf, Mribrend nördlich von den Initeln

die stirksten Winde immer jiocli von NW wehen, wenn auch andere Winde mit
Ausnahm« der 80-Windo nicht selten sind. Vor Toulon ist die Verteilung
n(M'h L'lei<"hniäßif.'<'r, aber aui-h liier sind die NW-Witxh' inich etwas liäufi>;er

und starker als die andeien. Die Windstillen erreichen .seewärts von
Toulon 15" „. Windsi.ii k( 7 B konunt noch in jedem Windstern vor. In

dem Tyrrhenischen Meer ist die auffallendste Erscheinung die Abnahme der
WindstSrken. WShrend im MSns WindstSrke 7 B nnd darfiber in jedem Wind-
Stern und hei vielen Riehtun^'cn auftritt, ist sie im April fiherhaupt nii l;l vor-

handen. Auch die Stillen eireieheti mit ](> '

,, nordwestlich von Palermo den
höchsten Wert im Mittelnieer. Vor l.ivorno überwiegen die Richtungen aus Ost

und Süd, seewärts von Neapel die NW- und SO-Ricbtungen. Bei StromboU fällt

weitaus die grOOte Menge der Beobachtungen auf die Riehtungen NW über
SW bis SO, wahrend nordwestlich von Sizilien die Verteilung' über die Wind-
rose ziemlich gleichmäßig ist mit Ausnalime der SW-Ki< hlun^', die ;;anz zurück-

tritt. — Ionisches Meer. Südlich von Sizilien gruppieren si<"li die meisten

Winde um die Richtungen NW und OSO; Winde aus südwestlicher Richtung
sind am seltensten. Anffalinnd ist hier der grofle Prozentsatz stürmischer
Ostwinrle. Sndöstlieli von Malta und Sizilien i-t die Verteilniii.' L'nnz älmlieh,

nur ist die Stärke sehr viel geringer. Östlich von Sizilien ist die Verteilung

der Winde auf alle Richtungen sehr gleichmäfiig, während sie sich westlich

von Candia wieder mehr um die Striche WNW und OSO gruppieren. Im
ganzen Tonisehen Meere sind die SW-Winde am sehwSehsten vertreten. —
Ai^yptische Oewässer. Südwestlich von Candia j;ruppieien sieh flii- Winde
in hohem Malle um <lie Hiehlungen NW und (»SO, ähnlieh wie meist im
Ionischen Meere; weiter fehlen auch hier wie <lort SW-Winde. Die östliehen

Winde treten hier manchmal stürmisch auf. Südöstlich von Candia überwiegen
die NW-Winde stark, vor dem Nildetta die auflandigen nördlichen Winde,
während ablandii,'e fast felden; es ist dies ein si lu' ehnrakteristiseher Cinstand

für dieses Ucbiet, der sich in den folgenden Monaten noch weiter v»'rstiirkt.

Die Stillen nehmen aueh hier au; sie machon s&döstlioh von Candia 107« ans.
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Mal (TnffI fi).

Westlicher Teil. Seewärts von Malaga und Algier grum»ieren sich

die meiRten Wind« nmh xfmnlieb frleiehmlBiir tun W—WSW nnd ONO, swisdwn
PhUtppeyill«- und Cn^rlian" dafrcfTPri mit ÜbprfiowiHit um WNW; die S««lt<'nh«t

dpr nifjrntliolu'ii Siidwindi" liior zvifxX sich in ili«*s«'in Monal ebenso wie im

v<irlH'f^;r'h*»nden. Wostlich von den Italcari-ii ist t'iiic zicuiliih aiiffallfn'Jt-

Änderung eingetreten, indem Südwinde das Übergewicht erhalten haben and

die Stirke aichtUch abgenommen hat Nßrdlieh Ton den Balearen dag^n
hat sieb woni;: L'^ändort, dii- \W-Windo üborwifjion noch und trt'ton au<h

pclc^cntlicii nodi stürniiscii auf. V<ir T«uilon sind alle Riohtunpen zi»'nilirli

fih'ichniälJi^ vertreten. I)ie Zahl fler Stillen hat im westlichen Teil al'u---

uoninien gegen April, der höchste Wert beträgt nur 1U% gegen 15% im April

seewlrta von Tmilon. — Im Tjrrhenisehen Meer haben aeewirts Ton LiTorao
und Neapel die Landwinde ahpenommen, hei Stromboli die SW-Winde. Im
sQdliohen Teile dieses Meeres iiaben NW-Winde wieder das Üborpewioht, im

nördlichen die auflandigen Winde. Hei Stromboli sind die Stillen auf
alao i/j aller Beobachtungen, gestiegen. — lonischea Meer. Südlich tob
Sisilien haben NW-?nnde ein entaehTedenea Übergewiebt erlangt; dabei haben
aber die stürmischen Winde pepen den .Vpril eine starke Einbuße erfahren.

Auch südöstlich von Sizilien und Malta gruppieren sich die ineistet» Wind*»

um die Richtung' WNW; hier sind stünnisehe Winrle mit Mai panz ver-

schwunden. Ostlich von Sizilien überwiegen auch bei weitem die Winde von NO
über NW naeh SW, sie verteilen steh aber mehr über dieeen ganzen Halbieret.
Westlich von Cnndia treten am meisten nordwestlicheWinde hervor. Win<lstärkcT
und mehr fehlt östlich und südöstlich von Sizilien panz. .\pyptische
(iinvässer. Auf der ganzen Strecke siidwesi lieli vmi Canilia Iiis zum Nildelta

Überwiegen bei weitem nördliche und nordwei^tlichc Winde, und es ist damit
der Beginn für die wfihrend des ganzen Sommers hier mit ungemein grofler

RegelmiBigkeit wehenden passalarlipen oder vielmehr monsunartipen Winde
}r*»pob<»n. Stürmische Winde kommen im Mai nicht mehr vor. Die Stillen

im ^'anzeii Mittelmeer schwanken von ')"
,,

si . u fii ts von .XlL'ier Ins nörd-

lich von der Stralle v<m Mctwina. In 10 Wind^lernen von im ganzen 17 ist

Windatirke 7 und darüber venwhwnnden; das Wetter gewinnt alao mit den
Hai einen weaentUoh ruhigeren Charakter.

Im westlichen Teil des Mitlelmeeres herrschen seewärts \oni Kap de

Uata noch dieselben Hauptrichtunpen um WSW und <>N<); dit> Stillen -ind

zahlreicher als im Mai. Vor Algier treten leichte MO-Winde besonders her-

vor, iwlsehen PhilippevtUe und Cagliari Ostwinde und auflandige Winde^ ebenfalb
leicht. Die Richtutie-en ei-inncrn hier an den NO-Pa.ssat, dem Wesen nach sin^i

mehr Munsunwinde, verursacht durch die ladie Wärme über Nordwestafrika;
diesen N(J- bis Ostwinden entsprechen im östlichen Mittelme«r, speziell in den

ägyptischen Gewässern, die NW-Winde. Westlich von den iialearen sind die

Verhiltnisse Shnlieh wie aeewirts von Philippeville, insofern auflandige oder

der Küste [tarallelc Windrichtunpen flberwiepen. Nördlicli von den Ralearen ist

die Verleilunp der l{ielituiipen ziemlich pleichniäliip, nur sind die NW-Windo
viel kräftiger al^die flauen S< )-Brisen ; vor Toulon treten die N< )-Winde jetzt an^

meisten zurück. — Stürmische Winde gibt es nur noch vereinzelt aus Westen
seewirts von Malaga und Tonion. Die Zahl der Stillen hat überall ange-

nommen, vor Toulon machen sie ' aller Beobaditiinpen aus. Ty rrhenisches
Meor. Lolehte auflaiKÜpe <ider der Küste iiarallele Winde mit viel StiDea

herrschen vor; NW ist die häufipste Richtunp. Auch im Tyrrhenischen Meer

ist die Zunahme der Stillen stark, sie erreichen stellenweise den sehr hobea

Betrag von SS"/,,- IMe Abnahme der mittleren Windatirkegrade ist ebenfdb
be<leut<'nd. Ionisches Meer. Nordwestliidic leichte Winde herr.<!ehon

panzen lonisclieii Meere vor; die perinpere Windstärke im Verpleich zum Xti

ist panz aupenseheiidich. Auch die Zahl der Stillen iiat zugenommen, sie er-

reicht in den mittleren Sternen 12"^,; nur westlich von Candia ist sie kleiaer

Juni (Tafel 7).
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fjowfn-drn und auf 2"/f, heruntergeju'angen. In den Ägyptischen Clowassprn
wellen mit wenig Ausnahmen ständige NW-Winde wie im Ionischen Meer. Es
weht im ganzen östlichen Mittelmeer ein NW-Monsiuif der in seinem Charakter
um so deutlicher hervortritt, je östlicher der Beobachter steht. Stürmische Winde
von 7 und mehr kommen in zwei westlichen Feldern, also ganz vereinzelt, vor.

JnU (Tafel 8).

Westlicher Teil. Die im Juni schon angedeuteten MonsunverhSltnisse
trc'ttMi noch deutlicher hervor; seewärts von Malaga und Algier überwiegen
sehr ONO-Winde. Wenn vor Mahifja daneben noch WSW-Winde in be-

trächtlicher Anzahl vorkommen, so sind sie wohl zum Teil auf Rechnung der
stark erwftrmten Tdle des sfidfistHehoi Spanien zu setzen. Tor Philippeville

und Biserte sowie westlich von den Balearen herrsehen auflandige leiehte

Winde. Nördlicli von den BnlenriMi sind (b'c sridlichcii Winde seltener und
fhirchweg flauer als die nördlichen. Vor Toulon überwiegen westliche Winde

;

die Zahl der Stillen ist hier wieder am größten, 20"/o. Windstärke 7 und
mehr kommt nicht mehr vor. — Tyrrhenisohes Meer. Vor Livomo wehen
meist auflandige Winde, im übrigen herrschen NW-Winde vtn*, mit 30"/,, Stillen

bei Stroniboli. — Tonisches Meer. Leichte bis fri.sche XW-Winde mit Monsun-
charakter beherrschen die ganze liegend. — In den ägyptischen (Jewässern
ist dieser Monsuneharakter der NW-Winde am schärfeten ausgeprägt: wenig
Stillen, wenig Änderung in der Richtung der Winde, fast gar keine Winde
aus SO und auch dann nur flau. Im Juli ist Windstärke 7 überaiu verschwunden;
Monsune herrschen vor.

August ('l'afel !)).

Iin westlichen Teil des Mitteimeeres, und zwar von der Straße von
Gibraltar bis Tunis, wehen vorherrschend monsunartige ONO-Winde; bei den
Balearen und vor Toulon ist wenig Anderun«.' im Vergleich zum Juli. Die
Stillen machen vor Toulon 22"

,,
aus, seewärts von .M^Mcr nur 4'V,,. T3-rrhe-

iiisches Meer. Vor Livorno überwiegen auflandif.;i' Winde, besf)nders wenn
mau die Stärke berücksiclitigt; die Landwinde erreichen nirgends Stärke 4.

Weiter im Süden überwi^en überall NW-Winde; wo Gegenwinde oder andere
Winde auftreten, sind sie meist wenig andauernd und schwach. Kei Stroni-

b«)Ii betragen di*' Stillen noch 28",,,. Tm Tonischen Meer sind die llaupt-

richtungen mehr nordwestlich, aber das Überwiegen der einen liichtung NW
hat etwas nachgelassen. Je weiter nach Osten, um so seltener sind die süd-
östlichen Winde. — Ägyptische Gewässer. Hier überwiegt noch die eine

Richtung NW ganz beträchtlich. Südwestlich von Candia machen die Stillen

nur 1% aus. Auch im August herrscht also im ganzen noch der Monsun im
Mittelmeer vor.

SsptomlMr (Tafel 10).

Westlicher Teil. Ostwinde haben rwisohen Gibraltar und Tunis noch
ein entschiedenes Übergewicht, daneben machen sich aber schon westliche

Winde mehr und mehr «/eltf iid. P>ei den Balearen und se<>wärts von Toulon

sind Winde aus allen Richtungen gut vertreten mit der Einschränkung, daß
weltlich von den Balearen der südöstliche Halbkreis, nördlich von den Balearen

der nördliche, vor Toulon der westliche etwas mehr hervortritt. Zwischen
Oi})raltar und Oenna ist eine Abnahme, an der afrikanischen Küste eine kleine

Zunahme der Stillen bemerkbar. Im Ty rrhcnisclien Meer sind die vielen

Stillen, die '/r, bis '/^ aller Beobaclilungeii betragen, auffallend. Die NW-Winde
sind zurückgegangen; dafür sind südliche Winde häufiger geworden. — Im
Ionischen Meer überwiegen südlich von Sizilien SO-Winde, NW-Winde, die

noch im August hiei- allein vorherrschten, kommen erst in zweifer T.inie.

Südöstlich von Sizilien sind die Winde ziemlich gleichmäßig über alle Qua-
dranten vorteilt, noch mit einem kleinen Übergewicht der NW-Winde, östlich

von Sisilien und westlich von Candia ist dies Obergewicht der NW-Winde
nfjch stark vorhanden, alici' (*s ninmit immerhin ali; df)rt treten südwestliche,

hier mciir nordöstliche Winde UaXür ein. Die Stillen machen östlich von
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Syrakus 13*^,, au». - A^'yptischo (lowässcr. Ilior isi

rürkj;e^an^'en; nördlich«'^' Hirhtunjjt'n und eine Zunalini-

sirli hoiiH'rkbnr. M<»nsimarti;; beständig «in<l «»i^'ciitlioli

Winde in <U'n Äjfyplisclu'n ( u'wässrrn ; dor llölicpunkt d
charakterisliscljen Winde ist jiMlenfalls mit Soptenilier sc

Oktober (Tafel 11).

Westlicher Teil. Westlirhe Winde sind überall

brueh gekommen, je nach der La^'e mehr SW oder nie

sin<l auch frischer, wenn auch Windstärke 7 nicht vorkr
Stillen i.'^t ^'eringer; wie machen vor Toulon lü'.o

Meer. Die Winde sind ziemlich gleichmäßig über alle

nur bei Stromboli herrschen östliche Winde vt»r; die Still

liehen Tyrrhenischen Meer noch immer '
, aller Heobachti

Meer. Südlich und östlich von Sizilien i.st die Verteilung
ziemlich gleichmäliig. Auch südöstlich von Sizilien sind

treten, jedoch mit einem kleinen Übergewicht anS(>-Winc
Candia mit einem tM)ergewicht an NW-Winden. — Ägy
Nördliche Winde haben ein entschiedenes Ubergewicht,

Candia machen si<'h auch S<)-Win<le einigermaHen bemer
und mehr tritt nach den hier vorliegenden lieobachtung
nirgends im Miltelmeer auf.

November (Tafel 12).

Das Auffallendste ist das Auftreti'U von Windstärke
Teilen des Mittelmeeros, die im Oktober noch ganz feh

Übergang /.um Winter deutlich markiert. Westlicher
Malaga sind zwar östliche Winde nahezu eben.so häufig
vor Algier und Tunis behaupten westliche Winde ihr Übt
andere Richtungen besond«'i*s seewärts von (^agliari gut ^

lieh un<l nördlich v«>n den lialearen sind die Winde aus
Halbkreis die häufigsten und stärksten, vor Toulon die \

krei.-^. Die Drehung SW, NW, N, von den Dalearen bis

bemerkbar. Vor Toulon maclien die Stillen noch aller I

Ty rrlienisches Meei*. lliei* setzt sich die Drehung wei
Ost, seewärts von Neapel mehr SO, bei Stroniboli meist

Nordwestlich von Sizilien tret<'n Nordwinde am meisten
haben sehr abgenonnnen und betragen im Süden all«

Ionisches Meer. Südlich von Sizilien treten die NC
zurück, südöstlich davon alle Winde aus dem östlichen I

Sizilien die NW-Winde. Wcstli<>h von ('an<lia ist die

Kompaß gh'ichmäßig. In dt'u ägyptischen Oewäss
vor Nordwest- und Nordwind«' eine entschiedene Ib'rrsc!

südlichen Hichtungen sind selten und meist schwach. D
südwestlich von Candia. 17"',,, ist wenig vt'rläßlich, da
achtungen hier HKI nicht <>i'reicl)t. Der Durchschnitt a

zend»er und Oktober, ()
" ,„ dürft«' d«'i' Wirklichkeit hier i

'l'i'il II. I>i<' %% iiaK'li .isilir<\«tz<

j^^fÜsCJfifihi

WinoriiV/

ganzxMi:T>

faSSOfiiiU'l

Um ein Dild zu gcwimu-n, das v«>n den mannig
«h-r l{eob;H'lituiig«'ii in «h'ii «'in/.ehu'n Monaten un«l von t

iiisseii mancher Ocjj«'nd«Mi niö«.'lichst frei ist, empfiehlt c

Winde auch na«'li dahr«'szeil<'n znsammeng(»fafU und im
ganze Milt«'hii«'<'r, sowi-it «'s hier in Hetracht konmd, kur
fassen «labt'i zu^l«'i<'h di«> ICt-Stri« lirose in «-ine 4-Strichr<

wir für all«- Wiiulriclitniigen von Nord bis<^NO die Ric-

Ost bis SSO die IJiclitung SO usw. K.s ergeben sich da

uunffluuJi
^' nitized by Goo^I^



Teil II. Die WMe narh JahrMZiiten. H

Wlatw (Dezember hin Februar).

