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b , : 
Н$которыя npAMBHeHia фотограф!и къ точнымъ 

измфрен!ямъ въ астрономии. 

IT. Штернбергз. 

Г. 

Примфнене фотографи къ измфреню двойныхъ 
звЪздъ. 

1S 

Onpe;bzenie относительнато HOJOKEHIA компонентовъ двойныхъ 

звЪздъ при помощи фотограф/и производилось весьма рЪдко; между 

ТЪмъ та точность, которую можно было ожидать и достигнуть при 

_ употреблени этого метода, значительно превосходитъ точность 

визуальныхъ наблюденй. Въ 1857 г. Bond впервые примЗнилъ 

фотографю къ измфреню относительнаго положеня Mizar’a и 

Alcor'a '). Точность, достигнутая имъ при измфрени фотографий, 

была уже весьма значительна (средняя ошибка одного наблюденя 

разстояй = = 0".12). Въ № 1129 Astr. Nachr. Bond изел$дуетъ 

вфроятныя ошибки изм5ренй двойныхъ звфздъ по фотографямъ 

въ зависимости отъ времени экспозищи. Изъ измфрен!я 62 изобра- 

meni Mizar'a съ’ экспозищей orb 13° до 36° получилась средняя 

ошибка средняго результата = 0”.013; средняя же ошибка одного 
наблюдев!я оказалась равной --0".076. По Струве визуальныя 

наблюден!я для того же класса даютъ --0".127. "Tyre же Bond 

дЪлаеть интересную замЪтку, что время экспозищи оказываетъ 

1) Astr Nachr., № 1105. 



BJisHie Ha u3MbpeHie, если объективъ имфетъ ошибки, такъ KAKT- 

Bb этомъ случаЪ придатки къ изображеню y болЪе яркихъ звЪздъ. 

выходять на фотографии, а у слабыхъ HTS. 

Сл5дующей по времени попыткой фотографировать двойныя 

звЪзды являются наблюденя съ Photochronograph'ows на o6cep- 

Baropiu Georgtown'a!). Этотъ приборъ, изобр$тенный Fargis’oms, 

служить для полученя изображеня звЪфзды на фотографической. 

пластинк$ въ моменты сигналовъ часовъ и былъ прим$ненъ къ полу- 

genuip фотографическихъ изображен двойныхъ звЪздъ въ 1891 г. 

Въ Photochronograph" b металличесвй язычекъ автоматически то. 

открываетъ, TO закрываеть изображеше движущейся суточнымъ 

движешемъ звфзды, и такимъ образомъ получается цфлый рядъ 

отдфльныхъ снимковъ. При употреблявшихся часовыхъ контактахъ 

затмене изображеня было равно ?/, всего времени экспозищи. 

Весьма существенно указаше, что ошибки наведенй при изм$ре- 

HIAXb оказывались меньше случайныхъ ошибокъ, зависящихъ OTS. 

качества ИО Средняя ошибка одного наведеня put 

nsmbpenin & Urs. Maj. была + 0".24. 

Во второй erarbb Fargisa даны результаты ero измфренй 17 

звЪздъ, сфотографированныхъ TEMP же Photochronograph’oms. Срав- 

genie точности измфренй Fargisa c» визуальными наблюденями 

W. и 0. Struve не говоритъ въ пользу фотографическаго метода 

при изм5рени разстояй, позишонные же углы получаются точн$е. 

Есть еще одно обстоятельство, на которое надо обратить серьезное: 

внимане. liawbpenie paaerosniii и позищоннаго угла даетъ резуль- 

татъ, отличный отъ измфренй Да и Ad; разница въ разстояняхъ, 

полученныхъ этими двумя методами измфренш, достигаетъ иногда 

довольно значительной величины 0”.28. Fargis объясняеть это. 

тЪмъ, что наведеня на изображен!е дЪлаются при разныхъ усло- 

Biaxb; другими словами, Fargis признаетъ, что его фотограф 

обладаютъ довольно большими систематическими ошибками. Между 

тфмъ фотографическимъ метоломъ можно. бы съ усп$хомъ поль- 

зоваться и даже предпочесть его визуальнымъ наблюдешямъ BL 

TOMB случаЪ, если онъ цастъ результаты, свободные отъ система- 

1) Hagen. Der Photochronograph angewandt auf Doppelsternmessungen. Astr. 

Nacht BE 12834. enpa 177: 

Fargis. The Photochrongraph applied to measures of double stars and 

planets. 



ne 

тическихъ ошибокъ въ значительно большей wbpb, чЪмъ методъ 

визуальный. 

Въ 1891 г. !) мною была едЪфлана попытка фотографировать 
y Virginis при помощи фотогелюграфа Московской обсерватории. Co- 

rTJacie результатовъ измфревшя 3 пластинокъ было весьма хорошимъ; 

BEPOATHAA ошибка средняго результата оказалась для разстоянйя 

равной =0".013 и для позишоннаго угла +0°.18. Cpasmenie же 
еъ визуальными наблюденями Зее показало довольно большую раз- 

ницу, достигающую для paserosmis, въ смыелЪ Vis.-Phot.,—-0".20, 

и для позищоннаго угла — 0°.32. Это большое отклонене фото- 

графическаго u3MbpeHi4 OT визуальныхъ заставило меня тогда 

отказаться отъ дальнЪйшихъ попытокъ фотографировать двойныя 

3Bb31bl. 

Въ 1899 u 1903 rr. въ lpuusuwb 26-тидюймовымь рефракто- 

pow» были сдфланы фотограф двойныхъ звЪздъ (въ 1889 r.— 

56 звЪздъ, въ 1903 г.—5 звфздъ)?). Для выравниван1я яркости 

компонентовъ въ 1899 году употреблялись особые экраны, откры- 

вавпие на короткое время болЪе яркую зв$зду. Число изображен 

двойной звЪзды на пластинкЪ доходило до 12. 

Въ 1902—1904 гг. довольно обширныя работы по фотографи- 

рованю двойныхъ звЪ$здъ были сдфланы Thiele въ КопенгагенЪ ?). 

Чтобы уничтожить вредное BAisiHie дрожаня трубы при употребле- 

Hin затвора, Thiele, при первыхъ своихъ работахъ, прим$нилъ ме- 

тодъ, который, по моему MHBHIIO, He можетъ быть рекомендованъ. 

Именно, онъ замфнилъ бромистыя пластинки менЪе чувствитель- 

ными хлористыми. Эта замфна повела къ увеличен времени’ 

экспозищи, что вызвало новыя ошибки, такъ какъ часовой Me- 

ханизмъ фотографической трубы имфлъ пер!одичесвя неправиль- 

ности хода, достигавпия 3”—4” въ одну минуту. Если же фото- 

графируются звЪзды разной яркости, то такое неправильное (DYHKIIO- 

нироваше часового механизма скажется въ положеняхъ звЪздъ 

яркой и болБе слабой различнымъ образомъ; и мы He можемъ 

1) Annales de l'Observatoire de Moscou. Deux. série, V. Ш, L. 1, стр. 120. 

2) Greenwich. Observations 1899 x 1903. 

3) Thiele. Ueber Messungen von Doppeltsternen auf photographischem Wege. 

Astr. Nachr. B. 160, crp. 353. 

5 Changes in photographic films found by measurements of double 

star photog. Ast. Nach. B. 176, стр. 381. 
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тогда ожидать точныхъ результатовъ. Во второй статьф Thiele 

указываетъ на то, что часовой механизмъ былъ исправленъ и его 

ошибка была сведена на '/”; но при этомъ Thiele употребилъ 

линзу съ увеличешемъ въ 3 раза, такъ что редуцированная KB 

фотографической пластинкЪ и выраженная въ линейной MP He- 

правильность движен!я часового механизма уменьшилась только 

BR 2 раза. При этомъ пришлось увеличить и время экспозиши; 

и хотя масштабъ изображеня дЪйствительно больше при увели- 

чени, но зато и время экспозищи увеличивается значительно 

больше, какъ видно изъ сравнешя формулъ, приведенныхъ въ 

1-Й и 2-й статьЪ: 

lg времени экспозищи въ сек. = 1 

lg ? » D 29 

Помимо того употреблеше увеличешя можетъ вызвать и Ipyria 

сомнфн1я. Kpomb того, какъ можно судить изъ статьи Thiele 1), 
масштабъ измфряется совершенно независимо на особыхъ плаетин- 

кахъ. Принимать при употреблени увеличительной линзы масштабъ, 

полученный такимъ образомъ, одинаковымъ съ масштабомъ на 

пластинкахъ съ двойными зв$здами мнЪ кажется нЪеколько рис- 

кованнымъ. 

Также нельзя согласиться съ тЪмъ, что перенесеше направлен1я 

суточнаго движевшя при помощи микрометра можетъ дать доста- 

точно увфренное направлеше параллели. Во второй половинЪ своей 

статьи Thiele останавливается на замченномъ имъ на его пластин- 

кахъ весьма странномъ явлени измЪнен!я, разстояй между фото- 

графическими изображенями съ течешемъ времени, при чемъ эти 

изм$нен!я почти не зависятъ отъ разстоянй между изображен1ями. 

Разборомъ этого явлешя я займусь ниже. 

Въ 1905—1908 rr. Lau въ Копенгаген$ *) 10-тидюймовымъ ре- 

фракторомъ получилъ фотографи 12 двойныхъ звфздь для микро- 

метрическихъ изм$решй. Число снимковъ на одной пластинкЪ было 

oT» 1 до 8. Въ Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums 

zu Potsdam, № 59, 1908, J. Scheiner owe опубликованъ каталогъ 

1) Astr. Nachr. № 4224. 

2) Astron. Nach. B. 177, crp. 117. 

EUM 
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двойныхь звфздъ, которыя были измфрены на негативахъ фото- 

графической карты неба въ зон -- 31°— + 40°. Точность uswbpe- 

Hid этихъ звфздъ (Bcb звфзды, имфюцпя paserossis между собой 

меньшее 30”, названы двойными) не велика, а именно вЪроятная 

ошибка разстояня + 0”.27; того же порядка и ошибка въ измЪре- 
Hid позищоннаго угла. 

Въ 1907 г. появилась статья С. К. Костинскаго !, въ которой 

авторъ говоритъ объ открытомъ имъ вмяни, обнаруживающемся при 

измфрени двухъ близкихъ изображенй, и которое онъ называетъ 

кажущимся отталкивашемъ. Существоване такого явленя можетъ 

породить cowHbnis въ пригодности прим$нен!я фотографи къ измЪ- 

реню двойныхъ звфздъ и поэтому я буду вынужденъ HECKOJIBKO 

позже остановиться Ha pbmuenim вопроса, въ какой Mbps обнару- 

живается такое кажущееся отталкиваше фотографическихъ изобра- 

женй на моихъ пластинкахъ. Теперь же я только замфчу, что мы 

должны выбраль такой методъ фотографирован1я, который даетъ намъ 

возможность наиболЪе точно измфрять двойныя звЪзды и получить 

результаты, наиболфе свободные отъ систематическихъ ошибокъ и 

личныхъ ошибокъ наблюдателя. По моему wmbnin, на каждой пла- 

CTHHKS должно быть все необходимое для опредЪленя разстояшя 

и позишоннаго угла двойной звЪзды, T. e. масштабъ, направление 

GYTOUHATO движеня, достаточное количество хорошихъ изображен 

двойной звЪзды и снимки, дающ!е возможность слфдить за H3MB- 

нен1ями фотографическаго слоя. 

Точность, которая можетъ быть достигнута ‘при прим$неня фо- 

тографическаго метода, побудила меня приступить къ фотографи- 

POBAHIO ряда двойныхъ звЪздъ и получить взаимныя положеня 

компонентовъ, которыя были бы въ большей MbPB свободны OTS 

систематическихъ ошибокъ и могли бы служить для CpaBHeHis лич- 

ныхъ ошибокъ наблюдателей при визуальныхъ измЪреняхъ двой- 

HBIXB звфздъ. Я намфтилъь себЪ Th двойныя звфзды, которыя 

были предложены В1сопгатп’омъ въ ero „Instructions sur l'usage 

de l'équatorial et sur la réduction des observations“ (Paris, 1893, 

erp. 126). Большая часть этихъ звЪздь уже сфотографирована. 
Въ области примфненя dororpadiu къ изм5реншю двойныхъ 

1) Mitteilungen der Nikolai-Hauptsternwarte zu Pulkowo. B. II, № 14. Ueber 

die Einwirkung zweier Bilder auf einander bei astrophotographischen Aufnahmen. 
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звЪздъ, какъ видно изъ предыдущаго перечня OIyÓJHKOBAEHHXPb 

работъ, еще мало сдЪлано и всякая попытка, сдЪланная въ этомъ 

направлени, имфетъ значен!е; но Hau60Jrbe важнымъ и интереснымъ 

является получене точныхъ взаимныхь положен двойныхъ 

звЪздъ, имющихь орбитальное движеше. 

Прежде чЪмъ изложить ходъ моей работы и полученные мною 

результаты, я остановлюсь на HEKOTOPBIXB подробностяхъ выпол- 

неня этой работы и краткомъ описанш инструмента, которымъ 

MHb пришлось работаль. 
€) 
ae 

Въ 1980 году была закончена постройка нашей O6cepBatopiu u 

поздней осенью того же года была монтирована наша большая 

труба. Эта труба двойная и имфетъ по одному фотографическому 

и оптическому объективу, д!аметромъ въ 380 мм. Объективы 

шлифованы братьями Henry въ ПарижЪ. Фокусная длина объекти- 

вовъ равна 6.2 и 6.4 метровъ. Монтировка трубы Репсольда. 