WcHtUcher Teil.

• Jimilrantni \o SO StiüiMl

Malaga, SO
Balearen, W ....

22 20 ! 21 2H 9
28 12 21 »B 6

3U 11 21 8li 6
Tciulon, S 38 14 16 28 9

20 16 24 84 6
Sardinien, SW . . . 15 17 15 49 4

Die liaiifi<j.stc Uiclitiin^; ist NW, ilaiim'h konmit \(), SW und sclili<'lilicii

S^>. Dil' nllinäliliplio Wiiuldreliuntr auf dein We^'c vim (übraltnr nach Ccnua
mit dem Uhrzeiger iat in den Spalten NW und NO deutlich zu erkennen, be-
sonders auf der 2. bis 4. Zeile; ebenso sind die Übergänge und die «r-
wan<lts(-]i;iff di'i' Fi-Iilor vor Malaga, vof Al-^ncr und si'idwcsflioh von Sardinien
uuvcrkL'iiJibur. In dunt letzten Felde konnnt die Hälfte aller Winde ans dem
NW-Qaadranten; Windstillen sind hier am saltenstaa.

^nhealsehM Me«r.

"""^-—..^^^^^^ Quadnnlen NO SO 8W NW Stillen

FMtr ' _ •/« % % % %
LivoriKi, W . , , , , 80 28 18 19 5

23 23 1» 86 9
17 27 26 19 11

Palermo, \W .... 24 21 17 6

Die Winddrehung mit dorn Uiirzeigcr ist auch im TyrrheniHchcn Meer
in <\im drei ersten Feldern unschwer zu verfolgen, wenn man bei dem 2. Felde
iK'riii-kKiclitiL't, dali «lic iill^n incine Luftströmung etwa NW ist. So stehen vor
Livorno 58 ' (isflirhe Winde H7" „ westlichen gegi'nfilx'r, l>ei Stroniboli da-
gegen ri:!' ,,, südlielie gegenüber atJ";,, nördlichen Richtungen. Die Windstillen

steii^en bei Stromboli nördlich von der Straße von Messina auf ll7e'

looisdies HeMv

Fdder

QuMlniiti-n NO

In

so

%
SW NW

7^

Stillen

79

Si'/ilii'ii, S 18 20 4B 2
Sizilu-ii. SO 22 1:5 25 «7 :l

Siziiicn, <> 24 17 »2 2:{ 4

Ciinilia, w 2r> IS) 21 ;(i 4

Audi hier üherwicf.;! dieNW-Hiclitung ; dieSO-Kielitung ist an* seliwiichslen

vertreten. Die freiere Lage dieser Meeresteile spricht «ich in der Seltenheit

der Stillen aus; der Icleinstc Wert der Stillen itn wej$tlichen Teil, 4%, ist

hier der gröOte; sfidlich von SisOien sinkt er sogar auf 2"!^

AeyptiMche Rewäflser.

< Jiii«Irniit<Mi

F.-l ,

NO SO SW NW Stillen

Oandia, SW 22 16 28 81 4
Cnndia, SO 22 13 25 »5 .'i

21 14 23
1

»7 5



12 Wind, 8tnni.LBft-u.Wa«M«pmtiiraitfdenwic^^

Winde aus dem NW-Quadi-niitcn überwiopen boi woitom, pf>ens<> »i«' k;

Ionischen Meer« tritt der äü>Quadrant in allen drei Feldern am neuln

zturück.

Fussen wir iiiin ohne Rncksielit nnf ilie einzelnen Teili' <les Mitl<'lni<'mis

das GcHaintvrgebni.s der Windbcoliaclituii^'eii im Wintt'r für alle hier untH-

tnichten Dampferwege sosammen, Kn findim wir, dafi von Aon 17 Windsternm

13 i'in CbtTfiewicht der Nordwcstwlnde zeigen; von den 4 übrigen )SM met
(Sizilien, ()) ein Übortrewicht von Südwestwinden erkennen: vor Toolon wd
Livofnu ist es iler NO-, l>ei Sli iiinlMili iler S< »-( Quadrant, der die mciftei

Iteobaclitun^un aufweist. Die Windstillen erreichen 11 ,, bei StromboU Uli

gehen sGdlieh Ton Sizilien auf 2% herunter. Windstärke 7 und daribnr

kommt im ganzen Winter liSufig in allen Teilen des Mittelmeere? vor. -

WoHtliehe Winde geben dem Winter seinen Charakter, teilweise stark tK«ia-

rinfit von dem Ctegensati swisohra dem kalten Lande und dem wirmewa
Wasser.

PrOhUng.

WesUieher TelL

- Quadranieii

FcWer

NO

7. 1

SO
1

7» .1

sw Stillen

Di

MalüL'a, 23 20 22 10

25 15 HH 23 3

Balearen, N . . . . . 21 II 21 37 !)

22 18 8« 22 13

Sardinien, 8W . . .

•6
1

20 23 i 23 8
20 26 12 M 8

Von (lil)iaiiar Iiis A l;;ier sind im Fri'ddin«: di< ' Winde s<d ir jileieh

auf die Quadninl«'n verleih, keinerlei unter 20 ' keiner iiher \HV An 'i"!

Winter mit seinem Übergewicht von NW>Winden erinnert das Feld nürdlicli vou

den Balearen, und dasjenige sfidwestlich vmi Sardinien, von denm das lelztm !
T.ee des ei sieren lie;^'t. Hie südwestlieli von Sardinion am seliwapliston vertret«»«

S\\'-\\'iniie nelinien westlieli von den üalearen und vor Touloii äuf^-rlich fi™

ersten Platz ein; sie sind aber hier nur sehr weni^ mehr vertntin

andere Quadranten, mit Ausnahme des südöstlichen, der von den Balearen Ix*

yor Toulon deutlich zurOcktritt. IHe Stillen haben im Vwgleieh mit den

Winter von 4 auf 8*>/^ von 9 auf 137« zugenommen.

W ri'lieii i-clie^ M cef.

—- tjundnuiten

Felder

NO SO [ SW
% ' 7. i

*/•

NW Stille&

%
1

Livorno, W
Neapel, W

Palermo, NW ....

1 7 22
13 1 20

13 21

17 1 21

8«
24
81
20

'

25 10

10

Mit Ausnahme des FehleK vor Livorno überwiegen XW-Wiml«

;

NO-Quadrant ist am schwäelisten vertreten. Die Verteilung innerbail) df'

ganzen Tyrrhenisehen Meere« ist in allen Feldern sehr Shnlieh, die AhwtiAW
vor Livorno h:uii.'l wohl niil der lierinL'en /.ah! \ on T'eohaelitinij.;eii \mr t^'

saminen. Die Slilli-n haben im Vergleich zum Winter vor Livorno von »

107«, bei Stromboli von 11 auf 147o, nordwesttieb von Palermo venO*'

137« zugenommen.
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TeU IL Die Winde nach Jahreudten. 13

lonii^clios Meer.

'""---»..„^^^^ ^oadnuiten NO SO SW NW Stuten

Fdder
^""^^^^-^

*/
.0 /" /o /o

*/
10

Sizilion, S

•

28 i:{ 40 6

Sizilien, Ö(J 14 25 17 a7 7

20 18 22 31 9
Candia, W 17 23 14 40 6

Das Übergewicht der NW-Winde ist hier nocli heträciillich j^'rölU'r als

im Tyrrheiiischen Meere; über ^/j, aller Winde kununen aus dem NW-Qua-
dranten. Die Häufigkeit der Stillen hat, verglichen mit derjenigen im Winter,
überall zugenommen.

Ägyytit»clie Gewässer.

Quadnoten NO SO SW NW StiUen"

/o 7o Vo 7o

Candia, SW
Candia, SO

17 20 52 4

21 12 41 7

Nildelta, N 29 \l 8 40 6

Das Übor*i:owicht der NW-Winde Imt hier nooh weiter zu<j:enoninien

und erreielit nahezu '/.^, Auch hier ist die Zunahme der Stillen vorhanden,
aber gering; sie sind von 6% im Winter auf 7®/© Frühling gestiegen. —
Im stanzen betraeht(;t, überwiegen nuoli im Frühling im Mittelmecr auf den
vuitorsneliten DainpftTwefien die NW-Wind»«, und zwar in einem von West nach
Ost zunehmendem Malie; südwestlich von Candia machen sie über die Hälfte

aller Beobachtungen aus. Umgekehrt nehmen die SW-Winde, die in einigen
Feldern des westlichen Teiles die NW-Winde um eine Kleinigkeit an Zahl
übertreffen, naeh Osten hin stetiir ab, so -daß sie in den Äju^yptisolien Gewässern
bis zu ' nih'r Winde hera})sinken. Die meisten Stillfii weist das südliche

Tyrrhenisclie Meer auf, 14 und l!i'7„; die wenigsten, 4 ';„, linden wir südwest-

lich von Candia, d. h. da, wo die NW-Winde am stetigsten sind.

Sommer.

Westlicher Tea

" Quadnuitfii NO SO SW ] NW Stillen

Felder ^ "/o 10
•V
IQ 1. . h 79

Malaga, SO 88 22 21

i

16 13
26 24 23 12 15

Balearen, N 19 2(1 21) 2s i:(

Toulon, S 17 24 25 20

Sardinien, SW . . .

89 28 14 12 7
81 22 9 30 8

Im ganzen Süden, südlich von 40 N-Dr., iilx'rwicLren jetzt NO-Winde,
die ihrem Wesen nach Monsune sind, aber Passatri«'htung haben. N«lrdlich

yen 40 N-Br. überwiegen, wie im Frühling, JsW-, danach SW-Winde. Die

Häufigkeit der Stillen hat zum Sommer hin noch weiter zugenommen, sie

machen ^/j aller Beobachtungen xor Toulon aus, nur seewärts von Algier und
südwestlich von Sardinien sind die Stillen nicht häufiger als im Frühling.



14 Wind, Htitmi, Luft- WMwrtWDpenUnrnfden wfcJrtjptewPMnyfci'w iqiwi de» Mittetamw.

IjrnlimdidiM M««r.

'^^"^----^^^ QiMdnuitm NO 80 BW
Felder "/• % %

16 11 M 8« Sf
'

NVnp.'!, W 10 14 21 4Ü 13

lü 19 SO 24 26
Palermo, NW .... IS 16 10 88 18

Die K\V-Winde ülwrwiegen hier Im Sonnncr, und zwar um so dontü'-licr,

Jö freier ilii' Mi'eresgebiete vom I.anili- licizon. l'ntfr Laml, wir v.ir I.iv ri

und bei Strumboli, kommen daneben S\V-\Vinde zu jjleiehcr Celtung. Die rftilltn

erreichen hohe Beträge bi» zu 25";,„ ' und aller HeobachtungMt in den

landnalu'n Feldern. Das Tyrrhenischi» Meer bildet einen Ülwr^rang vom weö-

liehen zum östlichen Mittelmeerbovken, insofern, als die Monsune im sfldlicb«

Teil des westliclien Miti< Im rres «OS NO, fan aadliehaii Teile des fietlidm

Mittelnieeres aus NW wehen.

lonisclies Meer.

'"^-^
- QiudniMcn NO 1 SO

,
SW NW Stillen

FMer 7o
1

•/o % % .r/f

ir. 12 13 4» n
Sizilien, SO .... . 23 7 11 50 »

SixiUeii, O 24 9
' '!

41 10
Candia, W 2S 4 •6 3

Die NW-Winde maehoa Aber stellenweise' - ^ aller Beobaehiungea

aua; öatUcb von Sizilien die NO-Winde WeKtlioh von Candia ist dieZalil

der SO- und 8W-Winde Teraehwindend klein, nur je 4 " ,„ nahezu gleidi der

Zahl der t^tillen. Die Entwii ki lun^' ih s .-Dininerliehen NW Monsuns zeigt

mit vuui TyrrbenitMihen zum Ionischen Meer eine starke Zunahme.

ÄgyptlBdie Gewiseer.

Quaitranlon NO ' SO SW NW Stillen

Felder
K >

u

Candia, SW
Candia, 80

22 2 3 ' 10 9
19 4 71 3

Nildelta, N 21 4 «7 5

Hier ganz im Osten sind im Sommer die MW-Winde also aufierordeot-

Ifch bentfindiff, denn Aber -V., aller Winde fallen zwischen W und NNW. E»

handelt sii-li um eiiiiMi vi>ll.slüiiiIiL' aiisLii-liilileleii Mdii.-siiii, iler um so beüläilili^'t'''

wird, je w<'iter man im (intlii lu n Mittrhueerbecken nach Osten voranschrt-itot.

Au<'h die geringe Zahl der Stiüi ii \v< i^t auf aeiir beatind^en Wind hia.

-

Es herrscht also, wenn wir das MiUelweer im ganzen fiberaebauon, von einifrcD

firtliehen oder dureh die hfiberp Breite verursachten Abweichungen abgeaelw^

im Soiiitiier westlii'h von Iii <)-I,l'. ein N<>-, östlich von 10 ( i-iii NW-

Monsun; ganz im Osten erreieht tlies<>r Monsun eine Stetigkeit, wie ^ic «Mif

nur mitten im Passat «»der im voUentwiekelten Monsun vorkoniint. Nur ^'

ist es zu erklären, daß in den Ägyptischen Gewiaeern im Winter die Still««

Boeh etwas blutiger sind ab im Sommer; das Verhlltnia der StUlen im Wlnic

zu denen im Sommer ist nimlieh wie 5 : 4.
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T«0 II. IN» AVTndr noch Juhraieiien. 15

Herbst.

WeHÜicher Teil.

0" NWil IT ouiieii

Felder 0;
1 II

Ol */
MI ' 0

"/
10

26 20 23 21 10
28 16 29 20 8
26 18 24 2'! 7

Touloij, S 22 17 23 24 14

25 26 24 20 ti

Sardinien, 8W . . . 16 82 15 31 6

Von (»ibraltar l)is Algier sind (l< innach in den Windrichtungen alle

Quadranten gleichniäUig vertreten, da die höchsten und niedrigsten Werte
zwischen 2« uiid 20"/,, Ii(!p«>n. Weiter im Norden tritt der SO-Quadrant zu-
rück mk Wertfii von IS'

,

niii! iarnnter. Dio Winde südwestlich von Sar-

ilinien mit ileni starken llervurtrtflen deH NW- und S( )-Qua<lranti?n bilden
schon «inen Obnrgang zu den YerhäUnis^on in> südlichen Ionischen Meere.
Die Windstillen, am liäufigsten vor T<iulun, wo sie '/j aller Beobachtungen
ansmaehen, sind von 20 auf 14";„ zurückgof^angen.

Tyrrheniflchea Meer.

~"
- Qiutdnintiii NO SO SW NW Stillen

Fdd« -—

_

% Js 7« % 7o

Neapel, W
24 »7 18 R 13

17 25 19 27 12

Strondxili 17 2'.\ :;4 16 20
Palermo, NW ... . 21 18 20 24 17

Mit Ausnahme des- Mo('rosgot)ietes vor Livornf)^ in dem Ost-, besonders
SO-Winde sehr stark überwi<'}:en, idlordingB bei »pSrllchon Beobachtungen,
ind die Winde im Herbst über dem Tyri hi iiisi lien Meere ziernlieh pleich-

mftßig auf die verschiedenen Richtungen ohne beäundera hervorstechende ZQge
verteilt. Die Stillen sind noch recht zahlreich, obwohl sie bei Stromboli von
26 auf 207oi von 21% vor Livorno anf 13**/, xnrfiokgegangen sind.

looisehea Heer.

^ Qmnininlen NO SO SW NW Stillen

Felchr —-_. 7o 7. 7. %
12 81 21 28 8

Sizilien. SO 20 24 21 27 8
25 15 26 24 10

Cttidia, W 27 14 14 88 7

SfldUeh von StsiUen machen die SO- nnd NW-Winde "/s Beob-
achtungen au», worin wicnler der schon ob€»n S. ü Febr. u. S. G unten näher be-

sprochene EinflulJ des Verlaufes der benachbarten Küsten znni Ausdruck komint.

SfldAstlii'li uiiil Tisilirli von Sizilien ist die X'eiti'ilwnL.' diT Winde iiiif die <,>ua-

dranten ziemlich gleichmäliig. Westlich von (.'andia überwiegen bei woitom die

NW-Winde; auch NO-Winde sind hier häufig, so daß beide zusammen '/s der
Beobachtungen auamaehen. Die Zahl der Stillen hat aioh gegen den Sommer
nicht geändert.

Digitized by Google



16 Wiml, Strum, Luft- ii. Wjuwrtempcratur auf Avu wü-htiipätni nampfiT

Ä>fyptiscIiP ^iow^^s^^e^.

t juiMliaiilrii NO SO SW
n

.

0 '

ImI.I.t
,' <i

Candia, SW 29 13 8
1

Candia, SO 29 9 9
•

Nildeltn, N :J7 7 n

N\V-\Vindo sind auch im Herbst hier nooli sehr Ii:!

Vergleich zum Sommer um etwa 20"/,, al>j;enominon ha
Winde sind im Herbst stark vertreten, starker soj^ar als

"'•/^ aller Beobachtungen auf nördliche Winde kommen. Di

so iiäufig als im Sonmier. Im ganzen betrachtet, zeigt

charakteristische Züge der Windverteilung: im Osten un
meeres überwiegen NW-Winde, im westli<*hen Teile des '

Tyrrhenischon Meer ist die Verteilung nach Quadranten
nur treten die auflandigen Winde vielfach zurück.

Tvil III. »i«' I.iir(<lrii<*kv4'rhikltni

Die in dem vorigen Abschnitte auf Grund der Sehil

schilderten Windverhältnisse in den einzelnen Teilen des Mi
verschie<lenen Monaten und .lahreszeiten stehen naturgemti
liehen Zusammenhang mit der Luftdruckverteilung. Von c

an Bord abgelesenen Haronu'terstände behufsZeichnung mit

konnte abgesehen werden. Der neue Hungsche Atlas*)
j

Darstellung der in Betracht kommenden Verhältnisse im >

unter besonderer Benutzung der »täglichen synoptischei

Nordatlantischen r)zean der Jahre 1881 bis 1895, in v

wichtigsten deutschen Schiffsbeobachtungen im Mittelmec

gefunden haben; allerdings dürften gerade in dem Mittel

jährigen Beobachtungen der Landstationen für den Verl.

einzelnen meist ausschlaggebender gewesen sein als die ir

Schiffsbeobnchtungen.
Es empfieiilt sich, an tler Hand der Rungschen

vier Ausschnitte für das behandelte Gebiet wiederj

s. Tafel Iii , kurz die wichtigsten Charakterzüge des Vi

zu schildern, um ein tieferes Verständnis der Luftströn^

Die folgen<len Zeilen dieses einen Abschnittes beruhen j

ganzen Ai'beit, nur sehr teilweise und nur indirekt auf <

der Deutschen Seewarte.
Dezember. Der westliche Teil des Mittelineeres t

Meer werden von einem Tiefdnu'kgebiet eingenommen,
westlieh voji Korsika mit 7(11 nnn liegt. Von hier steig

nach Süden, nach Westen und am schnellsten nach N
Ionische Meer und die .\gy ptiselu-n (Jewässer haben ans
gleichmüHigeii, ebenfalls niedrigen Luftdruck, gewissermal
Setzung des Tiefdruckgebietes im wesiiichen Becken; doch
Zahl der benutzbaren Lnndstationen eitlen ganz sicheren

liehen Druckverliältnisse über den« südöstlichen Mittelm
hier steigt der Luftdruck nach dem. umgebenden Lande hi

im Ionischen Meere, langsamer in di u Ägyptischen Gewä
langsamer als im westliehen Teile.

Januar (.-;. Tafel Die Verhältnisse haben siel

und im Tyrrheiiisi-Iieu Meere iiorh etwas verschärft; der
gebiets liegt mii 7*!it nim eben Westlich voi* der Stralle

Ionischen Meere und in rlen .\gy ptisdien <Jewässern sind ^

merklich.

'i l^'|»:iviini>ii i!f Li [<r«— imi :iniM»>.[ib«-ni|ue sur rEiiropo.



Tcü UL Die LuftdnickvoiiatniMa. 17

I'i'liruar. Das Tit'fi.lruok^'ebii't mit lii'in Kern westlich von Korsika,

761 mm, behcrrHcht noch das ganze westliche Becken, hat aber an Tiefe merk-
lich eingebfißt, die Gradienten sind weniger steil. Im Ionischen Meer und in

den Ägyptischen (jewäsaern ist der Luftdruck wdlil nocli sehr {gleichmäßig,

762 mm; nucli hipr hnbon aber die (Iradienton, wenigstens nach Norden hin,

a'bgeni ni
i mi'n.

März. Das Tiefdruckgebiet im westliclien Becken ist noch deutlich er-

konnbar, sogar an sich nnoh etwas tiefer geworden, 769 mm; gleichseitig ist

aber auch über den umgebenden Landmaseen der Luftdruck noch etwas mehr
j^efallen als über der See, so dnli, vorjrlichpn mit Februar, die (Iradientcn in

Wirklichkeit kleiner t'<'Wi>rclcn sind. Im liinisflien Meere um) in den Ägyp-
tischen (iewässern hat der Luftdruck offenbar auch abgenommen, er ist

i^loichmültig verteilt und immer noch etwas höher als im westlichen Becken;
die Gradienten hier im Osten nach Süden und Norden hin sind sehr klein.

April (s. Tafel 13). Das nlto Tiefdruckgebiet westlich von Sardinien
un<l Kni-sika ist nnoli ri-ki iiiilKic, umfalU aber jetzt itnch hcträi'btlii-lic Landes-

teile mit sehr niäliigen Gradienten ; der niedrigste Luftdruck, 758 nun, liegt

westlich von Korsika. Im östlichen Becken in der Umgebung Ton Cypern i«t

ein flaches Tiefdruckgebiet erschienen, mit 759 mm; es ist nur durch eine

wenig höhere Luftdruckschwelle im Meridian von Caudia von dem weetUehen
Tic-fdriK kL'*-lM< r getrennt, dessen 769 mm-Linie das nArdlicbe Ionische Meer
mit einsciilieiit.

Mai. Der im April eingeleitete Umschwung in den großen Zflgen der
Druckrerteilung ist jetzt eingetreten; der tiefste Druck liegt nunmehr gans im
Osten des Mittelmeeres mit 759 mm, während er im Winter und bis 2um April

im nordwestlichen Mittelmeer sich bi fiiu l. Die tlegeml mit dem jeweils tiefsten,

allmählich bis 761 mm steigenden Druck läuft im Mai von Cypern über das
A^äische Meer nach der Mitte der Balkan-Halbinsel, dann westlich über «Ue

Mitte des Adriatischen Meeres und Italien über Korsika nach den ßaloaren,

und weiter westlich bis zur Mitte der Pyrenäen-Halbinsel. Die Isobaren ver-

laufen ili'HHiiicIi in ili r südlichen Hälfte des wcstlirlirn Beckens VOn WeSt naoh
Oöt^ in dem östlichen Becken von Nordwest nach Südost.

JunL Das charakteristische, sonimerlicho Tiefdruckgebiet bei Cypem
hat «ich, verglichen mit Mai, im Juni noch vertieft, und zwar bis auf 758 mm

;

der jeweils tief.ste Luftdruck zieht sich ülx>r die Balkan-Halbinsel, Norditalien,

nTirdlich vim den Halriin'ii Iiis in die Mitte der Pyrenäen-Halbinsel, wo er

762 nun orreicht. Umgekehrt wie im Winter liegen jetzt die stärksten Gra-
dienten Ober dem Astlichen, die sohwlehsten Aber dem westlichen Bedcen des
Mittelmeeres.

Juli (.s. Tafel 13). Der Kern dos Tiefdruckgebietes bei Cypern hat nun
T.^T) mm erreiclit ; die ( Iriidicntcn sind i tw;i vi<m Meridian von Syrakus ab,

761 min, steil nach Osten gerichtet. Die 'riefdruckgebiete im Westen liegen

Jetzt alle auf dem Lande, nämlich in .Mgier, Spanien und im oberen Po-Gebiet

mit 76072 bis 761 mm. Im westlichen Teil macht sich über dem Meere ein

kleines Hochdruckgebiet bemerkbar, mit dem Kern bei den Balearen,

762V2 mm.
August. Die anffällig.Hte Erscheinung bleiben aiu li in diesem Monate

die starlten Gradienten im loni.Kchen Meere und in <len .\gypti.fchen «'lewässern.

indem man 761 mm bei Syrakus, 756 mm in der südöstlichsten Ecke des

Mittelmeeres zu erwarten hat. Dieses sommerliche Tiofdrnckgobict^ das über
Lainl weiter üslliidi seine Fortsetzung finden dih-fii', riinniTt ganz an das
vorderindische Tiefdruckgebiet in derselben Jahreszeit, sowie an das nord-

australische Tiefdi iK'kgebiet in der entgegengesetzten Jahreszeit, wodurcli die

dortigen SW- und NW-Monsune .hervorgerufen werden. Das westliche Becken
des Mittelmeeres hat wieder schwache Gradienten und im KÜdwestlichen Teil

ein lloclidr urk^ebiet, allerdings nur mit 7(>'2'
_, mm.

Sejitcmlier. Der ti»'fsfe Luftdruck bei ('yiiern betrügt im Septembor
nnr noch 758' . nun; die Gradienten sind nur noch in den .\gyptisehen Ge-

vissertt siemlioti steil,, viel scbwftcber sind sie im Ionischen Meer» und im
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Sfi<K'n dt'B wi'«tliohf'n Horkfus t*in«l sif niclit nur ^anz urhwarh, sond*»rn weis»^n

auch uach vfrseliiiHlfiicn Hielilunf^i'ti. Die liüclisteii Werte liepen im noH-
westlicrlistcn Wink«'l des Mitti-lincpro!», t-rrclclion aber nir^on«L$ 7ß:} ram. In

diesem nürdliehen Winkel int IxTeits die Anhaliniint; zu winterlichen Verhlh-

nisäen mit iiöiiereni Druck ülier Luiid lM>inerk)>ar, während im Süden ein

scliwachcs Ti('fdruokj;ol)iet üher den» Inneren Nordafrikas nocii an sommer-
liche Veriiiillnisse erinnert, ebenso wie das Ticfdruck^jebiet la-i (."ypern.

Oktober (s, Tafel 13). Der Luftdruck ist bei Cvpcrn und Port SaiJ

auf 7(!1 mni fjrestiepen. Die zu;:i'höri)zen (iradienton, nur vor dem Xildclta

noch erkennitar, nuichen etwas weiter nacii Wwten ^!eichmälli<.'eui Luftdruck
von etwa 7J5'2 nun Platz; auch das ^anzc bmischc Meer hat pleirhmälli^'e

Druckverteilunp. Im westlichen Hecken hat sich das Tiefdruckgebiet hei

Korsika mit 7(>0'
, min weiter eiUwi<'kelt, wenn es aucli noch teilweise über

Land licpt. Von Konnka aus steigt der Luftdruck langsam nach Süden hin,

etwas schneller nach Westen, am schnellsten iiadi Norden hin. Der h«"tch.*tp

Luft<lruck liept bei Ciihraltar, erreicht aber iii«'hl panz 7ß;l mm. In diesem

Mtuiat ( »klober wei.st das westliche Tiefdruckgebiet mit dem Kern bei Korsika

zum ersten Male wieder tiefere Werte auf als das östliche Tiefdruckgebiet

l)ei Cyin'ru, womit «1er winterliche Typus der Luftdruckverhältniss*? wieder

erreicht ist.

November. Der tiefste Luftilruck bei Korsika ist um 1 mm, bis auf

700 'A, nun «restiepen; da aber der Luftdruck über dem Land«> nncii mehr zu-

penonunen hat, sind die (irudienteu nach Süd, West und Nord hin dtich

Wesentlich steiler geworden. In <ler Hichtunp von der StraHe v«in K<)nifaci(»

nach der Straße von .Messina siml die <iradient<'n am .schwächsten, und im

Ionischen Meer und bis nahezu vor das Nildclta ist der Luftdruck pleich-

nulHip 7(>:! mm Imch. Das Tiefdruckp<'biet bei ("ypern mit 762 mm ist noch

erkennbar.

V'eivleicht man die Wind- und Luft<lruck vcrhiiltuisse, so findet man
eine Jh'npe aulterordentlich klarer Hcziehunpen zwischen beiden. Es möjif

peniipen, auf die stürmischen .Nordwest- und Nordwinde di-s <nilfs von Lion

im Winter, auf die Drehung des Windes im Winlerhan)jahr auf dem Weg»?
von den Halear«'n nach G4'Mua und weiter nach Neapel, endlich auf den

sommerliclH>n Monsun länps der afrikanischen Nordküste hinzuweisen. D«,

wo die mittleren Druckverhältnisse mit ilen niittlenMi Win<lverhriltni.<4.son in

manchen Kinzelheiten nii-lit panz übereinzu.stimmen scheinen, rufe man sich

die Verschiedi'uarlipkeit des für die beiden meteorologischen Faktoren be-

nutzten (juelh>nmaterials In das (iediichtnis. Im übripen darf die weitere

Verwertung der hienuil vorpelepten Wimlkarteu in klimatolopischer und peo-

praphischer Beziehung zukünfli<:(*r fachuuinnischer Arbeit ülurrlussen bleil»en.

Tril 1^. I»i<> Mt(lriii4>.

In der nachfolpeuden Tabelle ist zunächst für die einzelnen Monate
und die einzelnen Teile des Miltelnieeres auf den behandelten Daini)ferwepen
ilii' Prozent isch<> .'<turmhäufipkeil zu.-iammcnpest^'llt, wobei als stürmische

Winde alle Wiiidbetdjachtuupen, die H. Stärke K erreichen oder überschreiten,

yerechnel sind.
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MI 1 It III l\ V VI vii vm
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Der westliche Teil des .Mittehneeres hat hi«»rnacli di«' {rröHte Sturndiäufij:-

keit in (h'r .lahressunun<> und int Januar, hier mit 6";„; das Mittel der drei
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Wintermonate gtbt fDr dies Ifeeresgebiet 8.7**/,, Ver^'loirhpn wir dnmit die
Sturmliäufifikoit in c1i>ns<>nii>n Monaten außerlialh rlcr Sti üflr vmi (Ühraltar im
Norflatlantisohcn (»zcaii, so finden wir pleich auiJerliall> ili'r Slraün schon S^/o»

in 41 N-Br. an der j><>rtujri('sis<lK'n Küste 10*/o und auf dor Höhe von
(>u(>s^nnt 15"/g. Kap Finisterre, iu der Iteeite von Marseille und Toulon ge-
loßcn, liat etwa i^l„. Die IlSufi^rkeit im 8ttinnrddurt«n Teil« dee Mittelmeeres
uiul im Winti')- lu-t)-ä;it also nur *

,
bis ' von der im entsprechenden 6flt»

lirlii ii Ti-ili- <l<s NordatlantiscIiiMi Ozi ans.

Innerhall) des- Mittelnu'tTcs sind die Untcrscliifdc ^iull, wie die K izic

Spalte der Jaiireasummen leigt, die einen Vergleich der Uäufiglceit in den
vier Abschnitten untereinander ermlSigUoht. Der westliche Tefl und da« Tonische
Meer weisen fast <iie dopppltn Hiullglceit auf wie das Tyi'i"'i<'nisclie Meer um!
<lio Ä;,'yiitiselien «lewjisser. FalU man nur rll.' ii<"eiisten Werte einzelner Mtinate

ins Auge, so bleibt diesellte Verleilun:,' der Sturndiiiufijjkeit besttdien, indem
der wetttlicb« Teil des Mittelmeeres und da« Ionische Aleor mit über ö^/o an
der Spitze stehen, das Tyi^henfsche Meer und die Äjyryptischen Gewisser mit
weniger als ö"',, auftreten.

Jfihrliehe Periode. Hetraeiiten wir iliijenitren Monate der' lläufig-

k eil.stabeile, in denen die lliiiifiykeit wenigstens in einem der vier Teile 2"/„

ü.l>ertiteigt, anderiMits die Monat^ in denen sie überall unter V% bleibt« ao -

steht Dezember bis MSr« als rturmrelehe Zeit den Monaten Mai bis Oktober
als der slurniarnien odi r iiain /n sturnifi eien Zeit irei^'enüber. Als Mitte dieser

i'erioden kann einerseit.-. .lannai-, anderseits .Iiili },'elten. Die für das ganze
Mittelnieer gültige Zeile zeigt von Monat zu Monal eine regelniäHig<- liewegung
«ler Häufigkeit, mit einer Ausnahme im November, wo die Häufigkeit vcr>

«/liehen mit dpr de« Oktober wieder etwas abgenommen hat, anstatt zu steigen;

«loidi kann dies Iw'L'elinis auidi vielleielii nur dureli eine noeh nielit s-'enfi<,rende

'Zahl von l{eol)aelitnnf;en liedingt sein. Falit man die Mittelwerte für je drei

Monate zusammen, so ergibt sieh die nachstehende prozentiBche Sturm-
haufigkeit nach Jahreszeiten.