ИзелЪдоване фотографическаго объектива, сдЪланное С.Н. Блажко 

по способу Гартмана, показало прекрасныя его качества. Опти- 

ческая труба имфетъ филярный микрометръ Репеольда, который 

служить и для микрометрическихь изм5ренй, и для пуантировокъ. 

НесомнЪнно, для пуантировокъ значительно yXoÓ6Hbe типъ микро- 

метра, который употребляется въ международныхъ астрографахъ. 

Въ кассеты фотографической трубы MOryTb быть вкладываемы 

пластинки разм5ромъ 20`Х 20 сант. Kpowb того, нашимъ механи- 

комъ были едфланы вкладки для пластинокъ 13 X 18 свант. и 

9х 12 сант. Фокусъ пластинокъ и вкладокъ одинъ и тотъ же. 
Пластинки BO вкладкахъ удерживаются такъ, что OHS He испы- 

тываютъ никакого бокового давленя. Затворъ Репсольда, въ до- 

статочной mbpb тяжеловЪеный, можетъ, конечно, употребляться 

только при значительныхъ экспозищяхъ; для короткихъ же экспо- 

auniii мнЪ пришлось приспособить внутри трубы особый затворъ. 

Я хочу въ этомъ Mberb упомянуть объ одномъ обстоятельствЪ, 

которое доставило BCEMB членамъ o6cepBaropiu много непр!ятныхь 

минутъ и обусловило въ извЪстной Mbpb ходъ работы Ha рефрак- 

торф и методъ фотографировая. 

То помфщене, въ которомъ стоитъ теперь Halll большой рефрак- 

торъ, представляетъ надстройку надъ старой башней, служившей 

основашемъ старому 12-тидюймовому рефрактору. Эта башня пред- 
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ставляетъ изъ себя BHBINHIA IMIHHAPMYecKiA стфны и BHyTpeunuiit 

полый столбъ, покоющйеся на общемъ фундаментЪ. Столбъ и 

стЪны связаны между с0бою двумя сводами—одинъ на ypoBHb 

1-го этажа, à второй на верхнемъ уровнЪ старой башни. Ha этомъ 

верхнемъ сводЪ были сложены два концентрическихъ полыхъ столба, 

отетоящихъ другъ оть друга на 1 дециметръ. Dmbnumiii столбъ 

поддерживаетъ каменный полъ внутренняго помфщен!я башни, a 

на внутреннемъ стоить рефракторъ. Нижнее основане колонны 

рефрактора прикрыто сверху на ypoBHb пола чугунной плитой, 

BbcoMb около 800 килограммовъ, къ которой былъ крЪпко при- 

винчень конический маятникъ-регуляторъ. 

Первое же наблюдеше, сд$ланное нами въ меридланЪ, обнару- 

жило, что труба, увлекаемая часовымъ механизмомъ, трясется; о 

чемъ можно было судить по быстрымъ колебательнымъ движен1ямъ 

звЪздъ въ 1015 apbnis. Эти колебан1я происходили по высотЪ и 

имфли амплитуду около 5". Дрожаше трубы происходило oT» кони- 

ческаго маятника, который своимъ ритмическимъ движешемъ раска- 

чивалъ чугунную плиту, еводы, столбы; черезъ сводъ эти коле- 

бан1я передавались колонн и самой трубЪ. Дрожане трубы было 

настолько велико, что нечего было и думать объ изм5решяхъ 

микрометромъ или фотографированш. Всевозможныя попытки уни- 

чтожить это дрожане (подкладывались резина и войлокъ подъ 

чугунную плиту, къ которой прикрфпленъ маятникъ, устанавли- 

вался MAATHUKB на деревянную доску) не повели къ замЪтному 

уменьшеню амплитуды колебаня. Тогла было рЪшено замфнить 

коничесый маятникь Репсольда центробфжнымъ регуляторомъ 

Грубба отъ часового механизма 12-тидюймоваго рефрактора Mepna. 

Be необходимыя добавочныя части къ регулятору были мною раз- 

считаны и заказаны въ МосквЪ. Но для такой большой трубы, какъ 

наша двойная 15-тидюймовая, этотъ регуляторъ оказалея слиш- 

KOMb слабымъ: микрометрическя движен!я трубы отзывались Ha 

ходЪ часового механизма (ходъ не сразу устанавливался) и стоило 

большого труда держать звЪзду на нити микрометра продолжитель- 

ное время. Т$мъ He менЪе этимъ часовымъ механизмомъ мы поль- 

зовались до того времени, когда намфтились работы, требуюпия 

большей правильности движен!я часового механизма. Это заставило 

Hach сдфлать попытку вернуться къ коническому маятнику Реп- 

сольда, изм$нивъ его установку. 
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Съ этой цфлью осенью 1907 г. мною былъ произведенъ цфлый 

рядъ экспериментовъ. Установка маятника на деревянной настилкЪ, 

прикрЪ$плен!е его къ своду болтами, закапыване въ песокъ и под- 

въшиван!е на проволкахъ не привели къ уничтоженю колебаня 

трубы. 

Отсутстые хорошаго регулятора невольно сузило Tb задачи, 

которыя вообще можно было бы выполнить нашей трубой. это 

обстоятельство отозвалось и на моей работ$ по фотографированю 

двойныхь звЪздъ. Пришлось ограничить свой выборъ тфми изъ 

нихъ, которыя доетаточно ярки и имфютъ компоненты весьма 

близые по яркости. 

Bb первую очередь мною была намфчена y Virginis. 
При фотографировани y Virginis я исходиль изъ общихъ coo6pa- 

женй, быть можеть всфмъ извфстныхъ, но я не считаю лишнимъ 

ихъ здфеь высказать. 

Когда изображен!я совершенно спокойны и часовой механизмъ 

правильно функщонируетъ, то, для случая центральныхъ лучей 

(à Takie только лучи мы и имфемъ при фотографироваюи двой- 

HbIXb звЪздъ), изображен!я звЪздъ получаются на фотографической 

пластинк$ и отпечатываются на ней тамъ, rb лучи дЪйствительно 

перес$каются; и мы имЪемъ неискаженное взаимное положеше 

пары звЪздъ. При проявлени и при дальнЪйшихъ операшяхъ съ 

пластинкой, вплоть до ея высушиваня, въ желатинномъ COB 

могутъ происходить искаженя; HO эти искаженя будутъ для 

разныхъ точекъ различными, — въ одномъ Mborb слой растяги- 

вается, въ другомъ-—сжимается. Въ данной области пластинки 

всЪ эти искаженя могутъ разсматриваться какъ случайныя ошибки 

наблюден1я, которыя въ среднемъ компенсируются, если взять. 

достаточно большое число отдфльныхъ MBCTHE BB этой области. 

Это обстоятельство я считаю весьма важнымъ, но на него не 

было обращено достаточно вниманя другими наблюдателями, за- 

нимавшимися фотографированемъ двойныхъ зв$здъ. Если воздухъ 

He спокоенъ и имфются дефекты въ движени трубы, то эти два 

фактора дЪйствуютъ такъ, что изображеня звфздъ на фотографи- 

ческой пластинкЪ не будутъ круглыми, CCIM ихъ разсматривать въ 

микроскопъ. Эти искажен!я изображен звЪфздъ вредно сказываются 

при установкЪ микрометрической нити на звЪзду (при измЪреняхъ 

фотограф1й) и будутъ постоянными ошибками установки; эти ошибки 

NUR 
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могутъ превосходить случайныя ошибки установки и повторными 

изм5ренями не устраняются. Искаженя, происходяпйя orb не- 

правильнаго часового движеня трубы во время экспозищи, почти 

исключительно будутъ въ направления прямого восхождевя. Быстрыя 

изм$неня рефракщи при большихъ зенитныхъ разстояяхъ звфзды 

вызовутъ подобныя же деформаши въ направлеши высоты. Если 

мы фотографируемъь ABB близко лежащихъ звфзды одинаковой 

яркости и одинажоваго спектральнаго типа, которыя дадутъ, слЪ- 

довательно, на фотографической пластинкЪ5 изображен1я съ рав- 

ными даметрами, TO искажен!я He будутъ источникомъ системати- 

ческой ошибки измфрешя, такъ какъ оба изображешя будуть. 

одинаково испорчены, и мы всегда найдемъ двЪ соотвЪтственныя 

точки двухъ изображенй, на которыя и можно будетъ Whaat 

установки. Это хорошо видно на таблиц куска CJBXOBP, увели- 

ченныхъ въ 5 разъ. Если же звфзды имЪютъ весьма большую 
разность яркости, TO вышеупомянутыя причины (неправильность. 

въ движени часового механизма и неспокойстве воздуха) MOTYTE 

вызвать искажен1я боле яркой звфзды, почти не отозвавшись на 

изображени болЪе слабой !). 

Есть еще одна причина, которая искажаетъ изображен1я звЪздъ; 

это— атмосферная дисперс!я; она вытягиваетъ изображешя. И 

если зв$зды будутъ различной яркости или различныхъ спектраль- 

HbIXb типовъ, то это можеть вызвать измфненя въ взаимномъ. 

ихъ положени. Но на этомъ я He останавливаюсь здЪсь болЪе 

подробно, такъ какъ это имфетъ MÉCTO только при большихъ зе- 

HHTHBHIX'b разстояняхъ, Cb которыми MHS не приходилось имЪть. 

bia. 

Перехожу теперь къ H3J0XeHlo того метода, котораго я при- 

держивалея при фотографировани y Virginis, $ Ursae Majoris и 

а Geminorum. 

Первоначально я хотфлъ пользоваться обычнымъ способомъ 

фотографирован!я, употребляя при этомъ затворъ, устроенный 

Репеольдомъ внутри трубы. Но наименьния, возможныя при этомъ. 

затворЪ экспозищи. равнялись 0.°2—0.°4, что давало почти сопри- 
< 

1) Я долженъ здБсь отмЪтить, что MHS, при фотографировани двойныхъ 

звфздъ весьма различной яркости каталога Bigourdan’a, пришлось прибфгнуть. 

Kb OCOOOMY методу, о которомъ я упомяну ниже. 
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Kacammiaca mu3o6paxenmis двухъ звЪздъ y Virginis, конечно, весьма 

мало пригодныя для ua3wbpenis. Экспозищю необходимо было зна- 

чительно уменьшить. 

Разсмотр$е сл$довъ показало, что звЪзда при суточномъ CBO- 

Mb движенм какъ бы на мгновене останавливается и поэтому 

весь слЪдъ представляется въ Bub нитки бисера. Изъ этого c.rb- 

довало, что если дфлать частыя и KOPOTKIA экепозищи, то можно 

получить хоропйя изображешя звЪзды и тогда, когда она дви- 

жется суточнымъ движенемъ. Надо было только подыскать хо- 

ропий затворъ, который давалъ бы, по желаню, KOPOTKIA (мгно- 

венныя) и длинныя экспозищи, не требуя повторной заводки. 

Этому услов!ю удовлетворяетъ пневматичесый затворъ „Express“, 

который и былъ прикрЪпленъ внутри трубы Ha разстояви 35 MM. 

OTb фотографической пластинки. Затворъ „Express“ не обладаетъ 

большими совершенствами, но для моихъ цфлей онъ оказался 

весьма удобнымъ. Д1аметръ отверст!я затвора, которое закрывается 

двумя парами створокъ, равенъ 53 MM. 

Я употреблялъ небольшя пластинки 9 X 12 CM., HO изобра- 

женя, служивиия для изм5рен!я, помщались въ прямоугольникЪ 

11 X 36 Mw. около оптической оси объектива. Время экепозищи и 

изм$нене его въ предЗлахъ этого прямоугольника были мной из- 

слфдованы сл$дующимъ образомъ. Kb внутренней створкЪ затвора 

была прикрфплена воскомъ полоска бумаги, покрытая сажей. За- 

творъ я клалъ горизонтально, à надъ нимъ вертикально помфщался 

камертонъ, къ одной ножкЪ котораго было прикрЪплено острие. 

Когда камертонъ звучалъ, OCTpie колебалось въ направлении, 

перпендикулярномъ къ движению CTBOPOKS и бумаги. Такимъ обра- 

зомъ ocrpie зачерчивало на бумажкЪ кривую, которая и является 

даграммой движеня створки. Отсюда уже не трудно было полу- 

чить время экспозищи въ различныхъ частяхъ OTBEPCTIA затвора. 

На рисункЪ 1 изображена датрамма временъ экспозищи въ на- 

туральную величину затвора. OL даетъ направлене суточнаго 

движен!я звЪзды; средн прямоугольникъ—то MBCTO пластинки, 

rib получаются фотографичесве снимки двойныхъ звЪздъ; пунктир- 

ная лия N S даетъ траекторю центральныхъ точекъ CTBODOKB 

затвора; на рядЪ круговъ проставлены числа, показываюпия Bpe- 

мена экспозищи соотвЪтетвующихъ частей пластинки, выраженныя 

въ единицахъ полнаго колебан1я камертона (280 колебанй BB 
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секунду). Изъ даграммы видно, что время экспозии различно для 

` разныхь частей четыреугольника, мфняясь отъ 4 до 8°/, полныхъ 

колебан!й каммертона, что cooTBbrorByeT отъ '/, и до !/,'. 

Изъ чертежа 1 не трудно видЪть, что моменты начала и конца 

экспозиШи обоихъ компонентовъ Y Virginis не COBCEMB совпадаютъ. 

Maxim'aubHas3 разница моментовъ ‘равна 0.08 времени KojJeOania 

камертона, T. e. отъ !/,, до loop доли всего времени экспозиши. 

Оба компонента перем5щаются за это время всего лишь на 0".002. 
Это и будетъь максимальной возможной ошибкой, происходящей OTS 

неодновременнаго открыван!я обоихъ компонентовъ. Но и эту 

ошибку можно было бы устранить, измфнивъ способъ укрЪпленя 

затвора такъ, чтобы створки можно было ставить по позищонному 

углу. ВелЪдетве сложности приспособлевй я счель возможнымъь 

пренебречь этой ничтожно малой ошибкой. 