Hänfifckeil
Winicr FHiUii«

0'
o

fSoauaar Herbst

W .-ili. lit r 1(11 lt.: 1.2 0.1 • US
Tv rrlii tiisclio- .Mirr .... 2.5 n2 0.2

:i.r l.t <».! •V2
1.7 o.l 1 '.-

Drei Viertel aller Stürme fallen demnach iu den Winter, vom Ke»t fällt

doppelt ao viel in den Frühling als in den Herbst. Der Sommer Ist sozusagen
Hturnifrei. Die genaueren Zaideii sin<l 74",,, Iß",,, 1", und II'

,,
fiii' Winter,

Frühling, Sommer und Ilerl>st, wenn man die Jahresliäufigkeil KM» setzt.

Was die Dauer der Stürme In Stunden anbelangt, so ge.stattet daS
Material die nachstehende ZuHammenstellung, in welcher die Anzahl der ver>

fügbarai BeotMchtungen durch klein« Zahlen rechts unten Jeweils beigefügt ist

Dauer Wiiiior 1 Krüliliiit! iiifbel Jilir .

b
1

* »• h -

\\'(*tlictiiT Teil

Tyrrheiii«'hi'w Meer . . .

Jtmiwhrs Mc<'r

ARjptiwlie UewÜMicr . . .

1

1-'.'.',.

1 ."i.<i ,-

18.<i.'

(Il.iii.

II.:!,;

(•i".tt>,.

tiaoK

l4/,„

(«.(»,

(fl.O).

<«J>),

11.6,,

14.7»

19.2,,

OtBKB Mittelmeer . . iru,o. 14.0,. K8, 12.4,, 14.6,«

Die Zahl der ßenbacbtungon ist stellenweise gering; die Stundenwerte,

deren Beobachtungszahlen unter 6 ist, sind deshalb eingeklammert. Einige
Ergebnisse seheinen trotz der geringen Anzahl ziemlich rieher zu sein. Die
Dauer ist ndt IT».! Stunden am länL'sten im Winlei-, wo auch die Häufigkeit

am grülUen iät, und ninmil der Häufigkeit innerhalb der Jahreszeiten ent-
j

sprediend bis aaf 8.8 Stunden im Sommer ab. Die Reihe: Winter, Frühling, '
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Herbst, Sommer gilt also ebensowohl für die Häufigkeit wie für die Dauer.

Ferner ist mit 19.2 Stunden die Dauer am größten in den Ägyptischen Ge-

wässern, dann folgen da» Ionische Moer und der westliche Teil des Mittel-

nieert's mit 14,6 Stunden, schlieltlich das Tyrrhenische Meer mit nur 11.6 Stun-

den. Verglei«'ht man hiermit die mittlere Dauer der Stürme auf dem
Atlantischen Ozean an den Westkü.sten Südeuropa« ebenfalls im Jahresdurch-

schnitt, so findet man in 32 N-Ür. 2h Stunden, eben außerhalb der Straße

von (libraltar 30 Stunden und auf der H«"die von Kap Finisterre 34 StundeiL

Mit Ausnahme der Ägyptischen tJewässer beträgt also die Dauer der Stürme
des Mittelmeeres nicht ganz die Hälfte derer im Osten des Nordailantischeti

Ozeans in gleicher Breite. Häufigkeit und Dauer erreichen also im Mittelmeer

nur die Hälfte der Deträge im benachbarten offenen Ozean.
Die Richtung d»'r Stürme in Prozenten, nach Quadranten gei->rdnet,

ergibt nachfolgende Übersicht, in welcher diejenigen Werte eingeklammert
sind, welche auf weniger als 5 Beobachtungen beruhen.

\V<nllit'h<T Ttll .

TvrrhcHiKcbcü Mwt.

loitiKcbc» MttT

Äpvptisrhc < u'ttÜKscr
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|

Hwbct

,
B«ib,
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l.'itil

t)'i
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l.'iil
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III

(."><>»

+
ii »>i

j

+
I' I II ,97 I

If» n I - r, - I
1"

Jahr

|o I V,

Beispielsweise zeigten also im westlichen Teile des Mittelmeores von im

ganzen r»ü Stürmen, die im Winter beobachtet wurden, 54",, die Kiehtung
aus NW, 28"

,, die Richtung aus NO, 14 "

,, aus SW, 4"'„ aus SO. Für das

Jalir tind das ganze Mitlelmeer gilt folgendes: die häufigste Richtung, aus der

die Stürme des Mittelnieeres wehen, ist NW; dann folgt in weitem Abstand NO,

lind wiederum in weitem Abstund SO und SW. Die Stürme aus nördlichen

Richtungen überwiegen in jeden» Teile des Mittelmeeres über die aus süd-

liehen Richtungen, mit alleiniger Ausnahme des Tyrrhenisi'lien Meeres, wo

beide Richtungen gleich häufig sind. Der NO-t^uadrant ist verhältnismätli);

am häufigsten vertreten in den .\gyptisclien Gewässern; Stürme aus dieser

Richtung nehmen nach Westen hin an Häufigkeit ab. Südoststürme sind im

Tyrrhenischen und lonisdu-n Meere verliälliiismäHig stark vertreten, SüdwM-
.stürme in den Agyptisclien (lewäs.sern.

Kine Bestätigung liefert di«' folgende? Cbersicht der höchsten betd»-

achtetcn Windstärken:

tf<l:iih»lit< II SW
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Windstärke 1 1 ist also nur im westlichen Teile beobachtet worden, und
zwar 6 Mai. Wiiulstärke 10 und mehr kommt in den Äj/ypiisrhen (jcwässorn

nur 2 Mal, in dem Tj'rrhonisehon Moore nur H Mal, da^'oj^cn im Ionischen

Me«re 18 Mal und im westliolieu Teile 39 Mal vor. Das Zurücktreten der
Agyptiaohen Gewässer und des Tyrrlienischen Meeres zei^rt sich also auch,
wenn man die schweren Stürme allein für sich betrachtet. Man erkennt auch
hieraus wieder dii- SiMi ii'i'sti'lhin^f. ilii' das TviTlit'iiisi-lic Meer in vielen He-

zißhuni^en und l)e.s()nfieis <;e^enül»er dem westlieh vi»n .Sanlinion und Korsika

geU'Kenen Mittelmeerteil einnimmt; aueh in den Ui(-Iituti<;eii der nicht stür-

mischen Winde des Tyrrkenischen Meeres waren ja erhebliche und weseutliche
Ahweichunf^en von den Windrichtungen sowohl des westlichen Mittelmeeres

uIb auch tles lotiisclu'ii Mei'fes ZU viTzeichiien.

Die jahreszeitliche Verteilunfr der Sturmrichtungen. Dali im
ganxen Mittelmeer die Richtungen im Winter und im Frühling' denen des

'

ganxen Jahres ziemlich entsprechen, ist eine Folge davon, daß ^j. aller Beob-
achtungen auf diese beiden Jahreszeiten fallen. Bemerkenswert ist es, daß im
Herbst die Stürme aus dem NO-Quadranten, also nielit «lie des NW-Qua li nuten,

an erster Stelle slelien, und daß der SW-Quadrant dann überhaupt fehlt.

Ferner fällt es im Frühling auf, daß die SO-Ricl»tungen viermal häufiger auf-

treten als die SW-Richtungen, während beide im Winter gleich oft vorkommen.
Im westlichen Teil des Mittelmeeres ist bemerkenswert, daß im Herbst auf
10 Stürme aus nördlichen Kiehtungen nur eiin r luis Süden, aus lieiu SO-
(iuailranten konunt. Im Tyrrheniselien Meere überwiegen S( )-Stiiriiie über
NW-Stürme im Winter, der einzigen Jahreszeit, die eine nennen.^werte Anzahl
Stürme hier aufweist. — Im Ionischen Meer, das im Winter die allgemeine
Wintorfolge der Häufigkeit zeigt, nämlich NW, NO, SO, SW, ist im Frühling
diese Heilieiifolge gerade umgekehrt, nämlich SO, N< ),

NW, und zwar ist der

Prozentsatz der SO-Stürme so groß wie der der NW-islürme im ganzen Mittel-

meer und im Jahre nahezu so-Stürme im Frühjahr scheinen also IQr
das Ionische Meer charakteristisch zu sein. — Im Ägyptischen Meere kommt
eigentlich nur der Winter mit 7 Fällen in Betracht; hier erreichen die SW-
Stürme einen so hohen I'rozeiitM^t/. wie sonst in kdnem Teile des Mittelmeeree
und in keiner anderen Jahreszeit.

Die Winddrehung in den Stürmen. Die Winddrehung während
eines Sturmes ergibt sich aus dem Vergleich der Richtung zu Anfang und tu
Ende des Sturme«; sie hängt ab von der Verlagerung der Isobaren und der Orts-

veränderung des Scliirfi - 1 lat man eine große Menge Beobaehtu nL'i u für dieselbe

Dampferstrecke auf iler Aus- und Heimreise, so <hirf man annehmen, daß der
Einfluß der Eigenbewegung des Schiffes ausgeschaltet worden ist. Die Zahl
der Beobachtungen hier genügt nur für vorläufige Ergebniase. Hiernach be-

tragt Im westllohen Teil des Mittelmeeres bei Stflrmen aus dem Sstliehen Halb-
kreis die DreluniL: im Mittel 1.8 Strich nach links, bei solchen aus dem westlichen

1.2 Strich naeh r.M-lits (N O—S—W gilt als Drehung naeli rechts, mit dem Uhr-
Seiger), Im Tyrrlienischen MeN^ gdit dls Drehung in allen Quadranten durch-
schnittlich nach rechts und zwar um etwa 1.1 Strich. — Im Ionischen Meer
beträgt die Drehung im SW-, NW- und NO-Quadranten nur 0.4 Strich nach
roehfs, im SO-Quadranten gelit sie nacii links und betrigt l.R Strich. In

den Ägyptischen Gewässern beträgt die durchschnittliche Drehung bei Stürmen
aus dem westlichen Halbkreis 2.8 Strich naeh reehta^ hei Stflürmen aus dem
NO-Quadranten 4.0 Strich nach linlca.

Dies aUea sind Mittelwerle, wihrend die folgende Oberalcht die

Einseiwerte der Winddrehung in den Stürmen des Mittelmeeres erkennen IftHt

Quadrant NO 80 8W NW

fünn dar Dnhttiti; kt'iiie ki-inc keilte keiiic r\
ri«¥iiiii(l«'(rnjr in Slrii hin tu .".1 1»

•}>
:i 0 27 112

AhyM <U-v F:ill.- ..... 1.1 . 22 II lo •>
14 33

Mitikre Urebuiig in r^tricben . 4.7
1

4.U 3.'l li
l
3.9 2A 3.4

Bei Wnden ans den zwei datlichen Quadranten geht also die Wind-
drehung hiuOger und mehr nach links herum, gegen die Bewegung des Uhr- Oigitizedi^y Google
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zeigpr», im Sinne 8—O—N, al« umgekehrt. Bei Winden am den weltlichen

(Quadranten dat/ej^en j/clit die Drehung; häufiLrtT uinl im lir nach rechts herum,

d.h. rail der I{«'we<,fun>r (h>s l'hrzeijrers, im titnnc S X. In» Atlan-

tischen Ozean, vur der Straße von (iibraltar, beträft die niiltlere Wind-

drehnng in Stürmen 3 Strich, bei Kap Finisterro 3';,. Strich, im liittelmeer

dagefren durchschnittlieh wnnifrer nl« 1 Strich. Dieser Icleine Wert iin Ver-

plt'icli mir (i.'U für di-n ((ffciim Athmlisclien Ozean ^rüll iiri'ii Wi rt.-ii findet

eine Bestätigung in der <,^rnllin Anzahl von Stürmen, in denen v'ar keine Wind-

drefanng eintritt.

Die Stürme des liitteliueeres unterscheiden sich alüo in jeder Beziehung,

di« nnteriiisht wnrde, ganz wesentlich von denen des Nordatlantischen Ozeans,

außer in der jährlichen Periode.

T«>il ^. Wie

Was bei den Karten zunächst in die Augen springt, Ist die große AuuJil
Stromstillen; so liat die Dezember-Karte nicht weniger als fünf Stromstem«
mit Stronistille und darüber, wäliivnd die niedrigtiten Werte r.:l, 58 uii.l

öy'Vu bei im ganzen 15 Stronisternen sind. Alinlieli ist die Saehlage in den

flbrigen Monaten. Im offenen Ozean gelten sclem Itii Stromstillen als un-

gewöhnlich, 40
'7o 8Üid selten und 50 "/o können als Ausnahmefälle gelten. Vit

den Verhältnissen im offenen Ozean lassen sich also die Stromversetznngen
im Ifittelmeer nidit veryl ichen. Ebenso wie bei den Stürmen zeigt sich aurL

bei den StromverKetzuugeii, dult .-ie nur sehr stark abges<'hwüclit int Mittel-

meer :iurii'etes, wie das bei einem mi vollständig nbgeschiussenen Binnenmeer
nicht anders su erwarten war. Gleichwohl hebt sieh ein bestimmter Teil mit

ziemlich häufigen und regelmäßigen Versetzungen gut heraus; dies sind die

(Jewässer längs der gesamten Nor«lküste .\frikas, be^nders auf der Streck^

zwischen Gibraltar uml Tunis. llieiin kommt die schon lange bekannte
Küstenstrfimuilg, hauptsiiehlich «lei- :il;j4 i Im In n Küste, zum .\usdruck. Be-

trachten wir zunäehst nach Tnfel 1 bis I J die einzelnen .Monatskarten.

DezenilM'r (s. Tafel 1). In der nördlielien Hälfte des westlichen Teil?

des M ittelnieei I S und im Tyrrlienisclien Meere sind die Versetzungen s<'ltin

und meist schwacii, ebenso vor dem Ntldelta; in den anderen TeUen treten

besonders ö«tliclie und sQddstliche Versetsuagwn etwas häollger und stärker

hervor, am deutlichsten »eew8rts von Philippeville und Cagliari. In diesetii

Gebiete zwi.-^chen (h'r algerisch-tunesischen KOste einerseits und der Südküste
Sardiniens andiM seits sind die Siromstillen am seltensten, .'>:t

,
, die ni>rdwi->l-

liehen Winde siixl hier kräftig, und der Verlauf der afrikanischen Küste in

Verbindung mit der EinschnOrung des Meeres durch Sardinien trägt dasn bei,

die östlichen Versetzungen hier zu verstärken. Die stärksten einzelnen

beobachteten Versetzungen waren in den 4 tJebieten, in dem westlichen Mittel-

iiUH'r, in di-m T\ rrlu riiselien Meer, in dem lonisehen Meer und in den Agy)'-

tischen (Icwiissern, die folgenden: set^wärt8 von Malaga OHO öä Sm, seewärts

von Neapel WNW 20 Sm, westlich von Candia ONO 86 Sm und endlieh süddadieh
von Candia SO Sm.

Januar (s. Tafel J). Die Strumstilleii sind noch häufiger als im De-

zendier; ihre geringste Häufigkeit beträgt 61% südwestlich von Caudia, die

gröüten Worte 90";, und mehr, finden sich vor dem Mildeita und in dem nörd-

Uehen Teile des westlichen Mfttelmeerhockens. Auf der Strecke seewärts vob

Malaga bi.s Malta ülx'rwiegi'ii östlli-he, besonders südöstliche Vers. i/unL'en:

Südost liehe machen sich auch in der Tmuebung ( 'andias stark bemerkbar,
während sonst im ö-^lliehen l!e< ken des Miltelmeen-s südwestliche VersetlungSIl

recht häufig sind. Die stärksten einzelnen beobachteten Veraetsungen warea
in den 4 Gebieten: seewärts von Algier O 37 Sm, nordwestlieh von Palermo

0

20 3m, westlich von Candia W :!1 Sm uml .südöstlich von ("andia <» •_'!) Sm.

Februar (s. Tub-I .i). Die meisten Versetzuugeu auf dem We^'e

von Gibraltar nach Port Said sind nach Osten und Bilden gurichtet;

Digitized Dy Google



Teil y. Die Stroiuxurhetziujgea. 23

westliche und südwegtliohe treten daneben besonders im östlichen Mittelmeer-
becken horvor. Seewärts von Al«;ier und südöstlich von Sizilien und Malta
betragen die Stroinstillen 57"

„, dies sind die kleinsten Wcric. Die stärksten

einzelnen beubacliteteu Versetzungen sind: westlich von den liulearen WSW
39 Sm, seewärts yon Neapel SO 13 Sm, südostlich von Sizilien OSO 29 Sm und
or d«'ii Xiliiiüinluimi'ii SO 40 SuL

in den drei Wintermonntcn sind Vers(>t/,iiiii-''en allein nach dem
SO-Quadranten so häufig wie die nach den beiden wt si liclien Quadranten zu-

sammengenommen; Versetzungen nach dem NO-Quadrantcn sind dreimal
seltener als solche nach dem SO-Quadrantra.

März (s. Tafel 4). Auch in diesem Monat überwiegen die Ostversetzungen
auf dem Wege von Gibraltar l)is nach Port Said, mit einer Neigung nach NO
westlich von Malta, mit einer solchen nach Südost und nach Süden östlich

davon bis 30*^ O-Lg, vor den Nilmündungen aber scheinen westliche Yer-
Setzungen etwas häufiger als östliche zu sein. In dem ganzen nördlichen Teile

des westlichen Beckens lM-tr;iL:t der kh'iiisic Prozentsatz Sti-onistillen 93" si'ul-

östlicli von Malta und seewärts von Algier aber beiragen die Stillen imr und
56%. Die stSrlcsten einzelnen beobachteten Versetzungen sind: seewärts von
Philippeville und Cagliari O 50 Sm, nordwestlich von Palermo NO 15 Sm,
südlich von Sizilien O 2r) und südwestlich von Candia SO 2f) Sm.

April (s. Tafel 5). Vei'Si'tzungeii nach westlicher Richtung sind liäufiger

als im März, wenn auch die östlichen noch überwiegen. Die nördlichen Teile

des westUchen Beckens kommen auch in diesem Monat wenig in Betracht, da
nur westlich von den Balearen die Stromstillen eben unter 90% hinunter-
geben, während sie sonst bis zu Ü7"

,> westlich von Neapel ansteigen.

Auf dem W^ege von Gibraltar nach Port Said fallen die wenigsten
Stillen, n&mlich 54 bis 55

'^/o, auf die Gebiete südöstlich von Malta und nörd-
lich von Algier. Die stärksten einzelnen beobachteten Versetzungen waren
im westlichen Teil des Mittelmeeres O Sm, dreimul beobachtet, und
W 'Mi Sm alle vier Fälle auf der Strecke von Gibraltar bis seewäi"ts von
IMiilippeville und Cagliari, westlich von Neapel SW 11 Sm, südöstlich von
Sizilien O 33 Sm und vor den Nilmündungen WSW 26 Sm.

Mai (s. Tafel 6). Westliche und südliehe Versetzungen haben auf dem
Hauptwege Gibraltar Port Said entschieden zugenommen, östliche ab-

genommen. Die meisten Versetzungen kommen vor der Küste von Algier
vor, denn hier sind die Stillen am wenigsten zahlreich, betragen aber immer
noch OJ" „. Die stärksten einzelnen beobachteten Versetzungen waren seewärts
von Malaga O MA Sm, nordwestlich v(m Palermo SW 2'-) Sm, südöstlich von
Sizilien WNW 26 Sm und südöstlich von Candia WNW 2ü Sm.

In den drei Frühlingsmonaten sind Versetzungen nach dem SO-
Quadranten auch noch am hSufigsten, aber die nach den anderenQuadranten haben
ohne Ausnahme zugenommen. Die nach dem SW'-Quadranten erreichen ganz,
die nach dem NW-Quadranten nahezu -

,
der Versetzungen nach dem SO-

Quadranten: am weitesten zurück bleiben auch im Frühjahr die Versetzungen
nach dem NO-Quadranten, die nicht einmal die Hilfte dorer nach SO er-

reichen.

Juni (s. Tafel 7). Von Gibraltai- bis zur T.ange von Sardinien und
Malta sind allerdings die östlichen Versetzungen noch am häufigsten, aber die

westlichen Versetzungen machen sich jetzt stellenweise durch höhere Beträge
mehr bemerkbar. Im östlichen Becken überwiegen jetzt entschieden südliche
und westli<'he Versetzungen. Die wenigsten Stromstillen, ')!)"

,,. liegen seewärts
von Algier und südwestlieh von Candia. Die stärksten l)e(»baehteten einzelnen

Versetzungen waren: zwischen Sanlinien und Nordafrika NW 41 Sm, nord-
westlich von Palermo WSW 22 Sm, westlich von Candia OSO 40 Sm und süd-
östlich von Candia WSW 27 Sm.

Juli (s. Tafel H) ist der erste Monat, in dem die Stromstillen wenigstens
in einem Gebiete unter 5ü"/<j hinuntergehen. Es ist dies die Meeresgegend
seewSrts von Algier mit 49 7o Stillen; dieselbe Bemerkung gilt auch für August
und September, August mit 49 7o Stillen südöstlich vonSizUien, und September
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mit nur 41**/« Stillen ebenda. Oer Sommer ist also die emsige Jahreszeit, fm

der man seewärts von Algier und siulöstliob Tom Sizilien joden zweiten Tag
auf ein«! merkliche Verselzunf; rechnen darf. — Der ^anze nördliche Teil des

Wfstlii'lien Hi'ck. n^ dr^ Mitlfln irs li;if soviel Sti'oiiisl illen, mindestent« 90 ',^

daß er nebäl der Uegend vor dem Nildeila mitS)2 ";„ Stillen wenig in Betracht

kommt. Von Gibraltar bis wewärts von Algier überwiegen fiatlidie Ver-

setzungen, von da an bis südöstlich von Candia fehlen Versetzun|.'en mit Nord
darin panz oder doch fast panz. - Die stärksten einzelnen Versetzungen sind:

seewärts von Mnla^'a O ;{0 Sin, nordwestlieh von Sizilien Sn lä Sm, Äd5fltlidl

von Sizilien üSO 'M Sm uud südöstlich von Candia 80 3ä Sm.

August (s. Tafel 9). Die wenigsten Stromstiflen und die meisten Ter-
««'fzuii;/en findet niiin wiederum secwäi-ts vnn AlL'ii'f und snd~>sllii-li voB
Sizilien mit 53 und 4!»",, Stilleu. Auffallend sind die seltenen und scltwachen
Versetaungm aeewärts von Malaga, da in diesem <>ebiete in den übrigen
Monaten nennenswerte Versetzungen liemlich regelmäßig beobachtet werden.
Seewärts von Philippeville und CagliaiH treten auBer starken SW-Yersetzunirra
aufCallend viel nördli<'he auf, die in den dortiijen AViinIvcrliältnisseii ki itn' Kr-

klärun^' finden. Südlieh von Sizilien sind die Versetzungen selten und alle

östlich, weiterhin hin zu den A<.'y]itiselien Cewätutorn sind sie fast alle sfidlidl

von West oder Ost gerichtet. — Die stärksten einzelnen Versetzungen im
Angast sind: vor Malaga WSW 27 Sm, nordwestlich von Palermo WSW Sl Sm,
fistlich von Sizilien S( » Sni untl sildlieh von Candia SO 24 Sm.

In den drei Summer inunaten behalten Versetzungen nach Südost
noch den ersten Platz; dfich sind die Versetzungen nach dem SW-Quadranten
bis auf und die nach dem NW-< Quadranten atif '

,
derer nach SO f:. sti<'i.'t n

:

Versetzunfien nach dem N()-Qua<ii;(nteti sind auf '
,
derer nach So zurüek-

geganj:eii. Der Soninier ist die .laiircszeit , in der in je*lein Monate in ver*
einzelteu Gebieten die Zahl der Stronistillen bis unter 50^0 fällt.

September (s. Tafel 10) ist der 'letzte Monat der wannen Jahreszeit;
im Se|)tend>er gehen die Stillen siulöstlicli vi.n Sizilien Iiis auf 41", herunter.
Vor Malaga weisen die stärksten Versetzun^i ii naeh 0>t, vor .\lgicr und
siidlich von Sardinien nach West und Süd. Südlieh und südöstlich von Sizi-

lien überwiegen östliche Versetzungen belrädttUch über westliche; östlich von
Sizilien und in der Umgebung Candias kommen fast nur Versetzungen nach
den Richtungen We>t über Süd bis Südost vor. Hie stärksten cinzidnin

Versetzungen sind: seewürtts von Algier W t»l Sm, nordwestlich von Sizilien SU
16 Sm, westlich von Ctndift O 24 8m und s&dfietlicb von Candia SO S9 Sm.

Oktober (». Tnfel 11). Auf dem Wege von Oihraltar bi< r-u t Said
Überwiegen naeli Häufigkeit und Stärke östliehe und südostliehe Vei M t/ungen;
westliche, aller durehsehnitilich schwächere Versetzungen treten i>esonders örtlich
vom Meridian von Malta auf. Der nörtiliche Teil des westlichen Beckes des
Hittelmeeres und die G^fend vor den Nilmfindungen mit etwa 90^0 und
mehr Stillen k«)mmen mit Pezug auf Mittelwerte wenig in Betracht. Die
stärksten einzelnen Versef /.ungen sijid: westlich von den Halearcn SU 47 Sm,
westlich von Neapel WNW 13 Sm, westlicli von Candia SSO 28 Sm und süd-
östlich von Candia Sü dö Sm.

November (s. Tafel 12). Astliche Versetzungen überwiegen nach
Häufigkeit und rSröHe; westlit-he Vii'si-1zuni.!ei> von ciiiiL'er Ttedeui-inL' finden
sich östlich von Sizilien, westliih und südösllieli von Candia. Die .stärksten

einzelnen Versetzungen sinil: westlieh vim den Balearen WSW -48 Sm, nord-
westlich von Sizilien OSO 35 Um, östlich von Sizilien OSO S6 Sm und westlich
von Candia W S5 Sm, endlich sQdfistllch von Candia WSW 43 Sm.

In den drei II er bst monaten konunen auf ä Versetzungen nach dem
SO-Quadranten je 3 auf den SW- und NW-Quadranten, aber nttr eine aul den
NO-Qnadranten.
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Einige allgemeine Bemerkuugmok zu den Stromversetzungen.

I)i<* Meeresgebiet die (Ins «;anzo Jahr hindurch 90",, Stillen
und darüber haben, liegen im nördlichen Teil des westlichen Mittelineer-

beokens einschliefilich des H^rhenisefaen Meeres» eins liegt noch vor den Nil-

inündungen. Die ^voi\e Menge der StromstiUen im nordwestlichen Mittelmeer
knnn eiiiinal dadurch erklärt werden, dal^ man annimmt, Stromvcrsctzunj^cn
seien tat.säclilicii hier seltener als in anderen Gejxenden des Mittelmeeres, weil

diese Gebiete mehr von Land eingeschlusäen sind. Daneben kann aber noch
eine andere Ursache mitgewirict haben, die in der Art der Bestimmung der
Vwsetzungen liegt, nämlich die häufig:* l e Di tsl>e8timniun^' durch Peilungen
in diesen landnahen (lewassern und dadurch Wegfall der täglichen Be-

rechnung der Unteräohiede zwischen dem gegiiiten und dem astronumisch be-

stimmten Besteck, das hier gegeniiber den Peilungen von Landmarken mehr
in den Ilintergi'und tritt. Vermutlich sind beide Ursachen lieteiligt gewesen,
d. h. tatsächlicli wenim'i- Vcrsctzuni^en und auHerden) weniger Aufzeichnunijren

darüber, weil di(; kleinen Irrtümer im gegißten Besteck ^.'i'wissermanen laufend

durch Peilungen von Landmarken berichtigt und nicht weiter notiert werden.
Es würde sich in allen ähnlichen Fällen für die Mitarbeiter der Deutsehen
Seewarte sehr empfehlen, die beobachtete Vorsetzung von Landmarke zu Land-
iiiarke mitzuteilen, mit Anjrahe der Zeit oder wenigstens die (Jrundlagen dazu,

also Kurs und Distanz mit i'eilungen und Zeiten genau anzugeben. Beachtens-
wert ist es auch, daß in den Gebieten mit durchschnittlich sehr vielen Strom-
stillen doch gelegentlich recht hohe Versetzungen vorkommen, ein Umstand,
dl r darauf hindeutet, daß die an zweiter Stelle genannte Ursache vermutlich
sehr oft mitwirkt.

Uju zu verhüten, daß man sich etwa hier durch die Mittelwerte iu

Sicherheit wiegen lasse, folgt eine Übersicht der stärksten Versetzungen in

den in Betracht kommenden Gebieten : Nördlich von den Balearen ist im Mai
eine V»»rsetzun<; nach N 25 Sm beobachtet, westlich von den Balearen im No-
vember gar WÖVV 48 Sm und seewärts vonToulun im September SO 27 Sm. Im
Tyrrhenischen Meer wurde seewärts von Livorno im September eine Ver-
setzung von O 8 Sm beobachtet, westlich von Neapel im Dezember WNW 20 Sm,
nordwestlich von Si/iüen im NovciuIm i- ( )S< ) 85 Sm und nördlich von der
Straße von Messina im Si pt» nil»er OSO 12 Sm. Vor den Nilmündungen wurde
im Februar eine Versetzung nach SO 40 Sm beobachtet. Es ist also auch in

den Gebieten mit sehr vielen Stromstillen angebracht, die Stromsterne und die
in den Tabellen mitgeteilten höchsten Werte anzusehen, falls die Wind- und
Wetterverhältnisse ungewöhnliche Versetzungen erwarten lassen.

Die Ilauptrichtungen, nach denen die Versetzungen statt-
finden. Der SO-Quadrant ist derjenige, wohin die Schiffe meistens versetzt

werden. Das gilt für alle Monate und alle 4 Unterabteilungen des Mittelmeeres.
Auch wenn man die einzelnen stärksten Versetzun/jen in den vier Gebieten
betrachtet, spielt dieser Quadrant die Hauptrolle, da keiner der anderen
Quadranten wie dieser in jedem Monat erscheinti und zwar meistens 2 bis

3 Mal, im Juli sogar 4 Mal, d. h. in diesem M<niat fallen in allen 4 Gebieten
die höchsten Versetzungen sämtlich auf den SO-Quadranten, Das Vorwalten
der nordwestlichen Winde kommt hierin zum Ausdruck.

Versetzungen nach dem SW-Quadrantun stehen in zweiter Linie, unter-

scheiden sich aber insofern von denen nach dem SO-Quadranten, als sie nicht
wie diese im ganzen Mittelmeer, sondern hauptsächlich im östlichen Becken,
also im Ionischen Meer und in den Ägyptischen (lewassern, hervortreten. Die
Versetzungen nach südwestlichen Uichtungcn scheinen vom Wint(>r zum Sommer
and von Westen nach Osten zuzunehmen. Eine Erklärung liegt wohl in dem
sommerlichen Nordwest- und Nordmonsun, der nicht nur in den Ä«,'\ i.tisehen

bewässern und im Ionischen Meere, s(»iidfT-ti auch noch im Tyrrlu'nist lien

Meere, wenn auch ahgeschwäciit, seine Wirkung geltend macht und stetiger

und ausgedehnter ist als irgend ein anderes Windsystem innerhalb des Mittel-

meeres; es bleibt dabei aber der Umstand auffällig, daß gorade im Bereich
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dieser roonevnsrtigen Briw aus NW die 8W*TerM(xDii)7en hiufig sind, vilfviKl
man violmohr in ihroni Gpfidt:»' tVio aiioli t<otisl vurlitiraehendeii SO-Ver-
seUun^^cn uiu su starker und regelniülSiger erwarten sollte.

Ate zweites Monsangebiet im Sommer wurde besotiders die Gegend
aeewlrts von AIjriiT, Pliiliinii-villo und raL'Iiari bezfiolnu-t mit OXO-Monstiii,

und man sollte» ulso liier ülicrwietrt'nil vv<'stli<'lif' Vcr!Ji'tzuiij;cn erwarti-n, wie

bei ilem NW- uml Nor-rl-Monsun im öslliclicii Hfcki'ii nm*!) südlioln'r I<i<^h-

tung. Das ist nuu, wie z. B. ein Blick auf die Augustkarte zeigt« nicht der

Fall. Als Erklimnfr wird man zwei Punicte anführen können, erstens dl»

weit geringere BostilndiL'kcit und Stftijrkoit dies*»;» im westlichen Tf'ile d«0

Mittplni»'<>ri'H auftrt'tt'ndcii N( )-Mhii;<iiiis, der viel hüufi<;or von Windt-n an*

anderen, ln-sondci-s wi-stlifluMi Kii'litun^'en ah^'elöst wird, als es im östlirlicri

Bocken mit deni NW-Monsun der Fall ist. Zweitens dürfte dem MU-Monsun
und seiner Trift das vom Atlantiselien Ozean an der Oberfliehe in das Mittd-

meer einst röniende Wasser enf L'eL'enwirkr-n. Dies atl.intisrlie Wasser hat die

Verdunstung des Mitlelnieerwassers zu komiii-iisieren, die im Soiimier, ;iI.-h_>

gerade, wenn der N< »-Monsun nn der alL'eriseiien Küste weht, liedeutend i>t:

der algerische, ostwärts gerichtete Kästeustrom ist also keine reine Windtrift,

Bondern eine aaoh von anderen Paktoren abhinfdge wirkliehe Meerea-
strönum^.