При фотографировани я пользовался сл$дующими пр1емами. 

Часовой механизмъ во все время наблюденя не дЪйствовалъ. 

Я ставилъ трубу такъ, чтобы звфзда описала суточнымъ движе- 

Hiewb южный слЪдъ (CM. приложенную таблицу); затЪмъ труба 

переставлялаеь вастолько, чтобы зв$зда при своемъ суточномъ 

ABuxeniu прошла н$феколько сфвернфе перваго cba; а во время 
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прохожденйя es передъ отверстемъ затвора A TbAAIb цфлый рядъ 

мгновенныхъ снимковъ черезъ интервалы отъ 0°.5—2°. Въ такомъ 

рядЪ обыкновенно пом$щалось отъ 70—180 изображенй. ДалЪе 

я получалъ рядъ снимковъ съ интервалами ровно въ 10°; потомъ 

HXeTb снова рядъ снимковъ черезъ 0°.5—2° и т. д. Наконецъ я 

фотографировалъ елфдъ, который кончался перерывами, чтобы 

uwbTb на пластинкЪ направлене суточнаго движен!я. Изображеня, 

которыя получались черезъ интервалы въ 10°, служили для полу- 

yeHiA абсолютнаго масштаба, a друг1я— для опредфлевя OTHOCH- 

тельнаго положен!я компонентовъ. ВначалЪ я получалъ подобную` 

пластинку въ 40 минутъ, a впосл$детви даже и въ 25 минуть. 

На такой пластинкЪ мы имфемъ 300—900 изображевй, располо- 

женныхъ въ 5 рядовъ, параллельныхъ направленю видимаго су- 

точнаго движеня, и 4 ряда снимковъ для опред$леня масштаба. 

Такимъ` образомъ подобная пластинка даетъ намъ BCb элементы, 

необходимые для изм$ренйя двойной звЪзды. 

Первоначально я дЪлалъ снимки на пластинкахъ Lumiére'a, но 

3aTbMb я ихъ оставилъ и перешелъ къ пластинкамъ llford'a, Spe- 

cial Rapid и Monarch; nocrbxHia я нахожу превосходными. 

Изм5реше пластинокъ MHS пришлось, за неим$емъ подходя- 

щаго прибора, разбить Ha двЪ части: масштабъ и paserosnHie ком- 

понентовъ я м$фрилъ на приборЪ Репеольда, a позищонные углыы-— 

филярнымъ микрометромъ, укр$яленномъ на npuóopb5 Траугтона. 

KB филярному микрометру привинчивалея объективъ Steinheil a, 

такъ что микрометръ превращалея въ микроскопъ. 

Позищонные углы пластинокъ 1906 г. 17 anp., 1907 г. 8 aup., 

1908 г. 15 апр. и 6 мая, 1909 г. 2 мая, 1910 г. 2 и 28 aup., 

1911 г. 21 и 30 aup., были измфрены на приборЪ Репеольда. Съ 

этой цфлью микроскопъ измфрительнаго прибора былъ замфненъ 

филярнымъ микрометромъ, привинченнымъ къ трубкЪ съ объекти- 

BOMb, входящей въ гнфздо микроскопа. Отечеты позищоннаго круга 

дфлались всегда на одномъ BepHbepb, освфщенномъ маленькой 

электрической лампочкой. Особымъ изслФдованемъ была опредъ- 

лена ошибка эксцентриситета, которая впослфдетви, при вычисле- 

шяхъ, прибавлялась къ отсчету, сдЪланному во время измфревя. 

Увеличен!е микроскопа равнялось 24. 

Позицонные углы на приборф Траугтона измфрялись двумя 

способами. 
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На фотографической пластинкЪ, положенной на салазки прибора, 
я выбиралъ какую-нибудь рЪзко очерченную пылинку. Передвигая 

пластинку параллельно одной изъ направляющихъ и въ то же время 

поворачивая нить микрометра, я добивалея того, чтобы пылинка, 

не сходила съ нити микрометра, которая такимъ образомъ приво- 

дилась въ параллельность Cb этой направляющей. ПослЪ этого 

пластинка поворачивалась такъ, чтобы рядъ моментальныхъ CHHM- 

KOBb или слБдь, при движени салазокъ вдоль вышеупомянутой 

направляющей, по возможности симметрично разсЪфкался нитью мик- 

рометра. Отечеть Р на позищонномъ xpyrb микрометра давалъ 

MHS направлене суточнаго движеня. Зат$мъ уже я ставилъ нить 

микрометра такъ, чтобы она биссектировала оба компонента, и 

дфлаль опять отсчеть микрометра P,. Тогда позищюонный уголь 

будеть pasemp P,—P- 270°. Окончательная установка на 065 
звЪзды дфлалась поворотомъ нити микрометра для одного снимка 

по стрЪлкЪ часовъ, для другого противъ стрфлки часовъ и T. д. 

Второй способъ отличается orb перваго только опредленемъ 

направлен1я суточнаго движен1я. Въ этомъ случаЪ я устанавливалъ 

нить микрометра прямо такъ, чтобы она наилучшимъ образомъ въ 

nperbuax поля apbuia микроскопа биссектировала рядъ снимковъ. 

Затфмъ пластинка перем$щалась на величину всего поля 3pbuia 

и производилась опять установка нити. Каждый рядъ снимковъ 

разбивалея такимъ образомъ на 5 отдЪльныхъ участковъ. Среднее 

изъ 5 отечетовъ для южнаго компонента и 5 отсчетовъ для CbBep- 

Haro давало направлен е суточнаго движен!я даннаго ряда. Для эко- 

номи времени оданъ рядъ я изм$рялъ при одномъ положени пластин- 

KH, à изм5реше сл5дующаго выполнялъ, повернувъ пластинку на 180°. 

Позищонные углы на npu6opb Репсольда изм$рялись по первому 

способу. Чтобы можно было елЪдить 3a изм нен!ями пластинки, я на- 

носилъ на ней 2 креста и ставилъ ихъ каждый день параллельно 

ведущему цилиндру. Отечетъ круга давалъ"мнЪ изм$нене положен!я 

пластинки относительно всего прибора. При окончательныхъ вычис- 

лешяхъ позищшоннаго угла эти изм5нен!я принимались во вниман!е. 

При uswbpenmiu какъ позищоннаго угла, такъ и разстоянш, на 

т5хъ пластинкахъ, позищонные углы которыхъ изм$рялись на при- 

6op& Репсольда, я употреблялъ оборачивающую призму. Эта призма 

поворачивалась либо такъ, чтобы нить микроскопа казалась гори- 

зонтальной, и, слЪдовательно, компоненты двойной звЪзды также 
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горизонтальными, либо такъ, чтобы нить и компоненты двойной 

звЪзды стояли вертикально. Одна половина звЪздъ каждаго ряда 

была измфрена при первомъ положен нити, a другая половина 

при второмъ. Вмяше на изм5рен1я положенйя компонентовъ OTHO- 

сительно вертикали я изслБдую впослЪдетви. 

Разстояне и масштабъ каждой пластинки измфрялись, какъ A 

упоминаль выше, на прибор$ Репсольда обычнаго современнаго. 

типа, только HBCKOJbKO большаго разм$ра. Для моихъ mbueit, ел$- 

довательно, надлежало изслЪдовать только микрометричесяй винтъ. 

микроскопа и масштабъ. Но мной было сдЪлано полное изел$до- 

BaHie всего прибора. Въ изелЪдоваше изм5рительнаго прибора 

Репеольда должно было войти, слФловательно, кром$ опред$лен!я 

ошибокъ микрометрическаго винта и шкалы, еще и опред$леше 

искривлен!я ведущаго цилиндра и опредфленшя u3wbnenis „run“ при 

различныхъ положеняхъ ползушки, несущей микроскопъ. 

3. 

Ошибки микрометрическаго винта, пер1одичесыя и поступатель- 

ныя, были мною опредфлены обычнымъ способомъ. Чтобы получить. 

необходимые для uawbpenis интервалы, на фиксированной, He под- 

верженной дЪйств1ю cBbra, фотографической пластинкЪ размфромъ 

20 x 20 см. были нанесены бритвой при помощи того же Camaro 
u3wbpureubHaro прибора черточки въ pa3crosHuiax 0.25, 0.5, 1, 

2, 3, 4, 5 оборотовъ микрометрическаго винта. ll3wbpenia проме- 

жутковъ въ 0.25 m 0.5 оборота давали пертодичесмя ошибки, a. 

измфрене интерваловъ въ 1, 2, 3, 4, 5 оборотовъ давали посту- 

пательныя ошибки. 

Далье слфдуетъ табличка, въ которой помфщены ошибки микро- 

метрическато винта въ единицахъ тысячной доли одного оборота 

винта. Эти ошибки надо прибавлять къ orcuery барабана винта 

для полученя безошибочнаго отсчета. 

Ошибки микрометрическаго винта, какъ видно изъ этой таблички, 

настолько малы, что при изм5рени фотограф двойныхъ звЪздъ 

ими можно пренебрегать. 

Для изслфдованя дфленй шкалы, перпендикулярной къ веду- 

щему пилиндру (0—180 мм.), эта шкала была отвернута отъ 

прибора, положена на платформу, къ которой она обыкновенно 

бываетъ привинчена, дфленями кверху и Kb ней прикладывалаеь 

Ag 
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Таблица поправокъ микрометрическаго винта. 

mue. HOM. | une: | DP. | вил. | Порт. | вит. | DTP. | винт 
| 

06. 06. 06. 06. 06 
\ po eoo 140 | 6.0 2 | 8.0 

dl 0 1 | —1 1 —2 1: |. —2 1 

.2 0 2 | —1 2 RE 2 | —2 2 

.3 0 3 0| .8 | —1 3 | —1 3 

; 4 0 4 0 A4 | —1 hi 4 

1 5 0 5 Ra ke dg 5 | 1 5 

: .6 0 6 Oo} .6| —1 6 | —2 6 

‘ A Da o assit nee Lise [Exe qo | wes? (hot 
! S | —1 SM PER u AED 8 | —2 8 

9 | —1 el | Se ge 9 

on 3.0 25. 171.00 0950.7 s 

| sal 0 al T р 1 | —2 A. diee] 

2 0 £O = 2. 2 и 2 | —1 

3 0 on 8p bul 3 | —1 8, | —0 | 

1 0 4| —1 A | —1 4 | 1 О 

5 0 .5 | —1 5 | —1 5 | —1 5 | 0) 

; 6 0|..6 | — (6: you 2 т nl 

: e tae. о NIORT ORO a TES, Ur Ao 

: Be | 8 8 see 8 | —2 8 | —0 

1 9 | —1 9| —2 9) —2 9 | —2 9 | —1 

‘4 шкала 200—380 MM. такъ, что дфлен1я этой шкалы весьма близко. 

à служили продолжешями JBJIeHI шкалы O—180 мм. 

Ошибки пятимиллиметровыхь штриховъ (0, 5, 10, 15 ....) были 

опредфлены двоякимъ образомъ. Въ первомъ способф сравниваемые 

интервалы постепенно брались все меньше и меньше. Такимъ обра- 
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30M сравнивались интервалы въ 90 мм. шкалы O—180 (0—90, 

90—180) съ интерваломъ 245—335 шкалы 200—380, потомъ 

интервалы O—45, 45—90, 90—135, 135—180 съ интерваломъ 

245—290, интервалы 90—15, 15—30 ..... 165—180 съ интер- 

валомъ 280—295 и наконецъ интервалы 0—5, 5—10 ..... 175— 

180 съ интерваломъ 290—295. При сравнени вышеупомянутыхъ 

интерваловъ я наводилъ нити микроскопа по 3 раза то на дЪлен!я 

шкалы O—180, то на дълешя шкалы 200—380. Нити микро- 

копа устанавливались на штрихи въ тфхъ мЪетахъ, въ которыхъ 

они пересЪкаются продольной чертой шкалы, такъ что опредЪ- 

ленныя мною ошибки шкалы 0—180 относятся къ этимъ м$етамъ 

дъленй шкалы. Когда наибольшая разность отечетовъ при наве- 

Jenin на какой-либо штрихъ превосходила 1 дфлеше барабана 

микрометрическаго винта, TO я дфлаль не 3, a 5 наведенй на 

этотъ штрихъ. 

КромЪ Toro, для опред$лен!я относительнаго расширеня шкалъ 

0 —180 и 200—380 эти шкалы были S pass тщательно сравнены 

во время изслфдованя. Шкалы освЪщались небольшими шести- 

вольтовыми лампочками. Передвижене одной шкалы относительно 

другой производилось при помощи длинной деревянной дощечки, 

имфвшей вырЪзъ, соотвЪтетвующ длин шкалы. 

Пользуясь методомъ („Drittes Verfahren“), указаннымъ Han- 

зеп’омъ въ его „Von der Bestimmung der Theilungsfehler eines 

geradlinigen Maasstabes“, я вычислилъ по способу наименьшихъ 

квадратовъ ошибки шкалы 0—180, принимая ошибки штриховъ 
0 и 180 равными нулю. 

Въ таблицЪ (см. стр. 17) даны эти ошибки. 

Способъ Hansen’a является неудобнымъ въ TOMB OTHOMEHIN, что 

OHB не даетъ равноточвыхъ опред$лей ошибокъ шкалы. Значи- 

тельно выгоднЪй способъ, предложенный Lorentzen'ow» 1). Въ этомъ 
euocoób BCE штрихи одной шкалы (изслЪдуемой) посл довательно 

сравниваются Cb каждымъ штрихомъ второй шкалы (вспомогатель- 

ной). Сравнен!е этихъ двухъ шкалъь совершается слБдующимъ 

образомъ. Об шкалы укладываются рядомъ съ дфленмями, обра- 

щенными другъ къ другу, и сдвигаются такъ, чтобы штрихи 

О и 1 шкалы (0—180) стояли противъ штриховъ 201 и 200 шкалы 

1) Astr. Nachr. B. 131, стр. 217 и В. 135, стр. 353. 
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200—350. Ilocıb этого при помощи микрометрическаго винта микро- 

скопа производится посл$довательное двукратное наведене на 

каждый изъ близко совпадающихъ штриховъ (0 и 201, 1 u 200). 

Зат$мъ шкалу сравненя смЪщаютъ на одно дфлене и произво- 

AsTb наведеня на штрихи 0 и 202, Ти 201, 2 и 210. Такое 

cpaBHeHie двухъ шкалъ производятъ, продвигая каждый pass 

шкалу сравнен!1я на одно A buenie, до т$хъ поръ, пока ея пред- 

послЪднее дЪленше не вовпалетъ съ посл5днимъ дфлевшемъ испы- 
9 
pA 
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туемой шкалы. Ошибки штриховъ всфхъ отдфльныхъ onpejb.eniii 

вычисляются по схем, предложенной Harzer'ow !). | 

Въ методЪ Lorentzen—Harzer a ошибки всфхъ дЪленй ompeab- 

ляются очень близко съ одинаковыми вфсами и, сверхъ TOTO, по- 

лучаются ошибки i baeniii обфихъ шкалъ. Изел$довав!е ошибокъ 

"Bebxe 180 дБленй испытуемой шкалы по этому способу заняло бы 

слишкомъ много времени, да и вычислене этихъ изм5ренй пред- 

ставляло бы значительный трудъ. Поэтому это изслЪдоваше я раз- 

билъ на три части: 1) были опред$лены ошибки 30-тимиллиметро- 

выхъ штриховъ сравнешемъ обфихъ шкалъ, 2) были опред$лены 

ошибки 5-тимиллиметровыхъ штриховъ въ каждомъ 30-тимилли- 

метровомъ интервал сравнешемъ съ интерваломъ 275—305 и 

наконецъ 3) въ каждомъ пятимиллиметровомъ интервал были 

опред$лены ошибки BCbX'b отдфльныхъ штриховъ сравнешемъ съ 

интерваломъ 290—295. 

Чтобы получить ббльшую увЪфренность въ опредЪленш ошибокъ 

30-тимиллиметровыхъ штриховъ, ONS были опредЪлены лва раза. 

При вычислени отдфльныхъ штриховъ въ 5-тимиллиметровыхъ. 

интервалахъ я принималь за ошибки 5-тимиллиметровыхъ штри- 

ховъ среднее изъ опредлевй по способу Hansen’a и по способу 

Lorentzen'a, полагая BbCB перваго опредъленя равнымъ 1, a BCE. 

второго равнымъ 2. 

Въ таблиц$ на страницЪ 17 даны ошибки пятимиллиметровыхъ 

штриховъ, опредъленныя двумя вышеуказанными (попр. по Hans. 

и попр. по Harz.) методами, а также и среднее изъ этихъ опре- 

дфленй съ вышеупомянутыми вЪсами. Какъ видно изъ таблицы, 

оба, опредлен1я довольно согласны. 

Narbe слЪдуеть полная ‘таблица ошибокъ дфлевый шкалы въ 

микронахъ. Эти ошибки надо прибавлять къ отечету при наве- 

дени Hà штрихъ, чтобы получить TOT отечетъ, который мы едЪ- 

лали бы, если бы шкала была совершенно BbpHo раздЪлена. 

1) Аз г. Nachr. В. 161, стр. 203. 



OR p): vs 

Таблица поправокъ штриховъ шкалы 0— 180. 

| IITrp.| Попр. || Штр.! Попр. |IITrp.| Попр. | Штр.| Попр. | Штр.| Попр. Штр. Попр. 

0 | 00| 30 |—0.4| 60 |—4.4| 90 -10.4) 120 | 0 2| 150 | _s"o 
ea si ое Г 91 50.6 | 0.6 | 101. тб 
2 |—2.2| 32 |10.1| 62 |—5.7| 92 |—0.4| 192 | —0.7 | 152 | —9.2 
es Age To 150.5] 159 | -— 1:5. 
Zu Ne Ne NN ES er a ee 
5 |—1.4| 35 |—0.7| 65 |—3.6| 95 |—0.8| 125 | 10.2| 155 | 2.9! 
Bor se 7:016 | 66 | --3.8|| 961 0-1 | 126") —0.8 |956 | —3. 1| 
7 |—0.9| 37 |—0.8| 67 |—3.6| 97 |—0.2| 127 | 0.9 157 | —2.6 
8 |—1.3| 38 |—0.3| 68 |—2.6| 98 | Lo.s| 128 | 0.8 | 158 | —3.7 
9 |—1.4| 39 o: 69 —23.9| 99 | +0.4| 129 | 0.3 | 159 | —3.9 

10 |—1.1|| 40 |—0.9| 70 |—2.9|| 100 | —0.1| 130 |-E0.4| 160 | —3.4 
| oz 0-8 |101 0,5) 131 Moral ie 3.5 
12 |—0.8| 42 |—1.8| 72 |—2.0| 102 | —0.1| 132 | —0.2| 162 | —4.0 
13 |—0.9| 43 |—1.0| 73 | —2.8|| 103 | —0.4| 133 | —0.8| 163 | —4.5 
14 |40.7| 44 |—1.1|. 74 | —2.5| 104 |—1.3 | 134 |-L0.4|| 164 | —2.7 
15 | 0.0| 45 |—2.2| 75 | —1.9| 105 | —0.2| 135 | —0.1| 165 | —3.1 
16..|—0.9|.46 |—2.4|. 76. —1:3| 106.| —1.9|136 |—1.4|166 | —3.1 
17. |5E0.4| 47 |—1.7| 77 | —0.4| 107 | —2.0|| 137 | —0.3 | 167 | —3.9 
18 |+1.5| 48 | —0.2|| 78 | —0.1|| 108 | —2.0|| 138 | —0.3/] 168 | —2.2 
19 |—0.4|| 49 | —3.4| 79 | 0.5] 109 | —1.1| 139 | —0.5.| 169 | —2.0 

20 —0.8| 50 |—3.2 | 80 —1.7| 110 | —0.8|.140 | —1.3.| 170 | —1.2 
| zo est во E Lo 1 Eee o миа 
2 pon Es 52 |331 89 1.5 112. 10) 149 —9 Y 179: | 1.0 
| poro aa) 693 205 115 12 1 [ES T. S| 173" | 241 4 
: ommo eat some sa бы! 1001 144 | 10174 | 1,6 
; 25 |-—0.6| 55 |—3.1| 85 |—1.1| 115 | —0.8| 145 | —1.6| 175 | —0.9 
| 26 0.5| 56 | —3.0| 86 |--0.8| 116 | —1.1| 146 | —I.1]| 176 —1.2 
1 am 5 ВИ О sero on eo An 
4 28 |-L0.6| 58 | —4.0| 88 |—0.7| 118 |-L0.4| 148 | —2.6| 178 | 10.2 
р 29 |—1.0| 59 |—3.8| 89 |—0.2| 119 | —0.6| 119 | —2.5 | 179 | —0.4 
3 30 |—0.4| 60 int 90 | +0.4] 120 |+0.2 150 | —3.0| 180 | 0.0 
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Вычиеляя по Harzery вЪфроятную ошибку c, опредфлешя по- 
n 

грёшноети штриховъ, мы получимъ для пятимиллиметровыхъ 

штриховъ сл5дующее: 

u u и 
€, = + 0.00 Eg) = + 0.20 E199 — — 0.18 

ej — ONO 255 — + 0.36 Ejos = == 0.12 

£9 = + 0.09 €) — + 0.35 Sigg == = OP 

Ed 020) £j — + 0.35 Eig, — == 0.12 
£j = + 0.09 О de 000 
Es === 0.10 Egs — — 0.36 E44, — —.0-12 

Е, = £0.15 Е — = 0.30 ler, — Une 
e ciet 0.15 c cal £55 = == 0.19 

ЕО Во al Gy Eco OMS 
£5 === 0.14 Est 220721 eg — 50.88 

SEO 4 Е, 091i... e — = 08 
£55 — — 0.15 Chass 0-21 2,15 = + 0.18 

ВЪроятныя ошибки опредЪлен!й погрфшностей отдфльныхъ штри- 

XOBB того же порядка, какъ и вышеприведенныя. 

Прежде чЪмъ изложить способъ, которымъ я изел$довалъ UCKPH- 

влен!е цилиндра, ведущаго верхнюю платформу, я считаю необхо- 

димымъ указать на одну предосторожность, которую ел$дуетъ 

принимать при pa6orb CB приборомъ Репсольда, по крайней мЪръ, 

того размфра какъ напть (для пластинокъ 20 +20 см.). Верхняя 

платформа прибора приводится въ движеше вдоль стального ци- 

линдра помощью зубчатки и неподвижно укрЪпленной шестерни. 

Эта платформа покоится двумя полуцилиндрами на стальномъ 

цилиндрЪ и скользитъ ножкой по полированной площадк$Ъ, находя- 

щейся противъ цилиндра, по другую сторону прибора. Такимъ 

образомъ точка приложеня движущей силы переносится при раз- 

личныхъ положеняхъ платформы въ различныя ея точки, à на- 

правлене силы не проходитъ черезъ центръ тяжести платформы. 

Если платформа находится вблизи крайнихъ своихъ положен, TO 

IPOHCXOAATB— вслдетве несимметричнаго положен!1я точки прило- 

жен1я силы относительно точекъ опоры— небольшое вращене всей 

платформы, поэтому получаются разныя установки микрометриче- 



скимъ витомъ, смотря по тому, перем5щаютъ ли пластинку OT'b 

себя или къ себЪ. ИзелЪдован1я этого скашиваня платформы я 
дфлалъь при pa3JuuHHX ея положеняхъ наведенемъ на паутин- 

пую нить натянутую Ha мфдной пластинкЪ; приборъ при этомъ 

стоялъ горизонтально. Вотъ эти результаты установокъ при двухъ 

направленяхъ движеня. Разности OTCYETOBB микрометрическаго 

винта даны въ микронахъ въ CMBICIB: OTCYETB при движен!и ILIAT- 

формы къ наблюдателю безъ отсчета при движении платформы OTS 

наблюдателя. Эти разности представляютъ среднее изъ 10 отсчетовъ. 

en Разность отсчетовъ, площадка 
а и цилиндрь смазаны. 

v |. V 
BOW a S ROMANE ba HDI 5952 (108-816 

290 (среднее положенше платформы). —0.9 -+0.7  —+-0.2 
0 

Цилиндръ и площадка не 
смазаны. 

3) So VON О s od 3.3 

290 (среднее noJdoxenie платформы). —0.9 

Е rael ee cron dotes ee a as —2.2 

Для избфжан!я этой ошибки необходимо подводить измфряемый 

негативъ подъ нить микрометра, всегда въ одномъ и TOMB же напра- 

влении и не смазывать обильно ни цилиндра, ни площадки, по которой 

скользить ножка платформы. Весьма не трудно устранить и самый 

источникъ этой ошибки. Стоитъ только помфетить зубчатку въ напра- 

влени д1аметра, параллельнаго образующимъ ведущаго цилиндра. 

При опредЪлени искривлен!я ведущаго цилиндра необходимо 

принять во внимаше вышеуказанную предосторожность, тогда не- 

избЪжное скашиване платформы сольется съ ошибкой прямоли- 

нейности цилиндра. 

Для uscrbroBania цилиндра я пользовался мфдной пластинкой 

paawbpows 20 x 20 см. и 6 мм. толщины, въ которой посрединЪ 

былъ сдфланъ прорфзъ 7 мм. ширины и 18 см. длины. Въ этомъ 

прор$зЪ была натянута паутинная нить. Предварительно пластинка 

CB пластинкой поворачивалась такъ, чтобы нить была возможно 

близко параллельна цилиндру, 3ATBMB платформа, передвигалась на 

каждые 5 миллиметровъ но отсчетамъ на боковой шкалЪ 200—350. 

Плалформу я устанавливалъ окончательно, двигая ее въ TOMB же 
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направлени, какъ и при изм5рени негативовъ, T.-e. omo себя. Въ 

каждомъ положени платформы я дЪлалъ три наведеня Hà паутин- 

ную нить. ПослЪ перваго mawbpenis пластинка поворачивалаеь на 

изнанку, такъ что нить поворачивалась на 180° и въ то же время 

наведене, при одинаковомъ положени платформы, производилось 

на Tb же точки нити. КромЪ такого переворачиваня, A поверты- 

валь пластинку на 180°. llawbpenis производились, слфдовательно, 

при четырехъ положеняхъ нити. 

Принимая, что цилиндръ опредЪляется двумя положенями плал- 

формы при установкахъ по боковой шкалЪ на 210 ww. и 310 мм., 

и построивъ графику, мы изъ этой графики получимъ сл5дующя 

поправки, которыя надо прибавить къ отечету шкалы 0—1$0, 

чтобы получить отечеты на прямолинейномъ цилиндр. Поправки 

даны въ микронахъ. 

Таблица поправокъ за искривлен!е цилиндра. 

IER N | | | | || | 

. | Попр. a Попр. que Попр. lee Попр. а: Попр. E IIonp. 