Die (»el)i<'te, in denen ülierliaupt die meisten Vorset zunyien
vorkommen, sind die Felder seewärts von Al^^ier und südöstlich von Sizilien

und Malta; da jenes im Süden durch Land begrenzt wird, dieses da</e;;en

>,'anz frei von Land ist, solltff mnn, pleiVhc Stromverhnltnisse vorausjresetzt,

mehr Benli:e !itiiii;;en vi-n \'er>i t/.iinL.'en in ch'in fii-ieren Meeresteil erwarten,

als st^ewiirts v(Hi Aliiier. Da nun das riii>.'ekehrle der Fall ist, <iarf man
schlipüen, daß die Wasserbi'we^^'unj: seewärts von Aljjier viel beträchtlicher

ist als südöstlich von Sizilien und Malta. Die nädiste Gruppe bilden dann
die Gegenden seewärts von riiili|)pevnie und Ca^rliari, sowie weetlich und süd-

östlich von Candin; diese ^chlielit »ich an die vorif^e an, nur liegt sie

weiter östlich. Dersellte Srhluli, der bei den Teih ii der ersten Gruppe gemacht
wurde, gilt au< h hier, d. h. im westlichen Teil rwärts von Alj^ier bis Tunis

herrscht tatsächlich mehr Strom als im Ionischen Meer und in den Agyptisebeo
Gewflssern. Die Versetzungen sind am hiuffgisten auf der Strecke seewirts
von Al<j^ier bis Tunis, und zwar häufiiicr im Westen al- im Osten tlieser

Strecke. Weiterhin auf dem Wege nach Port Said sind die Veri^etzungen

seltener.

Ks ro|<jeii dann d>'t' n;iiifi<:keit nach die Gewlsaer sQdw6Btlicb voa
Candia, »üdlich von .Sizilien und .seewärts von Malaga.

T«>ii ^ I. niv l<iin- iiiifl l%'iiMM'rtoni|M'r»tiir.

Bei den naelifol^cmh ii Knirterun^'cn ist es Ix'sondcrs notwendig, immer
im Atige zu behalten, daß das zugrunde liegende Beobachtungsmaterial eben

nur auf den in Tafel 1 bis 12 eingetragenen Daiupferwegen gewonnen iti,

und die Bi^bniase daher auch nur znnichst flir diese sefaraalen Linien gelten.

Es ist nicht möglich, auch nur annälierml ilie sicherlieh vorliandeiien vielen

geograidiisehen lli-sunderheiteii der Temperaturvcrteiluni: iiln-r di-ti so nianiii^'-

faltig gestaltet«'!! Fläelien <les Mittelineeres an der Hand des bis jetzt ver-

fügbaren maritimen Materials aufzudecken; dabei sind natiu-gemäU gerade ia

diesem Falle aneh die Landbeobachtnngen zur Beurteilung der Wirme*
Verhältnisse? auf Ree gar nicht verweiidliar. Bei der Bearbeitung und

lieliandtung der Luflteinperalur ki-niml noch die genugsam bekaninc
Unsiclierlu'it ihrer Bestinnnung an iJoril hinzu. Die In re<dineten Mittehvertf'

der Luft- und Wassertemperatur gelten immer jeweils für dieselben Meere«-

teile, für welche auch die Wind* und Stromsteme (s. Teil I, II, IV) bereduwt
worden sind; vgL oben 8. 11.
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1. Lufttemperatur (vgl. Tafi>l 1 bis 12 und 14).

In den Monutcn Dezember, Januar und Februar (s. Tafi'l 1 bis 3

und 14) nimmt die Lufttemperatur (Monatsniittel) ziemlicli regelmäßig und
gleichmäßig von Norden nach Sfidon zu. Sie hat ihren kleinsten Wert vor
Toulon, stri;:t voll dn rpt.'olmiißii.' Iiis vor Malafrn und entspreclu nd iiiolir Iiis

vor di-iii .Nildelta. Im Januar erreicht die Temperatur vur Tuuluii ilireii

kloiiisipii Wert mit 10.5 wihfemd vor Malaga im Mittel 14.0^ C. hnrraelieii»

vor dem NUdelta 16.0''

a

In dem ganzen westllelion Ceeken des MÜtelmeeres, in dem nArdlichen
Tt'ile des I<)nis<'lii>n Miti-cs und vm- d^n XilmüiidunL.'i'n ist diT .IiiiiiKif ilcr

kältoHtp Monat, wit- i's iiuf dein Laiidi' iiii/ist iWt Fall ist; in dem wtiien
Meeres^'ebit't äüdlii-h von .Sizilien i)i.s südiistlicli von ('an<lia, wo w«'nig oder
kein Land Einfluß hat, ist dn;.'<-^'en der Februar der kälteste Monat auf See,

wie ee dem Seeklima entBprii ht ; südAstlioh von Malta ist es sogar der MSrz.
l-'s liiiiidelf sicli .nllordin^'s um- um wi niLTi- Zclintt'I<,Tnd(' rnlrrschicd in den
MonatümittC'ln; itumerhin int es doch benuTkenswort, dalt dit- vii-r Kt'lder im
Astlichen Becken, die noch nnt nu>i.Mtim frei von Landi-infliL:<.-<('n sind, in dem
verspäteten Eintritt der niedrigsten Temperatur ihre mehr ozeanische Stellung
bekunden.

In den Miiiiati'ii März, April und Mai (s. Tafi 1 4 ti und 14) stci^^t

dio Tonipi-iatur dt-r Luft an, und zwar in f.i>< li waditit'ndt'ni MalU^ Vom
Februar bis zum März beträfet die Zuniilniu Itr mittleren Temporatur im
westlichen Beoken 1^ C, im östlichen nur die Hälfte davon, '/a° ^* ^^^^ März
bis zum April ist die Zunahme gletchmfifttg, stSrker, erreicht aber vom April
bis zum Mai in vielen pE'lilerii ilniipelt >o ;rroHe r.i'tr:'i|ii- wie in dem vorlier-

gidiiiiiUn Monat. Die mittleren Verliältni.sse der drei .Monate werden duroli

einige Zahlen für den April, 14.3 ('. vor Toulon, IG.G ' vor Malaga und 18,0

vor dem Nildelta gut gdcennzeichnet. Die Temperatur nimmt hier nach Siid-

weeten nm i.V*C. zu, nach Sfldosten, auf die doppelte Strecke, um 3.7° zu.

Im Januar waren die entsproehenden rutei seliiede 3^^C. und ö.")
. Ks ist

also im Frühlinf,' ein gewisser Ausgleich erfol^'t, die Oegenitätze haben ab-

genommen.
Bei der Zunahme der Lufttemperatur vom April zum Mai ist ebenfalls

der EinfluS der LandnShe bemerkbar; viel auffallender ist aber dieTatsacfae,

daß sich im westlielien Teil des .Mittehneeres die mittlere Zunahme der
Temperatur in den (!ewä.ssorn zwischen r.ihraltar und Tuni.s nur auf 0.1) C.

beläuft, da^^eiren auf 2.5 in den nördlich davon j;elej;enen (Jebieten (vgL
Tafel 14 Hr. 1, 4 und 6). Weder im Tyrrhenisoben, nocli im louischen Meer, '

noch auch in den Ägyptischen Gewässern kommt etwas Entsprechendes vor.

Ks scheinl sicli hier um einen Kinfluli vom .\ 1 1 an t i seh en f)zean her
zu handeln, der das Ansteigen der Wärme auf der Strecke von
Maiaga bis Tunis verlangsamt. Vorgreifend mag schon bemerkt werden,

daß ähnliches für die Wassertemperatur gilt. Sie steigt gleiohxeitig im Norden
um 1.8<*C., im Sfiden nur um 1.3*^ C. Die Unterschiede sind nicht so auffallend

|

wie bei der T.uft; aber vorhanden sind sie auch noch in ziendir'h hohem Maße
und jedenfalls durch die vom (Jzean in das Mlttelmeer hereinkommende Ober-
flächenstr<">nmng bedingt

Von den Somraerroonaten Juni, Juli und August (s. Tafel 7 bis 9 und 14)

ist August der wärmste, mit der Ausnahme der Gegend nördlich von der Straße
von Mes.sina, wo ,hiU der wärmsti? Monat nach den I5eobachlunj,'en i:!t. Man

j

sollte eigentlich erwarten, daß die Meeresgobiete, welche die geringste Wärme
|

im Januar oder Februar haben, auch die größte Wärme im Juli oder August
|

aufweisen würden. Das ist aber nicht der Fall, denn überall ist die Luft am
|

wärmsten im August, sowohl da, wo der kälteste Monat der Januar, als auch
da, wo er der Februar ist. In den .Viifanj.' des Sommert* fällt die schnellste

Zunahme der Lufttemperatur, und zwar nimmt die Teni[)eratur fast überall

am meisten vom Mai zum Juni zu. Diese Zunahme erreiclit etwas höhere

Beträge im westlichen als im östlichen Becken; dort erreicht sie 4.7 im
Monatsmittel, hier nur 2jyO. — Vor Toulon kann man im Augoat 9S.1*'C.
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erwarten, vor Mala^'a 24.2 ; es muU abor hinzu^efüju^t \

von dvn Haiearen ^\ie Wärmt' auf 24.9 C ^'estiegen ist;

Gtnua nach (libraltar steigt also die Wärme erst von
dann vor Mala^Mi bei Annäherung an den Ozean trots

wieder auf 24.2 zu fallen.

Die Verteilung der Lufttemperatur im westliolii

unterscheidet sich also im Sommer wesentlich von <ier in

Zeiten, hauptsächlich weil seewärts von Malaga eine verli

Lufttemperatur herrscht, offenbar durch die Nähe des

verursacht. Im ganzen östlichen liecken herrscht eine

2» un.l 2Ü C finden wir auch n<">rdlich von der Si

In den llerbstmonaten September, Oktobe
(s. Tafel 10 bis 12 und 14) wirken im westlichen Teil di

dieselben Ursachen fort wie im Sommer, denn in allen d

Mittelwerte der Lufttemperatur westlich von den Haleai

von (libraltar, wenn auch »lie Unterschiede bis zum Nov<
abgenommen haben. Im Oktober sind die Mittelwerte v
Malaga 19.5 und vor dem Nildelta 2:i.7 '; westlich von c

»lie Wärme 20.1 f., ist also noch um 0.6 C. höher als

stärkste Abnahme der Temperatur im Herbst fintlet nicht

Monat statt; im westlichen Teil des Mittelmeeres tritt sii

zwei Felder v»)r Algier und Pliilippeville oder Cagliari

Oktober ein, im Tyrrhenischen Meer und dem ganzen ö
Oktober zum November, «mdlich in den beiden Feld«

riiilippevillo erst vom November zum Dezember.
Änderung der Lufttemperatur für einen Brei

man das Meeresgebiet vor Toulon mit dem südlich davoi

Philij)i)eville und Cagliari, deren lireitenunterschied b^j.y

das (lebiet südlich von Sizilien mit dem südöstlich von Cai
Breitenunterschied S-V

,

' beträgt, so ergeben sich folgend

änderung für einen Breitengrad:

Wiiiit 1 Stiiiiiiii'r

ÖHtlichex Ikrkcii

O.Ii] {'.

<).:.(»

0,L>.-): (\

o.r»ir

0.27 l'.

o.:ü

Ob die hier für die einzelnen Jahreszeiten erre-chi

weg reale Hedetitung haben oder ob die Unterschiede
Beschaffenheit des Beobaclitungsmaterials bedingt sind, läf

scheiden. Die für das .lahr berechnete geringere Wärr
liehen Miltolmeerbecken gegenüber derjenigen im östlic

sächlich vorhanden und dtircli den mehr erwähnten EinI

Ozeans erklärbar sein. In dieser Beziehung ist auch interc

der Lufttemperatur im Mitttelmeer und im Atlan
Die folgende Zusammenstellung gibt die mittlere Tei

geographische Bieiten im Mittelmeer und im Nordatla
außerhalb der Küsteiig<'\v;iss('r (vgl. Atlas des Atlantiscl

warte. Tafel 11 und 12).
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Die Breiten 43 und 37
'/g N beziehen sich im Mittehneer auf das west-

lieh«, die Breiten 86° und 83<> auf das Östliche Becken. Im Winter ist in

joder Breite die Luft über dorn Atlantisrhon Ozean warmer als über dem
Mittclnu'or, im Sommer und Iloj-bst kühler. Im Friihlin^' sind die Untcr-
sidiit'iU' am geringsten. Da es sich um verhältnismäßig hohe Beträge handelt,

so zeigt sich hier auf dem Mfttelmeere in der Lufttemperatur der bedeutende
Einfluß der umgebenden Landmassen; dieser äußert sich also in einem warmen
Sommer, in einem kalten Winter. Tn dei' holien Wärme des Herbstes kommt
die Nachwirkung der im Somnier stark erwärmten Wasseroberfläche zur

Geltung, die auch die darauf ruhende Luft vor zu schneller Abkühlung schützt.

2. WaMertnaponitar (ygl. Tafel 1 bis 12 und 14).

In den Monaten Dezember, Januar und Februar (s. Tafel 1 bis 3
und 14) ninmit die Wassertemperatur b(>st:indi<r ab, um im Fel)ruar die

niedrif^sten Werte zu erreichen, also einen Monat später als die Lufttemperatur,

Eine Ausnahme davon machen nur die Ägyptischen Gewässer, wo die niedi'igsten

Monatsmittel erst im MSrz eintreten (vgl. Tafel 14 Nr. 16, 16 und 17). Die
Abnahme der Temperatur des Oberflüelienwassers von Norden nach Süden ist

ziemlielt feirelmäBig. Vor Toulon fällt das Monatsniittel von 14.2 ' auf 12.5

vom Dezenil)er bis zum Februar, vor den Nilmündungen von 19.7 auf 16.8'^ C.

Eine Eigentümlichkeit zeigt die Abnahme der Wassertemperatur vom Desember
zum Januar. Während vom November zum Dezember die Abnahme der
Waasertempcratur in allen 17 Unterabteilungen zwischen 2.1 und 2.8" C. liegt,

also erstens sehr irroR und zweitens sehr' gleichforniiir ist, wechselt sie vom
Dezember zum Januar von 0.6 vor Malaga bis zu 2.7 vor den Niimündungen;
und zwar wichst der Betrag dieser Temperaturabnahme ziemlich regelmäßig
um so mehr, je weiter man in das Mittelmecr hineinkommt. Sie beträgt
nämlich vor Malaga O.f) (\, vor Ak-ier 1.0^', vor Philippeville l.S'" C, südlich

von Sizilien 1.8 , östlich davon l.!t , südwestlich von Candia 2.1% südöstlich

davon 2.4° und vor den Nilmündungen 2.7" C. Für die ganze Strecke von
Gibraltar bis Port Said kann man annehmen, daß die Abnahme der Wasser-
temporatui- votn Dezember zum Januar für je 10 Länge 0.5 C. beträgt oder
mit der I^ntfernung vorn Atlantischen Ozean zuninnnt. Nur da, wo auch
beträchtliche Breitenunterscliiede ins Spiel kommen, d. h. im nördlichen Teil

des westlichen Beckens, fällt diese EigentQmlichkeit weniger auf, obwohl sie

auch hier vorhanden ist, insofern der Obergang von verhältnismäßig offenem
zu wenigei' offenem Wasser dieselbe Rolle spielt, wie der Längenunterschied
auf der Strecke v<»ii <Iibraltar bis Port Said.

In den Monaten März, April und Mai (s. Tafel 4 bis (> und 14) steigt

die Temperatur des Wassers in zunehmendem Maße, aber regelmäßig verteilt

ist sie nur in den beiden ersten Monaten, etwas unregelmäßig im Mai, wobei
vielleicht die stclli fiwei.se nicht reiehlidie Zahl von Beobachtungen eine Rollo

spielt. So mub es z. H. auffaih n, «laß östlich von Algier das Wasser mit 16.7
'

kühler sein soll als westlich dav(m (mit 17.7 ).

In den Monaten Juni, Juli und August (s. Tafel 7 bis 9 und 14)
stei^^t die Wärme noch weiter allmählich und langsam an, um im August den
Höhepunkt zu erreichen. Im westlichen Teil des Mittelmeeres bleibt die

Verteilung unregelniäliig, noch weit mehr so als im Mai. Im August ist das
Wasser 23.0 vor Toulon und steigt bis 26.5 ' vor dem Nildelta. Im südlichen
Teil des Tyrrhenischen Moores, im Ionischen Heer und in den Ägyptischen
Gewässern ist das Was.ser 25 " bis 26'

. C\; es herrscht also hiei- eine sehr gleich-

mäßige, hohe Was.><erteiniK'ratur. Im westlichen Teil ist mit 2:^.2 und 2;?.0

das Wasser vor Malaga jetzt etwa ebenso warm wie vor Toulon; dies

sind zugleich die niedrigsten Werte im ganzen Mittelmeer f&r August
Westlich von den Balearen findet sich erheblich wäruH res Wasser von 26.0^^0.

- Bemerkenswert ist noch, dal? die gi'öHte ZunahnK« dci- Wassertemperatur in

allen Teilen des Mittelmeeres vom Mai zum Juni stattfindet, olme eine Aus-
nahme. Nördlich von den Balearen, westlich von Livorno und von Neapel
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beträft sie 4.4", ein Retraj;, (Um* mir in dn-i Ffldorn

nnhmc »ler Liiftwäniie erreicht <nler übertroff<'n wird.