ER |= paugotyrenz] sinsi]orea] вом ld 
| | | [- i 

|-E0.5| 230 |—0.6| 260.|—0.7 | 290 | —0.3| 320 |—0.1| 350 | 0.0 
110.4, 932 | —0.6| 262 | —0.6| 292 | —0.3| 322 0.0352 | 0.0 

|-F0.3| 234 | —0.7| 264 | —o.5| 294 | —0.2 | 824 | 40.11 354 | 0.1. 
| +-0.2|| 236 | —0.7| 266 |—0.5| 296 1.2) 326 |--0.1| 356 | +0.1! 
|--0.1| 288 | —0.7| 268 |—0.4| 298 | —0.2| 328 | 0.0) 358 |+0.2 
| 0.0) 240 |—0.7| 270 |—0.4 300 | —0.2 | 330 | 0.0360 |+0.2 
—0.1| 242 | —0.7| 272 |—0.4| 302 |—0.2| 332 | 0.0) 362 | 40.1 
—0.2| 244 |—0.7| 274 |—0.4| 804 | —0.3| 334 | 0.0|364 | 0.0! 
—0.2| 246 |—0.7| 276 | —0.4 306 |-—0-3 | 386 0.1 366 —0.1 
—0.2| 248 |—0.7| 278 |—0.4 308 —0.2) 338 —0.2 368 .0 

an >| 250 | —0.8| 280 10.4 310 | —0.2| 340 os 370 | 0.0. 
|—-0.2| 252,|—0.7 | 282 |—0.4| 312. | —0.2|| 342 | —0.2) 372: | 10-0 
|——0.3|:254 | 0.7 284 |—0.4| 314 | —0.8| 344 | 0.1) 374 0.4 

0.4) 256 | —0.7| 286 | —0.4| 316 |—0.2| 346 | 0.0] 376 | 40.1) 
—0.5| 258 |_0.7| 288 |—0.3| 318 |-—0.2| 348 | 0.0 378 | 0.0| 
—9.6| 260 |—0.7| 290 |—0.8! 390 |—0.1| 350 | 0.0 380 | 0.0 

E 
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Kpowb вышеприведенныхъ, есть еще одна NOTPBNIHOCTB, которая 

имфетъ замЪфтное BJisuie на точность u3wbpenis. Эта ошибка про- 
истекаетъ OTS того, что микроскопъ при своемъ движени TO при- 

ближается, то удаляется оть шкалы. Такое явлеше можетъ быть 

объяснено искривлеемъ той площадки, по которой движется 

микроскопъ. Приближене и удалеше микроскопа отъ шкалы MB- 

няетъ, конечно, величину „run“’a, и не имЪетъ другихъ вредныхъ 

послЪдетв!й, если только наведеня на объектъ дфлаются на опти- 

ческой оси микроскопа. Чтобы опредфлить искривлеше площадки, 

я перемфриль въ разныхъ частяхъь шкалы пятимиллиметровые 

интервалы при помощи микрометрическато винта. Принимая во 

BHAMazie ошибки дЪленй шкалы, можно при помощи такихъ измЪ- 

рен сравнить значене „гип“ въ разкыхъ Mberax' b шкалы 090—150. 

Принимая въ средин$ шкалы „run“ равнымъ нулю, я получилъ 

cxbmyimis значешя „run“. ЭдЪеь ,run^ дано въ десятыхъ доляхъ 

одного дфлешя барабана микроскопа. 

Таблица поправокъ „гип“. 

Шкала. „Run“. | Шкала. | „Run“. | Шкала. „Run“. | Шкала. | „Run“. 

3 +13 48 ED 93 0.02 138 Я 

8 +11 53 HE 98 au 143 + 8 

13 "Bg 58 bs y 103 Nn 148 LO 

18 +8 63 en 108 ENT 153 +10 

23) pore ull 61.68 out ma CW wow OL 

28 oi s 73 0 118 Jb d 163 212 

33 +4 78 0 123 MUT 168 +13 | 

38 2519 83 0 128 25 173 --13 

43 ED 88 0 133 JL: (54 I ode +14 | 

Перехожу теперь къ дальнфйшему изложеню способа mawbpeniii 

негативовъ съ двойными звЪздами. 
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4. 

Масштабъ и paserossie компонентовъ измфрялись поочередно 

слфдующимъ образомъ. Предварительно рядъ снимковъ для MaC- 

штаба устанавливался параллельно оси ведущаго цилиндра, такъ 

что при движени платформы вдоль него весь рядъ изображенй 

звЪзды пробЪгалъ черезъ крестъ нитей микрометра. ПослЪ этого 

дълалея отечеть на kpyrb и пластинка поворачивалаесь на 90°, она 

устанавливалась тогда такъ, что ряды CHAMKOBD были параллельны 
шкал прибора. Когла изм5реню подлежали разстояшя между 

компонентами, то пластинка поворачивалась на позищонный уголъ, 

полученный изъ прежнихъ измфрешй ero для даннаго ряда. Въ 

этомъ случа JVHIA, соединяющая компоненты двойной звЪзды, 

устанавливалась параллельно шкалф. Разстояе между отдль- 

ными снимками для получен!я масштаба измфрялось обычнымъ спо- 

собомъ, т.-е. переносомъ этихъ изображений на шкалу. При одномъ 

положени пластинки измфрялись PA3CTOAHIA, напр., между южными 

звЪздами; затфмъ пластинка поворачивалась на 180" и изм$рялись 

разетояя между сЪверными зв$здами. 

Разстоян1я между компонентами изм$рялись непосредственно 

микрометрическимъ винтомъ микроскопа. Установки Ha звфзды я 

дЪлалъ или биссектироватемъ одной нитью или самую звЪзду 

устанавливалъ посредин$ между двумя нитями. Та или иная уста- 

новка зависфла отъ фигуры изображешя. При изм5реняхъь я 

пользовался всЪми 10 оборотами винта (1 MM. по масштабу) елЪ- 

дующимъ образомъ. Первую пару я изм$рялъ, напр., отъ 0 

и, допустимъ, до 0.2, сл5дующую orb 0.2 s zo 0.4 ит. д. черезъ 

весь винтъ. Run микрометрическаго винта я опред$лялъ OTB 

времени до времени непосредственными изм5рен1ями шкалы при- 

бора между 110 ww. и 72 мм. Run весьма мало м$нялось. 

Большее затруднене представляло опред$лить величину одного 

оборота микрометрическаго винта въ миллиметрахъ на фотографи- 

ческой пластинкЪ. Я бралъ особую пластинку, на которую были 

нанесены точки, разстояе между которыми было приблизительно 

равно 1 мм. Эта пластинка вставлялась BMBCTO фотографической 

въ измЪфрительный приборъ. За послЪднее время я BMBCTO точекъ 

нанесъ миллиметровую шкалу. Разетоян!е между точками, либо 

штрихами, измфрялось винтомъ микрометра, а разстояше между 

крайними точками переносилось на шкалу прибора. Такимъ обра- 
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30M, если kKpalinia точки назовемъ A u D, то AB, равное раз- 

CTOAHIIO на шкалЪ прибора, будетъ равно CYMMB разстоянй между 

промежуточными точками, выраженной въ дЪлевшяхъ барабана, 

винта. Отсюда уже легко получить величину 1-го оборота микро- 

метрическаго винта. 

Что касается до полученя масштаба ва фотографической пла- 

CTHHKb, то указанный способъ нельзя было бы рекомендовать для 

большихъ paserosuii; но для нашей Ibm онъ вполнЪ достаточенъ, 

какъ это будеть видно изъ сопоставлен1я величины масштабовъ 

для разныхъ пластинокъ. 

Для npuwbpa я помфщаю далЪе полное uawbpenie двухъ рядовъ. 

пластинки 26 марта 1903 года, 

Пластинка 26 марта 1903 года. 

Направлен!е суточнаго движен1я: 172?3'.0; 171°58'.6; 172*3'.1; 

11200507: leeds 9: .171957.,65 1362501074: sol (09557550; 017195959, 

2-й южный PAIE. 

Направлен!е лини соединяющей центры изображенй. 

1440 1’ 1430 0’ 1390 37’ 1400 21’ 1360 58’ 1420 8’ 1380 52° 1419 37^ 

14075014072: 141 55 140 57. 138 15 141 39 143 53 139 5 

141 14 139 15 139 52 142 57 142 8 141 24 14050 140 20 

138 23 137 8 141 46 143 4 140 25 139 30 142 36 142 22 

JM 137 134. 143 5. 142 32 142 535 140.31 141 33. 139.026 

УЗ | 138 30, 142 11 141 43 140 41 140 17 142 35 140 43 

140 3 140 8 143 19 142 28 137 46 138.40 141 19 142 58 

139 12 141 30 142 52 136 41 142 18 (139 34 140 18 141 25 

142 39 141 21 140 56 142 24 143 29 140 24 .196 47 141 53 

138 30 138 58 140 11 140 6 139 51 140 58 139 52 188 45 

SSII 9. 140-50, 142.20 141 21. 142, 30 139, 26 139, 49 

138 19° 139 32 138 23 141 45 141 38 140 40 143 51 137 3 

142 1 139 15 142 46 140 47 140 45 142 34 142 21 139 55 

SORTED OP IT 138 16) 14236 140 18 141" ^0 197 48 

143 56. 141 18 141 37 140 12 141 27 140 4 140 16 142 51 

59040’ 139515 142, 18, 14942. 4142; 4 7 442, 3 6141720 #141 33 

138 47 141 33 139 57 141 3 141 15 139 32 142.13 

1407407 141 24 139 15 140 .3 140 36 141 56 142 46 

138 46 139 44 140 33 140 30 142 58 140 9 137 57 

139 34. 142 54 135 52 140 0 141 41 140 10 139 -2 

139. 20. 142 57. 138 37 141 6 141 27 140 57 142 43 
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3-й рядъ, пластинка повернута Ha 150°. 

Hanpasaenie суточнаго движен!я: 186°53".2; 187°0'.7; 187° 8'.2; 
1840/67205 183/3521 

3350 15’ 3370 8’ 3359 56' 3340 57' 3359 39' 3349 47' 3340 46’ 3360 6’ 

335 21 336 5 336 53 335 53 334 19 335 10 334 50 336 12 

333 36 335 52 335 51 335 40 334 11 334 48 335 29 336 57 

336 41 334 42 334 46 334 30 338 19 339 33 336 33 335 54 

334 12 336 5 335 42 334 23 335 54 336 23 335 17 336 35 

336 9 335 12 333 30 336 24 335 58 337 44 334 8 336 13 

338 50 335 0 333 22 336 15 337 6 337 40 334 30 335 10 

336 13: 537 15 334 51 334 26 336 15 336 44 335 24^ 994 °8 

399 10 337 41 336 36 334 10 338 Т 336 10. 334 53 335 2 

334 42 337 4 332 52 335 33 334 35 335 17 335 18 3357 4 

336 50 336 43 334 57 335 19 337 0 338 25 335 31 337 52 

338 10. 335.44 334 59. 385 2 333 55 337 1. 385 19 333 

336 38 334 43: 334 24 338 36 334 19 335 33 .333 45. 396 1 

337 39 333 10 334 30 336 8 334 35 336 33. 336 24 336 

333 58 336 9 334 52 338 45 336 15 336 30 335 42 

336 54 336 49 336 22 337 18 335 20 336 40 334 49 

336 18 336 30 334 32 335 36 335 25 335 28 335 40 

336 43 336 29 334 10 334 44 335 40 335 41 335 18 

© m Ct 

II3wbpenie paaerosnis между центрами изображен. 

2-й ps». Usmbpexie идетъ съ запада на востокъ. 

MM, MM. MM. MM MM. MM MM MM. 

0.1750 0.1763 0.1782 0.1866 0.1816 0.1780 0.1874 0.1833 

1843 1. 1864 1195. "11729. 1812  .1794 .1690. 1005 

1780 "1816 ‘1805 2.1754 1790 -.1894 aaa 1059 

1350. 1758- SO %.19107 21768  .1990 179023550 

„1916 1840. 1800)" 1811 .1963 .1757- .1807 93 

1702.,.1918 ..1789 21789. 5.1899. ..1847° ПВ 

.1968 5.1061 1.1745 946 1333 51889; MOOS 

182 71899. 21827. .1853. 1798 ..1800 1130 

1925 41821 ..1815 1796 ‚1868 ...1742 .18 1226 

21829 24.1974,,421818.: 51791. 1790. 1713, ЕВ 

21905 41886-11820 71,1918 617081: .1799; 8599 6588-Е 

31945 5521899 101764 31817 51818 1822 er 
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= 

RO 9967467721739 3318317 0513027 71802718257 1860 

2851510011290: 515451 001825. 599840. 151857 005804 111944 

EST 95759 1.11080’ 11324 195615 90843 (021745 ©1775 

Mesa 6.2741 6.1985 VT USPOOS 720779 1.1848 1886 

mits 16646 051815 0.4306 1.1099 131469 011788 031883 

IST 70. 16982 1316 131489 |148 6119923) 991456 

AS 0.111 1363 > 1779 1861 5.1803 1 99830: 001/8176 

214482, 4.414452, 231820 PSS, CLASS) 11996 

eS) 3189295: 117993 3.1885 1.173507 151/295 1318300’ 21805 

Sony ПЭ 01310 5.1919 35919391 0873 6:1843 1355 

ОИ 6.1905 ESLSAS 51905 14371 111329 0518172 

Usmbpenie масштаба. 2-й рядъ. 

Южный компонентъ. СЪверный компонентъ. 

10°= 4™- 6688 a 10.44 016310 

.6748 .6406 

.6564 .6845 

.6482 .6408 

.6858 .6861 

.6562 .6653 

Среднее. 10° — 4"",6650 10-4" 6606 

Измъреше разстояня между центрами изображен, 3-й PAL; 
пластинка повернута на 180°. Изм5рен!е идетъ съ востока Ha западъ. 

MM. MM: MM. MM. MM 

0.1836 0.1770 0.1844 0.1829 0.1826 0.1787 0.1843 0.1852 

21850 915182091 51 785011805 91188817 3183499186019. 17.75 

RIES 090117590 TIE SOS OX 1076195 17829 118176! 3716 ^P TT10 

1 anoo et IO" T Ins 195910 219849 788 1959: 7.1813 

0759377219209 STI Sa 1809 9 1932 31520 1 1777 

ala, holo. 1552 4,1307 .1807 „290 dos qu 

lead SSL lors 1716 mal So e TS и: LS WA LS 

: las lo, 1086,51 909 dT Own s 185055 1920-18 

z 21800 :0:188404.1255 [Г 1816). 21488. G1 815061821 ,::189 

1 602 и Я 75184 2176085911799 35749148 AL? 



AO MENT ETS OI SSO FTL 911850 91033 91958 

‚1807 24709737764 221825 1805 1877 2.183467 22708 

26642 2218307 8218907 791 2.1807 51815; 971799 Fer 

„1885 2.1847 7521730 3314/86 371807 2.843’ 1.1815 088562 

1740 ^3870 1844 ©1849 7.1740 1826 '.1787 951 

41786 8.1842 =.1891 1751 0:135 . -1770 178977525 

„1898 1.1887 217796 (1845: ©1868 "797 1.1830 7898 

107.5 21836 217957 1317168 1856 1.1778 MST 598995 

1817 (11873 Fall 90782 CSST. 21784. “Se ae 

1794 21835 61030 1818825. 8.1736 0.1829 ИЯ 

31905 21801 21847 ANA 28852 6.1792 2.1785 

SOM lol 17991991750. 1790 71825 * „1845 

UGA 751840 bI 21825221844 7.1817 .1902 

Изм5рене масштаба. 3-й рядъ. © 

Южный компонентъ. СЪверный компонентъ. 

10 24мм. 6831 105524006682 ; 

.6408 .6380 

. 6992 . 7060 

.6544 .6450 

.6783 OCTO 

.6540 .6595 

.6510 .6418 

Среднее. 10°— 4"*.6658 E05—71 6695 

Изъ вышеприведенной таблицы He трудно будетъ получить по- 

зищонный уголъ и разстояве двухъ компонентовъ. Поправка по- 

зищоннаго угла велЪдетв!е рефракщи настолько мала, что ею 

можно пренебрегать. Среднее изъ BCbxb uawbpeniii (783) пози- 

цоннаго угла будетъ 328°.633 съ вфроятной ошибкой = 0°.035. 

и средней ошибкой одного uawbpenis 1°.45. 

Среднее pascroanie между центрами изображен! равно 0.1814 мм. 

Это разстояе необходимо перевести въ дуговую mbpy. Принятая 

величина, 10 оборотовъ винта равны 1 мм., не точна; ее над- 

лежитъ выразить въ единипахъ масштаба. Вышеуказаннымъ CHO- 

FEN 

— Te >. 
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обомъ было OuperbueHo, что 39.8088 MM. масштаба usmMbpawrTca 

39871.7 дфлевями микрометрическаго винта; поэтому приведене 

разстоян1я 0.1814 мм. на шкалу масштаба будеть—0.0003 мм.; 

такъ что PA3CTOAHIE между центрами изображен будетъ 0.1811 мм. 

liawbpenis 4 рядовъ снимковъ для масштаба даютъ, что разстоя- 

Hie между изображенями, снятыми посл$довательно черезъ десяти- 

секундные промежутки времени, въ среднемъ равно 4.6676 мм. 

(ошибка Run’a принята во вниман!е). Внося влян!е pedpaxniu и 

склонешя y Virginis, не трудно найти, что разстояше между CHUM- 

ками должно равняться 150".02; откуда получимъ, что 0.1 ww. 

равна 3”.214. Такимъ образомъ paserosHie компонентовъ будетъ 

5".821 съ вфроятной ошибкой == 0".004 и средней ошибкой одного 
измфреня 0”.17. 

ОтдЪльные ряды дають сл5дующе результаты: 

р. Te 

1 рядъ, 1-е положеше пластинки 328°.42+0°.10 — 5".814 - 0.012 

2 рядъ, пластинка повернута на | 

130 ‹ по 528 0, = 0, 09015.59 0.009 

3 рядъ, 1-е положене пластинки 328.73 £0.07 5.834 + 0.009 

4 рядъ, пластинка, повернута на 
S000 ee 328, (Ors Oe 0n поза 0.007 

5 рядъ, 1-е положеше пластинки 328.39 =0.06 5.818-0.007 

Систематическую ошибку, зависящую отъ положен1я пластинки, 

можно было бы ycwoTpbrb въ изм$реняхъ угла положення; измЪ- 

penie же разстоявя свободно отъ Hes. 
Неохновременное открыване обоихъ компонентовъ створками 

затвора можетъ подать поводъ предполагать изв$стную ошибку, 

проистекающую отъ этого. Теоретичесвй подечеть говоритъ 3a TO, 

что эта ошибка пренебрегаемо мала. Посмотримъ, насколько это 

подтверждаютъ наблюденя, BCAKI разъ имя въ виду средн!я 

ошибки измЪренй. 

Если затворъ umbeTR вляне на взаимное положевше фотогра- 

фическихъ изображенй компонентовъ, то мы должны получить 

нфкоторую разницу BO взаимномъ положенш компонентовъ для 

восточной и западной частей пластинки, для южныхъ и сБверныхъ 

рядовъ. 



50 == 

Я разбилъ Bcb измфрен!я каждаго ряда на три группы: запал- 

ную, среднюю и восточную, и получилъ сл5дующее: 

Востокъ. Средина. " Западъ. B.-3. 

p. P. p. T. р. T: p. n! 

1 рядъ 3289.56 5'".84 3289.10 5”.84 3280.42 5’.79 4-09.14 .-L- 0".05 

2,P316%.828.50.5.81 328.92 5.84 328.12 5.81 — 0.22 0.00 

3 purs 928.74 5.83 328.60 5.81 328.86 5.86 — 0.12 —0.03 

4 paıp 328.84 5.81 328.74 5.84 329.07 5.76 — 0.23 +0.02 

9 path 1929.41 5.80 328.12 5.85 328.58 5.80 —0.11 0.00 

Отклоненя Ost-West для moaumiogHaro угла и paserosmis ле- 

жатъ въ предфлахъ среднихъ ошибокъ измфренй отдфльныхъ 

частей рядовъ (=0”.21 и =0".023} и поэтому существующия 

отклонешя не должны быть объяснены вмяшемъ только одного 

затвора. Наибольшая разница въ положеняхъ, зависящая OTB 

дЪйств!я затвора, должна получиться для южныхъ и сЪвер- 

HHX'b рядовъ. | 

2 южныхъ ряда даютъ. . p= 3280.58 a r —5".816 

2 сфверныхъ ряда даютъ. р = 328°.57 g r — 5".818 

Какъ видимъ, и при этомъ мы He получаемъ замфтной разницы. 

Изъ предыдущихъ таблицъ можно вывести заключеше, что раз- 

STOAHIE и позищонный уголъ измфряются одинаково точно. 

Одной пластинки недостаточно. чтобы обнаружить CHCTEMATH- 
ческую ошибку въ H3Mb5peHisx b, поэтому я воепользовалея Hb- 

сколькими, болфе пригодными для этого изел5дованя, uawbpeH- 

ными мною пластинками. Такими оказались, KPOMB уже изелЪ5до 

ванной, пластинки 1903 г. 1 мая, 1904 г. 28 марта, 1904 года 

11 мая, 1906 г. 17 anpbas и 9 мая, 1907 года 5 апр$ля, 1908 г. 

15 апр$ля и 6 мая, 1910 года 2 и 28 апр$ля, и 1911 года 21 

и 30 апр$ля. Прежде чмъ привести результаты измфренй, я 

считаю необходимымъ предварительно остановиться на выяснения 

вопроса, насколько вмяетъ на изм5ревше положене изображенй 

относительно вертикальной лини. 

Передъ окуляромъ микроскопа, служившаго для uawbpenia фо- 

тографй y Virginis, была укрфплена оборачивающая призма. По- 

воротами этой призмы можно было JUHI, соединяющую KOMHO- 



ненты пары, устанавливать либо параллельно лини, соединяющей 

оба глаза наблюдателя (называю такое положене горизонталь- 

HBIMb), либо перпендикулярно къ этому направленю (называю это 

положене вертикальнымъ). Половина каждаго ряда изображенй 

измЪрялась при одномъ положени, другая половина—при другомъ;: 

если uawbpeuie какого-нибудь ряда начиналось съ горизонтальнаго. 

положен1я, TO слБЪдующр— съ вертикальнаго. 

Пятый pAb разбивалея на четыре части и посл$ довательность 

положешй изображенй при измрени была такова: гориз., верт... 

гориз., вертик., либо верт., гориз., верт., гориз. ИзмЪ5реня npo- 

изводились при двухъ положешяхъ негатива. 

Въ слБдующей таблицЪ помфщены разности (гориз.-верт.) измЪ- 

pesi при двухъ положешяхъ изображен й. Данныя uawbpeniii pac- 

положены въ порядкЪ времени изм5ренй. 

Пластинка 1910 r., anpban 2. 

горизонт.-вертикальн.. 

р. qu 

1-й рядъ, 1-е nogoxeude . . . .. — ur 

2-й  , пласт. повер. на 180? . . — — 0. 045. 

S с  TOngJomeHe '. . .4- — —0 . 004 

44  , пласт. повер. на 180°. . — —0 .011 

И sae среднее изъ двухъ полож. 

В a. et rer +0. 034 

ВЕНЕВ а. ел C —0. 011 

Пластинка 1910 r. anpban 28. 

1-Й pars, 1-е положеше ..... — ^ -0. 006 

Dei, UN. пласт. повер. Ha 180°. . — +0 . 034 

am, ; |Le,uogoxkene °°. .:. 11. — —0 . 031 

4й , пласт. повер. Hà 180°, . — 0. 071 

5-й и 6-5 рядъ, среднее изъ IByXb | 

ПОЛО WIACT ое DOO +0 . 028. 

Anordgob DIE de s i cua e er See “01007 
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Пластинка 1909 r., мая 2. 

1-е положене . . 

пласт. повер. Ha 180°. 

1-е положене . . . . 

+ 0°. 510 
—0 .416 
Anglise 
+0 . 309 

Пластинка 1908 r., anpbaa 15. 

1-е moJuo:kenie . 

пласт. повер. на 180°. 

1-е положеше . 

пласт. повер. на 180°. 

среднее изъ двухъ по- 

ложенй пласт. . 

Пластинка 1908 r., 

1-е положеше . 

пласт. повер. на 180°. 

1-е положеше . 

пласт. повер. на 180°. 
среднее изъ двухъ по- 

Joxenil пласт. 

04706 
0 .355 
--0 .485 
0 4205 

0.018 
+0 . 249 

man 6. 

—0 . 687 

—0.050 

+0 .052 

+0 .106 

-- 0.018 
"no equo 

Пластинка 1911 r., апрфля 21. 

1-е положеше . ! 

пласт. повер. Ha 180°. 

1-е положеше , 

пласт. повер. на 180°. 

среднее изъ двухъ по- 

ложеншй пласт. . 

—0.274 

—-0 .822 

—0 .207 

4-0 . 369 

9 . 122 
-L-0 . 200 

Пластинка 1907 r., anpban 8. 

1-е uozoxenie . 

пласт. повер. Ha 180°. 

1-е положеше . 

пласт. повер. на 180°. 

57015198 
--0 . 465 
+0 . 303 
3-0. 192 
20 210 

1-0" . 060 
. 029 

EO 
up), 

—0 

045 

005 

. 090 

1079 

. 045. 

. 015 

. 006 

. 045 

. 069 

. 003 

. 038 

. 042 

. 014 

053 

. 007 

. 008 

. 038 

. 083 

. 004 

. 006 

SEO 

- 957 

. 078 

. 066 

. 026 
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Пластинка 1906 r., anpban 17. 

1-й рядъ, 1-е положеше . . . . —0°.010 +0.017 

2-й  , пласт. повер. на 180°. +0.373 —0.005 

Ши › le положене . =... 0.15 0. 065 

4-й „ Пласт. повер. на 180°. 40.235 —0.081 

5-й „ среднее изъ двухъ по- 

ложенй пласт... . . —0.070 —0. 025 

ГО 0-02 

'`Пластинка 1911 r., апръля 30. P 

1-й рядъ, 1-е положене. . . . —0.315 —0.041 

2-й „ Пласт. повер. на 180°. — 0.0835 —0.018 

и’. 1:6 ноложене. . . 1.295 О. 032 

4-5 „ пласт. повер. на 180°. —0.462 —0.017 
5-й „  срелнее изъ двухъ по- 

ложенй пласт... . . - 0.502 —0. 002 
05 0001 

Въ среднемъ для р разница „гориз.-верт.“ равна —-0°.200 m 

для г равна —0".012; средняя ошибка этихъ опредБленй 

09.061 и —0".008. Какъ для позищоннаго угла, такъ и для 

pascroania имфется вполнф ясно выраженная разница въ резуль- 

татахъ изм5реня при двухъ положеншяхъ изображевшя. При опре- 

длени этой разности исключено BJisHie взаимнаго положешя ком- 

понентовъ, такъ какъ каждая пластинка изм$ряется при двухъ 

ея положеняхъ. 
Особенно хорошо обнаруживается систематическая разница „TO- 

ризонт.-верт.“ при изм5рейяхъ позиц1оннаго угла. ЗамЪченная 

ошибка не поддается пока какому-нибудь объясненю и HBTS 

основавший давать предпочтене измфреню при TOMB или иномъ 

положеви изображен; поэтому, какъ окончательный результатъ, 

надо взять среднее изъ измфреня при двухъ положешяхъ изоб- 

раженй. Вышеуказанная систематическая ошибка можетъ имфть 

мфето также и при изм5реняхъ двойныхъ звЪздъ помощью фи- 

лярнаго микрометра и было бы весьма важно изелЪдовать ee, 

чтобы установить, при какомъ положены компонентовъ OTHOCH- 

тельно горизонтальной лини получается боле точное изм5реше. 