In den Monaten September, Oktober und Xovei
und 14) nimmt dii' Wassertcmperntur in sclnudl waeh
schncllstf-n vom Oktober zum November; aber die V
bleibt un^MeielimäiUi; im westlielien Teile und annähern«
<b*ei v«)rher«;eh«'nd<'n Monaten war, d. h. wiirmeres Wass
von (b'n Hah'aren, kühh-res sowohl südwestlich wie nor

Der Hetra«; der Al)nahme der Was.Kcrtemperatu:

durchweg ^'erin^'er als die Zunahme im Frühling und S
der stärksten Ztinalime bis xur stärksten Abnahme beti

für Wasser und Luft ; Was.>*er und Luft erreichen die

im Au<rust, da^rej^'en tritt die niedrijjste Wärme bei <ler

Wasser im Krbruar ein.

Änd<'run>.r der Wasserteniperat ur fiir einen
jrleiehl man die Wassertt'm|ieratur vor Toulon mit <ler

und Caj^liari, ebenso die Temiieratur südlieh von Sizili'

von Candia, so er^'eben sieh folgende Werte der Wärt
Breitengrad

:

W'intrr Krülilifi;: Stinnni

Oxlljrhi's lUH-krii .
o. II»

o.ls

o.:{.'>

Mit .Ausnalune des Herbstes ist hiernach die Tel
je einen lJr<'iten}/rad doppelt so <,M*oli im östlichen als

Die schnellste .\nderun;:, O.HH , fällt auf den Osten und
•samste, 0,1 S , auf den Westen und «len S<mimer, Beso
dienen die zwei für das ^^anze ,lahr abjreleiteten Werte,
thermische Verhalten der zwei ^'rollen Hälften des Mitte

las.sen. Derselbe eharakterisl isehe Zu<; wurde schon f

Luftt<>mperatur mit der i;eo<;raphisch«Mi Breite festgeste

Verblei eil d<'r Wassertemperatur im Mitte
AI laut ischen Ozean.
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llieriiaeli ist das < »berfläclienwasser des Atla:

aidterlial}> des Bereichs der r»stlii liei) Küsten im Winter
des Mitlelmeeres; im l'riililiiiL' sind die Werte fast glei<

4:{ Breite ist das Wasser etwas wärmer als <las <les Oz
das Wasser itii Miitebiieei- sehr viel wärmer als das W
Ozeans auf ^di ielin- Bri'iie; im llcjbst ist der (Tbersch

noch inniK'i liin J < Ver^h irlii n\an hiermit die Unte
temp<'ratur s. < •ben S, 2H SU findet man denselbei
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Difforon/.«'!!; bi'iuerkt si'i, <Jaß im Winter die Lufttemperatur über dem Ozean
um 1.9 hülier ist als die Ober dem Mlttelmcer, die ent^eohende Waaser-
tempo-atur aber nur um 0^<^.

3. mitmdlitod« mn Lnft* vad WkMrtMiqpMWtar (vgl. Tafel 14).

Die Luft ist im Mitteliiieer wie in den offenen Ozeanen im Sommer
wärnnT als <l;is Wasser, im Winter kälter. Auch im Durchschnitt des {ranzen

Jahri's vi i liiilt sicli das Mittehneer ähiilieh wie der offene Ozoan, d. h. die I.nft

ist im Jahresiliin-hsclinitt etwas kälter als das Wasser (v^'l. Fi<.'. ('). Tff>t/,

dieser Übereinätimmunjr im i;rolien zeigt der Untorächiod Luft Walser
inneriiaib des Mittelmeeres eiiiii^e auffallende Abweichungen.

Iteici jini't man die Werte für den w. -ilii lim Ti ii ili s Miltflmeeres, so

erhält man für die s«M hs (hisi'lhst tiemariit< ii Unternhteilun^ren als jährlichen

Ganjr der Differenz Luft Wasser eine ziemlich regelmälHjre Linie mit einem
Maximum im Januar (- l.S'^C), einem anderen im Juli (-4-0.7^) und Über-
nänfren über die Nnllinfe im März und im September. Bestimmt man aber
den jäliflii'lK'ii <;;iiil' L'i'tii-iitit für ilii- ili't>i südlii-Iien uml ilif> drei nünlliehen

Felder des westliciien Teiles, so ^ti Im u nur die iiiinllii hcn Felder eine einfache

Kurve (v^l. Fij;. A). Der Süden erreicht ein erstes kleines Maxinium im Aprilt

dann sinlct die Linie im Mai auf 0^, um sich bis zum Juli zum llauptmaxiinnm
wieder zu erheben. Es muR dabingertellt bleiben, nb anph hierin die vielleicht

nicht ^'enü^^entle Zahl der Iteobaehtungen ihIi-i' lalsäcIiliclH' Vi tliältnissi' zum
Ausdruck kommen; ist letzteres der Fall, so würde an die schon frülier er-

wähnten Stt'trun^'i ii des Wärmefnuigies zu denken sein, die m^licherweise vom
Atlantisellen Ozcaii Ix'i-riilii-i'n.

liestinitnt man ili-n jälii'lichi-n (lan^ dei- Differenzen Luft Wasser
{Ki;r. H auf Tafel I I) für tias West- und Ostbecken fjetrennt, da der westliche

Teil des Mittulmeeres und das Tyrrheniscbe Moer, das lunisolic Meer und die

Ägyptischen Gewisser groRe Obereinstimmunfr Im jährlichen Oang xelgen, so
erscheint nur im Wi stlx'c-keii «in eitifaelir-r (;an<r mit einem Maximum im
Juni, einem Miniinum im Januar. Im Osthecken liei;t das Miiiiriiuiii im
Dezember, und die Monate M^ii, .luni und Juli zei^ren ein fxam älinliclii s lüld,

wie wir es aus Fig. A für den Süden des westliciien Teiles kennen, nämlich
einen Sattel.

Für il:is L':iir/.o Mitt4'linecr (Fi}:. iinf Tiifcl II) er'lialten wir eine regel-

mäßige Linie der Diffeienz Luft Wass<'r mit eiiieiu Maxinium von - 0.6ö^

im Juni, einem Mininnim von 1.7'i im Dezember. Zinn Vi r;ili ii 1: ^:nd die

Normalwerte für den Nordatiantischen Ozean (östliche Hälfte) nacli Koppen
eingezeichnet, deren Extreme etwas sj>5ter eintreten und deren Amplitude mit
L4"' r. nur der Amplitmii' 'ies MiitclninM i-^ mir '2.:i <'. ausmacht. Alle
Beobachtungen zusammengenommen, iät im Jahresmittel im Mittel-
meer die Luft um 0.8'' kälter als das Wasser.

Tn Finzi lfälb'n stellt sich aJlerdinjrs das Verhältnis von Lufttemi>cratur
7.U Wasserteuiperalur im Millehne«'r erheblich anders, als in den vorsti'lienden

/.(•ili n für die Duroh8chnitt«werte nn;;e;.'el)en ist. Hesonder» auffällifi sind im
Winter im Golf von Lion, vor Toulon, Marseiile und an der Riviera bis Genua
hin zettvdUge starke Erniedriguniren der Lufttemperatur, die vorzugsweise
Ün Gefolge von .schweren NW-Win<len auftreten uini oft sich weit nach See

hinaus bemerkbar inadien, während die Wasserteuiiieratur un}.'efälir normale
'•der dcH'h nur j:anz dicht unter Land zu niedrijre Wertt> erkennen lälit. So
hatte der Reichspostdauipfer »Kanzler«, Kapt Elson, in den drei aufeinander
folgenden Wintern 1895, 1896 und 189? jeweils im Januar und alle drei Male
vor Marseille rjelee'enlnMt, in dieser Richtnn;.' interessante Beobachtunm-n anzu-
stellen, deren wicliti-.'.ste als lypiscli für diese ( !e<,'en(l, .Jahreszeit und \Vitterunf.'.s-

lage in nachstehenden TagebucliMusziii.'en foljjen, verbunden ndt eini^icn Wetter-

nachrichten von einer Reis« des ReiclisiHistdampfers »König Albert'<, Kapt. .

Cfippers, der im Februar 1901 von Gibraltar üW Goiua nach Neapel führ.
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Die Diffcronzt») zwischen Luft- und Wa8i»ertemp«ratur können hiernarb

hh 9^, ja 12" nnd tmt IS-* («teiiren, and xwsr «o, daß die Lnftteraperatar adM
in Eiitft'rmiti<rcii von filin* 100 Sin vim (lr>r Küste vii lliMi-lil bis auf den Noll-

puiikl lH'ral>sinkt, wälnfiKl ilii- \Vaü.«ii>iti iii|M'iatur mir imbfiK-utt'ntl .sehwankt.

Zum V('ix'l<'i<'li <licin', (lall rlit- mit l lere Luril<'iii|ierattii' vor ilcr Küste vi'i

Toulun für Januar 10.» , für Februar 10.8 beträgt; die ent8prc«heDd«o

Wanertempentnren aind 13.1 ' und 12.fi".

DiiR in um<x«'k«'Iirt<'r Welse di«' I-ufttcmptM-atur uik Ii im Winter »id

liöliiT ist als rlic Was.scrtcniporatur, kommt in Kinzclfiillfii aiirli vor, Ixsonil*»*

natiirlifh in iIimi si'ulliclitMi Ti-iliti di-s Miltt'limt'n's, wi-nn ciiiinal warm'

aüdlicbe Winde aua Nurdafrika heraua nach der See zu weben; ao b«oi>-

aohtete der Dampfer >S«i^ria«, Kapt. Pflrek, aaf der Refae ron Gibratttf

nach dpm Suez - Kanal vor Port Said lici siidliclicr inäRi^'or I?ris<> MI

21. Hirz lÜUl ciiie LuftttMiipt-ratur von 21 bi;$ »ugar 2ö , wälirend ^
Wassertemporatur itioh auf 17'^ und 18.6'^ hielt.
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Das Mittelmeer zeigt, soweit das deatsebe auf den wichtigsten Dampfer-
w^en gesammelte maritime Beobachtungsmaterial einen Schluß zuläßt, in

seinen Winden, Stromvorsctziinpren und Wärmoverhaltnissoii oine nierkwürdicre

Mischung von Meer- und Landeinflüssen. Im Weötwin<lgebiet gelegen, orfreut es

sich auch im Winter eines viel größeren Schutzes gegen schwere Stürme als

die entsprechenden Breiten des Nordatlantischen Ozeans ; im Sommer wird es
/.. T. von beständi^Mni Mdusunwindcn beherrscht, die im Osten ungewöhnlich
ren-olmaRig sind. Die Stroniverst*tzun<ien sind selten; nur vereinzelt erreichen

sie Beträge, wie sie im offenen Ozean liäufig dind; Gegenden, wo auf 6 oder
7 Tage erst 1 Tag mit einer merklichen Versetzung kommt, bilden die Mehr-
zahl, in den eingeschlossenen Teilen hriniL^^t erst jeder 10. Tag ^ne nennens-
wert«' Versetzung. Werden im FriUijaiir di(! Wasser- und Landmassen in

sctinoll steigendem Maße orwäi'mt, so treten im Soumier bald tropische Wärme-
verhiltnisse ein, die denen auf dem Lande ähnlich sind. Und im Herbst, wenn
die Sonne ihre Kraft verliert, ist in den eingeschlossenen Wassermassen, die

nirgends hin abgeführt werden können, so viel W:irm<' aufgespeichert, daß der
aufgesjjeicherte Vorrat noch weit in den Herbst hinein sicli bemerkbar macht.
— Um rein ozeanische Verhältnisse aufweisen zu können, dazu ist die Wasser-
masse des Mittelmeeres zu klein und zu eingeschlossen; für einen See aber
ist sie auf der anderen Seite zu groß. So bildet das Mittelmeer einen Über-

,

gang von einem See zu der See mit Anklängen an beid^ ein Mittelmeer auch
in diesem Sinne.

3
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Verteilung der Winde auf 16 Strich in 3 Windstärkegruppen.
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Tabelle 1. Verteiiung der Winde auf Itt Striche io 3 Windstiifagrapfien. 51
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Tabelle IL

Prozentische Verteilung der Winde auf die 4 Quadnnfen,

ohne Berücksichtigung der Windstärke.

Das Material nach fiahroszeileii und ( )rtlirhkeiton geordnet.

(Siehe oben im Text auf S. 11 bis 16.)

Tubelle III.

Tabellen Ober die Stfirme,

über ihn' monatliche uikI jahi-cszoitliehe Ilaufipkoit, ihre durchsrhnittlioti^

Dauer, ihre ilichtung, ihre höclisien Wimlstärkeu und über die Wiaddrehun^

in den Stürmen.

(Siehe oben im Text auf S. 18 bis 21.)
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Tabdie lY. Procentisdie VerMhing der 8troinT«net»mgen anf 8 Btridi
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Das Mat«'rial nach Monaten ;^('<»r«lnot.
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Tabelle Pnueiitische Verteilung der Stroiuversetzungon auf 8 Striche.

h X
i .V

(r.\

K X
4 X
irx

fi ' <

)

fi ()

:f -10 ()

ri -

0'-

SlnMiivcrsi't/iiiififii

2.ß
o
0
',.r,

o

WestlicheB Mittelmeer.
prozeiitiKrhi" i laiiti^kfil uml iiiittkn r ßetnm in Sui.

OJi

1.7

o
o

0
1.7

IT

ff.» 2(i 0.9

0
o

ii.r»

0

1.7

2..''>

1 .7

0
3.4

Kl

I I

S

0
7 1.-)

1 1

(I

ü
10.4

1.7

.?..-7

1:2

.9.7

1.4

6.9Hl /.7 10|/ft^'lO

Tyrrhenisches Meer

s

i:

IL'

II

3.4

O
1.2

2.0

O
1.7

VA

12

7,n

0.9 9
O
O
2.0 12

0
7.7, i:

t X 10''-1.*>^ o
N l'i 1". <) 7.5 12 0 0 II /..•; f. o

1

f X lir-i:» u 0 u
1

3.0
^

!>
1 0

X l.r (>-KQ>le
i' 1

l.r>

2.0

o
1.0 il\

80.0
93.1

92.0

01.5

9H.6

62.1

m.r,

93.0

louiscbes Meer.
X Kr-i.-. ' () 0
X \:* ~2*y < > 0

. X ir» -2<r o 2Ui <i

•i X 2ir-2:»«o ixt 9

v 2:. ( ) «
1

X 25 -30 Ü 0 1 /.ff |i]

X 30"—:i2^ o 0 0 1—

1

JLgyptiaelie

2.4
I

8| 5.7 i 1

/.o 'ul /./I >

4J) Hl 2.-/
1

^..9 12

/..: Ii «.7 4.r, !i 7r>.n

9Ji 2.3

1 7.0,1

1

07Ji

9J0\n\ 4.1
\
8.1 4J\% 72Jß

Gtowii
6". 7 C.

sei
,7..V ;» 17 0.7 II so.o

9.21 7 ^.£/ II 4.9 '*' 4.0 7 74.2
/.ffl 7 ff 0

[
2.1 8 94JS

Westliches Mittelmeer.
Strom vcrsctziiiiircii. |»n»/«'tilis<lu' Hiuifiirkr-it iiiiii iiiitilciir llftrtifr in Sin.

1^./ 1 1

\ n ()
'»•»
M • i.r> s

X o _ -» < ) ff

N 0' — .'i'^ O 3.7] 7
v r. 1 1 1 n ^>

V u /.7 1 3.Ö li>

Sit» 1 <

)

\ in ir> <) O ff

C lO"^— l.'i (> IJf r> ff

* in-'O— Küste

iir— i.-p o 0 7.PI U
ir»'"- 20' <) 0 0

2.2 2.2 Iii

0 i?.7 12

2< » 2.". (

)

0 /)

L'I /./; In

1 ;;2 o I.O ff

9.0 IC.

ff

^.0 10

ff

s.s

2.^

ff

ff

/ff.7 i'Ml.2 I!

.f/ II

ff.^ 1

)

2.4 :u < ff 7«..V

ff 2J9 2.9 III ff .'y/.2

.V.ff II 0 ff 0 {»2.4

ff IJt s 2:5 10 r>9Ji

ff ff /./ ff 9s.n
.-.:{ 1.! 1.7 Iii Kl 21 67 .d

Tyrrhenisches Meer.

1.7

ff

12 ff

/..•M7 /..7

0 ff

/..? iti

ff

lAi

95.0

Uli

Ionisches Meer.
2.<? 8 7i> S| 0 —1 Ä.5
.7.7 ir. :>.7 ".I /J? 7 .7.7

2Ji ^ 4.4 5)1 ff.ff »l ff.ff

l(l| 3.« ,1N| 2.7, 12| 3jS 10| 9.9 1.^ IJS 1

l.n

1.9

lu

/ff..7 IUI 7^> s|/rA.7 f»

-/.7 '.I :{.2 Iii -/..V I.!

/.ff 21 1.0 7 /.ff 1.!

/.?.ff

1.0

1

71.0

4.7 12 7;t.s

4.4 i:! ü(KO
in

\
74.1

1
r,s.n

'i

4.7 II 09.1

/..'y 1(1 91.2

Westliches Mittelmeer.
S^lroiiivtix t/.niip'ii. pro/tnüsi lu- llautigki-ii und iiiillliTiT 15<'ln^; in Siu.