ДалЪе сльлуютъ результаты измБренй вышеуказанныхъ пластинокъ. 

3 
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Mscabıyemp теперь, uwberes ли систематическая разница BP 

H3MBpeHiAXB при двухъ положен!яхъ пластинки. Чтобы исключить 

BJiaHie затвора, соединить 1-Й и 5-й, 2-Й и 4-Й ряды для пла- 

стинокъ 1903 г. марта 26 и мая 1, 1904 г. марта 28 и мая 11, 

1906 г. май 9, 1907 г. aupbus 5, и ряды 1-й, 3-Й и половину 

5-го, 2-й, 4-й и половину 5-го для пластинокъ 1906 г. апр$ля 17, 

1908 г. aupbaa 15 и мая 6, 1910 г. anpbas 2 и апр$ля 28, 

1911 г. aupbas 21 и апрЪля 30. Такимъ образомъ мы получимъ: 

| 

1-е поло- 2-е поло- | 1-е полож.— 
жене. жене. | 2-е полож. 

| 

р r p. T | p. и 

| 1908 г. марта 26 . . . .|| 3280.41 5".816 3280.74 57.818 —00.33 —0”.002 

T0093 мая | 327.97 5579] 327.283 5.818 0.11 — 0.027] 

1904 , марта 28 . . . .| 327.72) 5.846) 327.87, 5.894| —0.15| —0.048 

1904 , maa 11 . . . . .| 327.84) 5.870, 327.92) 5.839| —0.08, 0.031 

1906 „ anphaa 17. . . . || 397.59 5.862| 397.55 5.839| —0.03| +-0.024 

1906 , max 9... . . . | 326.99] 5.858| 326.94) 5.854) 0.05) 0.004 

1907 „ апрёля 5 . . . . | 326.20] 5.906) 326.27) 5.895) —0.07| 0.011! 

10082 6, 15 326.97 5.882| 326.73 5.896| 40.24) _0.016 

190999. Mar 6e Me. ee 326.86| 5.888] 327.13) 5.880| —0.27| -+0.008 

1911 ,  , 21... ..|.395.99| 5.885 325.89 5.910] 40.160.023 

1911,  , 30....1| 396.17 5.996] 396.20] 5.934 —0.03| —0.008 

Среднее. зе PT ES QE — | — | 0.01) —0.003 

Какъ мы видимъ, нельзя съ увЪфренностью установить нфкоторую 

систематическую разницу изм5рей при двухъ положеняхъ пла- 

стинки и посему лучше не вводить поправокъ —-0°.01 для по- 

зищоннаго угла и —0".003 для разетояня. 

2. FPE ER 
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Разницу вмян!я затвора на южную и сЪверную части пластинки 

мы получимъ, взявъ разницу полусуммъ изм5ренй 1-го и 2-го ря- 

довъ, 4-го—5-го рядовъ. Эти разности таковы: 

1903 

1903 , 

1904 , 

1904 „ 

1906 „ 

1906 , 

1907 , 

1908 , 

1908 , 

1910 „ 

1910 , 

1911 , 

1911 , 

Среднее 

Южные С$верные Южные р.— 
ряды. ряды. СЪверные p. | 

p. Te pd Rats p. 1 

марта 26 3280.56 5”.816| 3280.58 5/7.818| — 00.02  — 0.002. 

Mad i 327.82| 5.806] 327.96| 5.807| — 0.14| —0.001 

mapra 28 327.78) 5.876] 327.80| 5.866| —0.02 40.010 

мая 11 .....| 327.88 5.843] 327.88] 5.8621 0.00] —0.019. 

впрёля 17... .|| 327.43| 5.844) 327.59) 5.857) —0.16| —0.013) 

EL SN ISIN 327.18| 5,869) 326.75| 5.844| +0.43| +0 025 

апрёля 5 326.24! 5.882| 327.24] 5.908! —1.00| —0.026| 

ls 326.89 5.875| 326.81] 5.904) 0.08] —0.029. 

man 6... . . .|| 326.95 5.874) 327.08] 5.888) —0.13| —0.014 

aupBzus 2 . . . .| 326.67 5.893| 326.56| 5.902] 40.11 —0.009. 

» 28 326.21] 5.890) 326.91) 5.890} —0.70| 0 000 

- (ep 395.81| 5.898| 396.00) 5.913! —0.19|—0.015, 

pied 30 326.28| 5.967| 325.99| 5.900| +0.29| --0.067. 

AR © TM TEE nib cedar, cerea besagt Не 009 
| 

Изъ этой таблицы видно, что разности u3MbpeHiil южныхъ и 

сЪверныхъ рядовъ значительно меньше среднихъ ошибокъ и имЪ- 

- ють совершенно случайный характеръ и ими можно пренебрегать. 

Переходимъ теперь къ опредЪленио разницы вляюя затвора Ha 

восточныя и западныя части пластинки. Изъ таблицы на стр. 

можно взять, какъ это показало предыдущее изслЪдовавше, непо- 

средственно среды!я значен1я „Вост.—Запад. “для каждой пластинки; 

тогда мы получимъ: 



Восточ.-Запад. 

p. p. 

1903 г. марта 26 20. 09-06 —+0".01 
1909.5) Mag. Er toi 0. 02 8-0. 01 

1904 „ марта 28 .... — 0. 05 —-0. 01 

1904 „ мая 1... О Lo —0 . 06 

1006: апрёля 17. . 2.2 0" 01 --0.02 

19067, mas D О. 06 —0 . 02 

1907 „ апреля... О. 29 —0 . 06 

1908 , р OMS 0 . 00 

1908 , was 6. amen. 09 —0 . 02 

1910 ap pia о. 0. 13 +0 . 02 
19107, Don ae 0.26 0 . 00 

DOT. 0: —0 . 04 
1911, pps DO M о 0,20 0 . 00 

DE THE с О. OD —0 . 01 

И для u3wbpenuili восточной и западной части пластинокъ нельзя 

указать замфтной систематической разности. Затворомъ можно 

пользоваться, сл$довательно0о, при фотографировани двойныхъ 

звЪздь TBMB методомъ, которымъ дфлались снимки y Virginis, 

безъ onacenia внести зам$тную систематическую ошибку. 

5. 

Перехожу теперь къ вопросу о моментальноети снимковъ и 

такъ называемомъ отталкивани изображенй. Вопросъ о момен- 

тальности сводится къ тому, можно ли допустить, что возмущаю- 

mee xbücrBie атмосферы разно дЪйствуетъ на IBS близко нахо- 

дяпияся другь отъ друга звЪзды. Kem же такая разница вяня 

атмосферы существуетъ, то надлежитъ изслфдовать, какъ это дЪй- 

стве скажется на фотографическомъ изображени звЪзды. Я OCTA- 

новлюсь только на случаЪ двойныхъ близкихъ звЪздъ одинаковой | 

яркости (звЪздъ подобныхъ y Virginis). 
Пучки cBbTa, идупще orb двухъ компонентовъ, проходятъ атмо- 

сферу по различнымъ путямъ, если такъ можно выразиться, 

по цилиндрамъ воздуха, общимъ основашемъ которыхъ является 

объективъ. Если допустить, что на изображен!я замфтно BAIAMTB 

слои воздуха, лежапше на разсетояни 10 к. M. отъ объектива, TO и 
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тогда при pasmbpaxb нашего объектива (380 мм.) эти цилиндры 

будуть имБть общую часть, будутъ налегать другъ на друга. 

(laxe на высот$ 10 к. M. оси цилиндровъ будуть отстоять на 

80—35 см. другъ orb друга.) Наибольшее возмущающее дЪй- 

сте имфють нижележащ!е слои; но туть уже въ значительной 

Mbpb пути сливаются и искаженя изображен!я должны быть весьма 

близкими. Судить о разниц$ въ искаженши изображен!я двухъ 
компонентовъ можно только или по сл$дамъ двойной звЪзды, или 

по моментальнымъ снимкамъ, отнюдь не по CHAMKAMB съ боль- 

шими экспозиц]ями (0°.1 и больше), TAKB какъ мгновенныя изоб- 

paxeHia будутъ налагаться одно на другое и, въ случаЪ неоди- 

наковаго возмущающаго дЪйств1я атмосферы на оба компонента, 

центры изображенй не будутъ соотвфтетвовать дЪйствительнымъ 

положенямъ звЪздъ. Въ KOHN книги приложена таблица, на ко- 

торой воспроизведены увеличенныя части слфдовъ у Virginis. He- 

смотря на то, что елБлы значительно искажены, эти искаженя 

одинаковы для обоихъ компонентовъ. 

Что же касается моментальныхъ снимковъ, TO велфдетве aTMO- 
сферныхъ возмущешй изображен!я звЪздъ не всегда бываютъ 

круглыми, HO тфмъ не Membe большей частью 065 звЪзды имфють 

одинаковую фигуру; только Takie снимки и подлежатъ измЪрен!ю. 

Въ этомъ случа$ нить микрометра можетъ быть установлена очень 

точно на соотвфтственныя точки изображевй и ошибки usmMbpenia 

будуть ничтожно малы !). | 
Выше мною уже было указано на BJisHie искажен!я желатиннаго. 

елоя Hà положене компонентовъ двойной звЪзды и на возможность 

компенсировать это вляне измЪренемъ большого количества сним- 

KOBb; и я полагаю, что если мы имфемъ на одной пластинкЪ Hb- 

сколько снимковъ двойной звЪзды (4—5, какъ это дфлаетъ, напр., 

Thiele) съ сравнительно большой экспозищей (0°. 1 для у Virginis), 

то, сколько бы мы ни измЪряли, искажен!я слоя мы He исключимъ. 

Я предпочитаю поэтому получать 4 снимка съ экспозищей ‘/,0 » 
чфмъ одинъ снимокъ съ экспозищей 0°. 1 (07. 1—4. 1/^,,). Сумма про- 

1) Многочисленныя наведен!я на разныя пары (разныхъ конфигурац) да- 

ютъ, что средняя ошибка одного наведения — == 0.0011. При экспозищяхъ же 

въ 0°.1 y Virginis получается большимъ narHOM и средн!я ошибки наведен!я 

значительно больше. 
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должительностей экспозищи для 4 моментальныхъ снимковъ та же 

самая, что и одного; и вян!е атмосферныхъ возмущен въ 000- 

HX'b случаяхъ скажется совершенно одинаково (только таке снимки 

и измфрялись) между TEMB искажен!е желатиннаго слоя, при въ 

четыре раза большемъ числЪ снимковъ, компенсируется въ значи- 

тельно большей mbps. 

2-го 1юня 1907 г. я сфотографировалъ y Virginis, съ спещаль- 

ной пфлью изсл$довать BJiAHie экепозиши на положене звЪздъ. 

Экспозищи были взяты моментальныя, пятикратныя моментальныя 

(пять моментальныхъ снимковъ, налегающихъ одинъ на другой), 

0°. 1, 07.2, 05 и 1°. Beb енимки были сняты при движущейся трубЪ. 
Измфреюше пластинки при двухъ ея положеняхъ дало MHb слЪ- 

дующее: (я даю mnawbpeHie для каждаго положевшя пластинки OT- 

ДЪлЬНо) '): 

3 | l-e положеше | 2-e положене | 
& 4 Е пластинки. пластинки. Ei Е. = E 

s Oxemosumi > Es = ERS ERS 
2 Е 

| = © © 9 = or © m = 2 
sn E MES c Ee c 

> Ay = В = 

Ce Cc. [0] 0 о мм. 

1 0.1—0.2.. 15 | 326.68] 0.1842] 326.58] 0.1838} —0.22==0.0011 

2 С: 15 | 826.12) 0.1839] 326.231 0.1833) —=0.13|==0.0007 

3 LOC. .........|15 | 326.37| 0.1829) 326.19) 071835 15:018 =-020005 

4 Мгновенная . .| 12 | 326.52) 0.1836] 326.22] 0.1834) =0.40)=0.0015 

| 5 Пятикратная . 15 | 326.63) 0.1860! 326.14| 0.1864 2:0.18/2€0.0007 

| 6 Мгновенная. 11 |326.60| 0.1836] 326.29] 0.1845} =0.37/0.0013 

| 
| ICH 15 | 326.21] 0.1830| 826.25) 0.1840} =0.17/==0.0009]| 

| 8 1/9 Ce . 15 | 326.65) 0.1847| 326.26] 0.1852| =0.17|==0.0008 

| 9 T6... . . .-.]| 13 |326.44|0.1832| 326.33] 0.1848) #0.17 +0.0007 | 

Прежде всего въ uawbpeniax'e позицоннаго угла замфтна сиете- 

матическая ошибка, и больше всего она для пятикратныхъ момен- 

1) СлБдуеть замфтить, что на этой пластинк$ вслфдстые дурныхъ изобра- 
женй снимки съ мгновенными экспозищями значительно хуже, ч$мъ Hà TBXE 

пластинкахъ, которыя я обыкновенно употреблялъ для изм5ревя. 



тальныхъ CHUMKOBS. Сопоставляя теперь HawbpeHia для двухъ 

положен пластинки, мы получимъ такую табличку, 
a 

О 6 ET 

1-е moxoxeuie  2-e noxoxenie ur gs 
пластинки. пластинки. ВУ = 

пластинки. =. = 

p. r. р. D р. г. 5 
Среднее изъ BCBXB ge 0 м м. 0 мм. 0 MM. 