59

Ort
N N() O SO s sw w NW Stroni-

Stilleii
<

« icfi

U i B
0

0 IS
• * " «. 1

=
0 |cc ' 0 IX-

Vt

Jl-X 30' 2r. () ff ff .7.5 2'» ff.^ 2'» .7J? 0 .?J?1 !) ff 3.2 ISl Äff.ß s

,

•;u o /.7 7 7/ !i /,/ '.1 7.11 <( /.7 1' 1.7 1 I TU'
S j (1 ! .11 '.III.')

91

N .1 -
S fri: ««

S Lr^
*

S * ^ *

0-» w ffi>iln 2.ff v.\ ff.ff 21 3.4 IS 0.9 i.r, 2.0 OJ) s S1.2
(

)

ff c; II II II .1.2 ;t 1.7 s ff m.i s
< » - (1 ff .7.1' \ 1 l.ti Ii ff 1.0 17 ff 1.0 l°i /.ff Ii; 90.4 N

ä'^ () 7.7 7 12 7/^./» i:i /ff.2 II 7.7 s 3.4 s 7.7 Ii 5.7 in 49.2 S
HP 0

/.tf' 010° 0 7.« 12 S£ \\ 70.Ö 1.') 0 ÖM 11 ff lu r
by Google



62 55

•5^ iritiiU'
\i»/alil

<i. i;<><>i>-

<) '2.\ 31

11 r»

VI' •»11

ir>.

(in;

SS o UfJ
() 2:.

V) W 17 81

nur, () 2:» r>2

W lo tiit

ii*

17. -

1315« 'W 12 (IK

\v _»:$ KNJ

\V 17 »1

IS \V Iii 89
•II \V 2t, j:j

i7 W 22

Pn
Vwt 17

ro \v 2(; 121

i»i (> 14 9(>

>t 24 12.1

9«>0 2H (18

:. w if, (W'i

u \V 2.'. ."ii

Vtst 7 71
«t W tl ;>7

Dai —
?l-<) 15
J7^W 22

IM)

79

WO 11 JW
^1 () 27 Sl

)1 W l

»

4.-1

»"O 40 112

i:rw is
•7 \V 27 1

•(,

.1. W

«1 II :;<i 117

» \v 1:5

Kr«) is

!K^<) 27 :»»

lO^U 20 09

VtenipmUnr auf dra wichUffBleu I>MupfEnregen de« Miudmow^

[

so
u , a
0 lOL

0 sl
0 *

W NW
Slillfii

0 i
Tyrrheuisches Meer.

0
- 1-
/..'; 12 0

10 /./ ,1:. /./
( «j

s;w II 'j

0
,

/./
|14

' Ä,^ ;12| 7.'J 4.7 151 O
I
72? III 22? A 7i

\ O (!..-, •) .VJ? lü .7 .7 14 2.2 I T. 1.1 •! K
I r.« 17 Iii UM 14| 7.« 121 1^.^ Ul 0 >M

, /jy i<j|/o^ 14| 09 |ii|/o^ |ii| iä| i(j| a

W2./."

S4e 'i

'-l '/
I

2./> Hl 6V> lOl 2.l> ö
i.{ y'Ai> j:i 7.W i;U /.öiU 7.0 n .v./ i.

I JJi l4 ff-ü 13| 0.tf I 8| tJS i>| o

iTestUoliM MttMnMT.
K»z<'iitis<hc HäufiL'kcit tiiul luinli-riT l?«'tniir in Sm.

1.1 (t 0.H y UM1.1 (^ 0.H y 14 UJi y XU
o IM Ii! o • — /." 14 1.6 95.1

4.', 12 <f (1 II IJi 7 S4M
S.7 12 :l4 14 :i.4 7 GH 1

1

r,^ 12 sa.4

IJi n 1.4 Iii /..7 ti a (> •)6.U

1.7 11 0 ÖJi 17 3£ 11 8Jß 11 63J8

11

l^rrhenisohet Heer.

— I ü — I ö '—1 ö tf.2

O
I
3.0 'lül 0 -1 0 - 3.0

O \o \
0 -| 2J

l
(i) 0

O

u

Ionisches Meer.
\ A 2.4 2<»| 2.4 jlOl 0

1-1
I

5»| 2.;!/ 22 /./ •« O
ö /.X.: > / II /,7..7

•"?.5 10 y.s Iii ^-.z 12 .7..";

Syptische Ctowässer.

0 n \-

2.3 9 1.1 iit ,s;*..''

II! 2..7 n 12 4!<.^

11 Af.r 1,"» G6.1

2.7 12 0 1'.7 vt 7,7.0

7.:i 12 :i.2 s 2.1^ 12 ^;.-...v

U .— 1 0 «?./

'östliches Mittelmeer.
>s8enti«t.hc Häufigkeit nnd mittl<w YMnu^ 5«

t! 17
/.« 11

.7 .s

IS 11

12 7.» In
Ü /.rf 27

OJi

1.6

0 I

ü

17 \:

3Ji lai

o '

.7.1'

3J,19| /.«|19| ¥^,17| ^1 h| 0i} 10|

.7./ t:t

o
o
7.<t •>:,

0 ,

o
0
1.6

IJI

u

^miMaiMhes Meer.
o

o
/-?
1.7

11

(4

o
0
2JH

O

i

lü| -1.0 12
0 -

n
1.U

o

o
I
0

j

1.1 1.3 til 0
i

I

«.^iin
« I-

1

1

«.« 1(1

3.7 is

10
e.O|iu

•> )

7.Ö

4.5 7

0/7 115

2.2 S

6\2 12

0.0; 9
8jo n

I
2.2 4|

/J> i:. 1.2 i:i

2.2
I
7| 9.1 7|

«i^jl
I

4 ilU)

<xif,

00J

U7.0

H9Ji

7S,4\

77j^ I

//.'>

IM

Sit"
*"

\ sl M
I'-

NM«)
S j7<'-

6»l

uiyui^üd by Googfe



Tabelle IV. Fmceotiwlie Verteilung de

Ort
X

A< &% m

NO
0 s
'0 OQ

0 SO

/O IX
i

Ägyptische i

;ß3_349 X 200—250 0 0 1— 2J3 12 23 \ 0 9^ {III
1

3-.' - :U' N 2:. - -.10' <» (t.H 12 ^.0 Ut n.3 IM
ö 1- 0 — IM M ü l-l

36 -.TS^X
111—12^ X

36 -38^ X
12 143 X
36._4i»o X

V'P—iri^ X
MP X
K»' X

.» -

o —

r,o_ioo o
r>o_i(io o

WastUeh«
ätromvcrsetzung^n, prozentiKt-hi

2.G W fi.7 1.')

0 — Ö.5 1:5

3.-/ 1(1 /." 1(1

0

mm M
Häiitil

0- W
r. o
:» o
5 ^^ O

1.7

0
0

0 —
2.0 '10 9.9 11

4

10

1.S 11

17

5^ ilU

/.7 8

Kl ^1:.

i

0 ü —

1^:
1

0

H,-rl

Im -irioo 2.6 1 SJ3
1.") -20"= 0 4.9

j:. -20- 0 43
l[0M' 3«3X 2lM—2n<^o 0

AgyptiMlie
\1 II N 2m —2.7 0

1
« —

1

3.1 71 It .'/./ KJ

!
:ü -.11 X 2.'. — :{0' 0 2J* 10 7,5 11 ä.ö II

'•fc? -.14- X —ißo 0
1
ö —

1

ö -1 0 — !i^

WestUohes
•61llber* Siniinvrm tzunt:«'"- pro/tüitiwhf Ilä'

»P-;is2 X 5 — (1 \V 1.0 12 4J2 12 3.1 1

4<p_423 X «P— vfi 0 0 — 0 i-

'.S IM X M .-) () 2./ 7 2.1 H (t (t
\

•
!»— P.S X «1 ."> () J./ 7 12 12.2 \y\ (i.i \\

Vi -W X .'V— 10 0 2.1 <• n 0

X 0 7.7 ,ia 9JB\ 7 3Ji 1

1

iJ Ji N ir. 0 * !"

1" J2 X Ut l't 0
> 4M X Im 1:. 0 l.H !t /.7 17 3.4 5

aj, ; __4oi 2s 1 :> - 1)—Küste 0 —

.'{i; x In _ 1:, 0
:!<; -IS X 1:. 2M 0
!! X I.". 2<» o
u —:m-' X 2»> -2:»- o

2.n Kl
Kl

2.7 1:

1.2 HJ

/..; 17

;.y..7 12

lU

vjr, 11

/./..; ii

1 .1

2St

s.l

2ä

AgyptlMk
;•_»

:!l X 2m •J
".

<

)

0 1) ii.r, v.\

;n (1 l.n VI t) r,.t \:\

0 (t 2.1 7

7.6

3.(i

1.1

58 Wind, gl
in «C. 59

u
o

c

3

C.

E

4>

4>

CS

-siuprj 2 5 5
«JJ.11»!! « w

! <^ M
i « S

I- ^
SS

>- "M d
• 71 ?i i?l

laqoi q er. i-
jc ?c -rd Ol

jcMiiud)« »f: o t'.

^ IS s

jamnc s% 1« ^
SS ^ ^

* « *
oj c: «r:

— jQ «C »
Ol (M (?J

n M
^ ^ ^<N

3
«j w

S3 SS

s*«Hq'!J - « «
I i" 1' or
' — — 1—

1

c; (M dc
o

jviuq

X X

KU)

t
•

0

17.0

od 10.7

?l

1 7
2,

1

>

w
V,

r:

1 1

n

I

I

Digitized by Google



%5

(31SG W
1<>W I

—

7C8t

l> ( )

r. W
ro w nv

fibd

Dai
II iJ

!
— 9J

•)1 w.,,
$1)1)

•7 w
io w
i

j(i0
51 W

u. WaMertcnipenlmr aufden wirhtißHten i)Mii|Mw^gen dn ^Gttdmeem.

*? t ? SO S< « «p« w 9*

^ •. 5 3

X e» 91 e
S S ^ Ü «

«1 »I «: *i «:
is r* r» « r»

3 19« 91 91 91

- 19 - N
l>i 1^ « «

ee » 9 te

i s ^ «

• ^ r»^ • • •

o 91 e»
9t Ö

3C i- r

• It • «
«' • «i oi

ac «i- ^
S 3i 81 31

» » ce
• • • «« X e: S9

IS S: Z Z X
— — ?i ?i — ^

^. "7 *t ^
?i ?i r;
fi i>i 91 91 9*

S< ^ o
Ii Ii IS » 4i 4^

« * « * «
?1 1;^ Ä 5: — c
^ Ii ;s ^ ^
-. ?! - 9?

at r-. rr. ti

J-ri •?! 7? 71

'-" -t I"

Iii. 09 91 91 91

i

'5

— "M ?! ?l

^ ^ i i

M .iM^ ^» %l » »I

Oq OC ?:

4> Ol 'PM

© "M 91 91 91

«-r ^
^ « ^ ^

TT fcT

ü ?i ?i S

M.

i S i ^
5; 91

U

-t o i-i« 91 ?i

fi Ci ac
- ^ 9i
-M 91 9» 91

«. ^:

q ei «

>9 SS

J;£
19 »9^ ^ ^ , ^ ^

3 i: .- r.

^^z t ^ ^ e.

fc, c -r — 1- r: 91
O -.2 *s 9

^« "P«"

ä — ~ 3C ~
S O 91 OJ •* 9i^ *N

>

•« ^ «5 j^ «B la^ M ^ ^
'^3 3'?
i9 <p «e r«

1
— ^

- t- 1- r"

r: a Ii ^~ ^ ^ 0

91 « H r:

2 *^ ^ ®

—. 1« s>
-t IS

Iii

53 55

•o 3 e ö 6^ 2

B •!

s% e t « 91 19
91 « «

->! t «j t 5 22
3 3 ä Ä S55

91
•*
*H

91
•

ee

*

91
9«
0
ei

*^~«~
91 *~ •s

*
<"

91

i.

9«

•

tS i
91
•<>

0 w 1
•> "1

:^

1. 1 1 1 7 7 7 7
1

'}

Ii »fS
>^

>: y. y. y. y
-1 T -) >

7 h
•i

1 1 7 7 7 7
• •

9»
"T • »

91T
91 « iS e

X I- 3»
«5 ^ ^ ^

X n
« K

'41

et o6 lÄ

r: -1;

000
) ^ .1

^ fl 91

l i I

^9 ^

:. r- «

—
"«

1= I r

^ ^

is t

V'. X. X.

'1
"I

— 71

Digitized by (nugle



rabelle V. Mittlen Lufttemperaturen — Tabelle Vf. Mittlere WaRaertemperaturen oC. 59

8? <=J t e — r: ac ^ t- 1-^ ' • • • • . , • « ^ a m/-_ — »jr-^-M — ^ = 0 OBoao»

- ^. h - h h 9» «. •!«.<« 3 *^ «9

s&ssiss !:sss ssss SSs

£ S S K S ;S « S 5S ^»31^ « S$ SS

1
j'i<i*»inc)

1

j.»qiu.ij(I.i^

^ ee X 09 ee X oe as »5 r- la » ci 1« i*: 04 c:

^: X — et t «. — -. —.
~; 1-

C 51 »- X — 0 C — — ci S'i v: T^

^1 •-: -t t' «. «. « -c q

4901nio^

imif

«II

Iii'!' w

'X

X ^ -<> r<. X X
SS Si SS ^ M Sl

71 -r C ~ c »
• • • • •

r: r: -r r: «*!
71 ?! 71 -M VI

71 ~ :- — r 9J

5 ^ "i" ^^ (M »I Ol 71 71

Ä © O I- l-

94 S S M S S

8

SS SS ^

t 1 1 *
S5 «J Ol -f
r: ^ iff lö
71 71 CT

r r .7 03

« ä^i ^
« — <—s ^

t-i 5 ^ 2 5* 71 qn Ol «

si «s s

« * « «
©j I- .7 Ol

i7 <7
Ol 'M C>l IM

O?
05 -f
C« Ol Ol IN

71 Ol S S

91

•iX — 1»
I* i-i

i' Ol- r-• t _ .H t« IC I« r« o o
»4 »H WM

J{ SS "w p <«
2 .5 -* »o » ^ «5
•fl — ^ »-I T-l

o
3 ;c Ol »c » Ä
'S <^ «e «5 Hl ei5 ^

an S9 9 >9
• >ö »o •«

»— »— ^ —
s

• •! <^~ ® r-

2 ^ « lo

X 91 »c
1^ 1^« -i r z: z:

«>

Ä

«J •<? 2 1
<N e© ^ ^

X Ol

ir: Ci O 1^
1^ o£ a£^ ^ w
^-7^ 91
S O «O X

is r> o; CD
4 <^ «il ^

AI

lO

* * *
cc c: 17

oi oi S
Ol 1^ «
-t -r
Ol Ol Ol

V
© — «8

6 li li
*

4 c§ iw o
t Ol'~QC~

* *

IS (D «O

t *
;9 1^

% ^ ^ Jq ^
«ii e? •» o»

« X X —
Ol

« «

«5
0) & Si{ ^
•4t« -l< iC l»

•5 ^ «Q la ^ «

;f O O O O O
3 >*>•> -j n
O ''^ '7 »7 C"

T 1 5 T "> :k

IC O O 9 iS >ft

s^, x: y, y.

O ^ '5 T

S 2J = 3? = 5
I I I I I I

35 ^ 25 aS 2? jg

M 99 -* IS »

X C
• • •

05 ^
«4 ,«4

is k: <(5

c o o ,S

».'5 17 i~
I

y y y. y.

-r 71 C o

T 7 T T
S ig I?

X s o

Ä - 2

•2 ^ t ^« 00

0 o c o
1 i Ai;; o— Ol Ol ?i

w »7 >7— — — Ol

X y y. y,

^ > \ /

S S w rs

I I I I

rs CT S «
•4 ©1 « •«t

=.

» «
»4 »4

X et o»

000
3 3 0

^1 i

Ol Ol C7

>^ s^, y,
3 O »

5 ;?

I I 1

•c «

Digitized by Google



jd by Gpogle



MITTELMEERES Tafd 9

pro:

25' 30-

. ERKL/lRUMGEM
\ aller Beobachtungen wird durch die Länge der Pfe
ung der nachstehenden Skala von dem äußersten En
es inneren Kreises gemessen:

9«

^iiglich die Abschätzung erleichtern; sein Absfand von
*richt 5 % Windhäufigkeit. Die Zahl im Kreise gibt

Pfeiles entspricht der Windstärke nach 3 Abstufungen
t-Skala, wobei die Länge der einzelnen Dicken die
[er einzelnen Windstärken angibt:

nstehenden Windstern sind dar-
Westwinde, 19 % WNW-Winde,
inde u. s. f. ; und zwar erreichen

WNW-Winden3% die Stärke 15-0

die Stärke 4 bis 6. 7% eine Stärke
Windstillen 2 %.
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