НОВ: аки, 2 32604101836 7820.31 018417 326.36 .0. 1838.8 

Средн. изъ мгнов. эксп. 326.56 0.1336 326.26 0.1840 326.41 0.1338 9: 

Сред. изъ пятикр. эксп. 326.63 0.1860 326.14 0.1864 326.38 0.1862 1 

Въ предЪлахъ вЪроятныхъ ошибокъ 23 снимка моментальныхъ 

даютъ TO же самое, что и 88 CHHMKOBB съ выдержкой. Благодаря дур- 

нымъ изображеншямъ средняя ошибка одного измфреня моменталь- 

ныхъ снимковъ больше, чмъ это получается для другихъ пластинокъ. 

съ 1 Virginis. Пятикратныя снимки не отличаются значительно OT мо- 

‘ментальныхъ и снимковъ съ выдержкой. И въ этой табличкЪ замЪтна 

небольшая систематическая ошибка измфрен!я при двухъ измфре- 

HIAXB пластинки, какъ для р, такъ и для г, но она весьма мала. 

Чтобы сравнить точность, съ которой изм5ряются разстояя ва 

снимкахъ CB выдержкой и моментальныхъ, надо моментальные 

снимки привести къ тому же времени экспозиши. Я беру поэтому 

срелёя изъ 4(4.'/ „= 0°.1) послфдовательныхъ измфрешй момен- 

тальныхъ снимковъ и получаю слфдующее: 

Мгновенныя экспозиши. Экспозищя 021 02.2. 

1-е полож. пласт. 2-е полож. пласт. 1-е полож. пласт. Зе полож. пласт. 
р. ipa р. т р. T p. TR 

396061 0.1813 325069 0.1839 326075 0.1794 327045 0.1782 
326.61 1830 326.89 .1809 324.22 1993 326.92 1992 
396 30' 7.185641 326.98 1853 398:95  .1961 396 79 1937 
395.68. .1825 326.22 1862 325.68 1867 3927.10  .1950 
27.58 |.1835 326 .41. .1811 324.78  .1823 325.82  .1785 

POS 186010:320 1260 4 T8617 327.55 7.1932 326 02 * 71821 

329.80) °.1810 326 .55  .1800 

926 02 1510’ 325 45" 1829 

Sl a rer 

201.89 „1875 9321.08 19899 

9291.99 $71503*:321:522^ 7.1817 

326.95  .1850 324.93 .1826 

SOS LUGS 325921819 

920110511: 17991326138: 1151769 

327.25 .1833 327.35 .1838% 



AGREE 

Сравнивая величины p и г, легко примЪтить, что моментальные 

снимки, редуцированные къ тому же времени экспозищи, даютъ 

лучшее corJacie, ч$мъ снимки съ выдержкой. 

Отм$чу 3xbcb еще разъ обстоятельство, которое кажется MHS 

особенно важнымъ. Главную опасность при фотографированш та- 

KHX'b двойныхъ 3Bb3Ib, какъ » Virginis, надо отнести Hà счетъ 

искажен1я свЪточувствительнаго слоя. Исключить вляюше этого 

искажея можно только H3MbpeHieMB большаго числа паръ, раз- 

бросанныхъ на значительномъ кускф желатиннаго слоя. Преиму- 

щества моментальныхъ снимковъ въ смыслЪ экономш времени при 

наблюден!яхъ вырисовываются особенно рельефно. 

Вышеприведенныя соображеня и изол$дован!е пластинки 2 1юня 

1907 г. позволяютъ сдЪлать сл5дующе выводы о преимуществахъ 

моментальныхъ снимковъ: 1) меньшее число моментальныхъ CHHM- 

ковъ Y Virginis даютъ Tb же результаты, что и большее число 

CHUMKOBB съ выдержкой; 2) usmbpevie отдфльныхъ паръ дфлается 

Toyube и 3) получается значительная экономя времени при на- 

блюден!яхъ. 

6. 

Остановлюсь на Takb называемомъ отталкивани изображен, 

указанномъ С. К. Костинскимъ !) С. К. КостинсюыЙ даетъ для 

своихъ снимковъ эмпирическую формулу этого кажущатоея OT- 

талкивашя и въ результат$ ua3wbpeniii приходить къ выводу, 

что отталкиване перестаеть быть замфтнымъ, когда paserosnie 

между внутренними краями двухъ звфздъ превышаеть O™™. 08 

и что „Dennoch wird das Bild des Hauptsterns А verschoben 

(entweder wirklich oder scheinbar)“. Это-то второе предполо- 
жене (scheinbar) и то обстоятельство, что CMbmaerca главная 

звЪзда, заставило меня думать, что такое отталкиване не должно 

имЪть мфета на моихъ фотограф!яхъ съ у Virginis. Ho, съ другой 

стороны, если отталкиване, видимое или истинное, существуетъ 

между звЪздами разной яркости, то HETB, повидимому, ocnoBaniit 

предполагать, что оно не будетъ существовать и для звЪздЪ оди- 

наковой яркости. Поэтому необходимо было изелЪдовать вопросъ 

о существовани отталкиваня для y Virginis. 

1) Mitteilungen der Nikolai-Hauptsternwarte zu Pulkowo. № 14. 
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Я воспользовался для этого изм5рен1ями пластинки OTB 2 юня 

1907 г., на которой были снимки съ разстоянями между внутрен- 

ними краями отъ 0“. 115 и до O"". 00, и xpyrie, rab одинъ ком- 

понентъь налегалъ на другой. Въ нижесл5дующей таблицЪ (см. 

стр. 48) даны CperHis изъ двухъ измфренй разстоян!я между цент- 
рами при двухъ положешяхъ пластинки, отличающихся Ha 180°, и 

pascroanie между краями изображен. | 

Соединяя usmbpenia (стр. 48), разбитыя на группы посредствомъ 
черточекъ, мы получимъ: 

co CET = LE „58 

= Dc © LO = 2 E 3292 ERS S CES ara MESES cones xe dm 
A B. S 5 o°3 He B 

= = © SH 

0.001 0.1858 —-0.0016 -+0.0048 -+0.0028 

0.037 0.1826 —0.0016 0.0042 0.0013 

0.044 0.1848 0.0006 -+0.0040 -—+0.0011 
0.055 0.1840 —0.0002 0.0034 0.0008 

0.066 0.1829 0! 0013 2010040 20.0011 
0.075 0.1842 030000120004 722020011 

0.084 0.1855 —0.0013 0.0039 +0.0010 

0.098 : 0.1854 —0.0012 --0.0041 0.0012 

0.129 a. seen. 0.1833 —0.0009 0.0045 =+0.0009 

Среднее значене безъ моментальныхъ снимковъ равно 0””. 1842 

Средюй результатъ изм5ренй моментальныхъ снимковъ отличается 

меньше, WbMb Hà одинъ микронъ, отъ средняго результата, осталь- 

ныхъ измфренй. Прежде всего мы видимъ, что о какой-нибудь 

зависимости разстоянйй между краями и разстоянй между цент- 

рами зв$здъ He можетъ быть и р$чи,—мы имфемъ совершенно 

случайный ходъ OTKIOHeEHI or средняго значешя. Такимъ обра- 

зомъ, можно утверждать, что на моихъ снимкахъ y Virginis такъ 

называемое отталкивае не проявляется. 

По wmbuio С. К. Костинскаго происходитъ отталкиваве изоб- 

раженя главной зв$зды отъ изображеня слабой, и Bb этомъ 

OHb видитъ указаве на то, что это отталкиване вЪроятнФе всего 

есть особая погрфшность измфренйй. 



TENA 

E AR Ges 

IN T | AG: Mens | A T A | т | ANC | T | 

MM MM MM. | MM. MM. "MM. MM. MM. Мгновенная 

—0.031/0.1867| +-0.050 0.1820] --0.0690.1794|--0.085 0.1836] экспозищя. 

0.0180 isse 0.051/0.1788 0.086.0.1846 
0.070.0.1932 | zs 

0.0240.1843] 0.052)0.1896 M 0.087/0.1859 0.1795] 
0.070'0.1795 | 

0.053 0.1871] T7 2| 10.087 0.1902 0.1793. 
0.0310.1794 0.071/0.1811 | 

| 0.054/0.1824 | 0.088.0.1782 0.1858 
0.033/0.1844 ed é 0.073/0.1840 

0.054/0.1826 | (0.1859 
0.036,0.1810 24 .| 0.0740.1788| 0.090/0.1839 

0.055/0.1854 | 0.1766. 
0.036/0.1806 j 0.0750.1886] 0.0910.1889] . 

2 0.055.0.1786 = : 0.1829 
0.037 0.1784 i 0.075 0.1876] 0.091/0.1880| „= | | 

^ 0.056/0.1910 | Es 10.1757 
0.038/0.1799 0.07600.1887| 0.09100.1776| 5 | 

0.056/0.1835 | = |0.1746| 
0.039,0.1812 d 0.0770.1304] 0.0940.1849| 8 

,,| 0.0570.1860 | & [0.1804 
0.039,0.1921 bí 0.0770.1820] 0.0950.1830] 25 

i _| 0.0570.1847 | | E 10.1927 
0.039/0.1807 d 0.077/0.1873| 0.096/0.1798|] = 

„| 0.0580.1838 | $ 0.1816 
0.039/0.1828 i 0.0770.1797| 0.0960.1886| 'e 
ar 0.058/0.1834 Е. e io 2 10.1902. 

0.0580.1864] "| " |o" MONETE DE 
| d 0.078/0.1780| 0.0990.18: я 
| 0.0400.1913| 0.059 0.1810 Ея p.159 & 10.1888 
| | "eot EEE | 0.078/0.1852] 0.1050.1932! = | 0.041/0.1846 | E 

0.061 0.1844] à 67 RT eS o. dum inris .079,0.1868| 0.1090.1871| Е e 
0.063/0.1836 d UE è solo re 0.079/0.1908} 0.1100.1865] 5 | 

Sn He 0.063/0. 1804 I—1 0. 11010.1880 E PAIE 

|: | 0.0630.1823| 0.0800.1949 SOS 
0.045/0.1856 a 

oe’) 0.0650.1876| 0.08000.1889 & | 0.1860 
0.045 0.1794 | o > 0.0650.1774| 0.080 0.1867 = 
0.046 0.1888 | = | 

0.065.0.1900| `0.081 0.1804 = | 0-183 
0.047.0.1868 | 0.1872 

0.066 0.17981 0.081/0.1805 ln 
- 0.048/0.1850 

?"| -0.06710.1854] 0.082l0.1874 10-1801 
0.048/0.1893 | 

"| 0.0670.1796| 0.0330.1810 0.1836 
0.048/0.1809 | | 

0.0670.1888| 0.083/0.1922 
0.049/0.1829 | | N 

| 0.068.0.1838 008410; 186) 

-+0.050/0.1809} +0.068 0.1784 +0.085)0 1828 | 
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Mut кажется, 1510 это можеть быть выяснено весьма простымъ 

премомъ. 

Изображене слабой звфзды налегаетъ на изображене яркой и 

является цфликомъ на фонБ яркой звфзды. Искажене, если и 

происходить, то только въ OTTEHKB полут$ни и контраст съ 

окружающимъ несимметричнымъ фономъ. Въ изображенш яркой 

звЪзды слабая звЪзда какъ бы вырЪзаетъ небольшой кувокъ. При 

наведен!яхъ на слабую звЪзду установка на средину дЪлается 

достаточно точно, такъ какъ дефекты въ симметричности могутъ 

быть легче оцфниваемы. Установка на яркую звЪзду вообще за- 

труднительнЪй, особенно при несимметричности изображен!я; и 

©редина ея невольно относится нами къ искаженному изображеню, 

T.-e. CMBINACTCA въ сторону противоположную OTS слабой звЪзды. 

Еели эти разсужденя справелливы, то можно указать весьма 

простой способъ въ значительной wbpb уменьшить эту ошибку 

uawbpenis. На особой пластинкЪ заготовляются фотографии звЪздъ, 

своими размБ5рами похожихъ на изображеня одной изъ изм$ряе- 

мыхъ звфздъ,—допустимъ, болЪе слабой. Эта пластинка подклады- 

вается подъ измфряемую пластинку и подходящее изображеше 

устанавливается по другую сторону яркой зв$зды такъ, чтобы 

получалась симметричная фигура. При такихъ условяхъ оцфнка 

средины яркой звЪ$зды можетъ быть едфлана весьма точно. По- 

добныя изм5реня были мною произведены и я получилъ, что раз- 

стояше въ 0,27 мм. между центрами изображен была Ha0.0043 мм. 

больше, когда боковая вспомогательная звфзда была удалена. Раз- 

CTOAHIe между краями большой и малой зв$зды было—0.04 мм. 

Для этой же цфли было бы удобнфе пользоваться боковымъ 

микроскопомъ и зеркаломъ, которые давали бы воздушнее изоб- 

ражеше вепомогательныхъ звЪздъ. 

Но вообще говоря, я полагаю, что надо избфгать получать 

TAKiA сливаюпйяся изображен!я не одинаковой яркости, такъ какъ 

изм5рен!я въ этомъ случаЪБ не могутъ быть точными. Въ такихъ 

случаяхъ я съ большимъ успфхомъ пользовалея пленочнымъ мик- 

рометромъ. 
ie 

Перехожу теперь къ изсл5дован!ю Thxb uswbnenii въ фотогра- 

фическомъ слоЪ, о которомъ говорить Thiele въ Astr. Nachr., 

N 4224. 
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Thiele говорить о систематичеескихъ USMPHCHIAXB разетоянй. 

между звЪздами съ течешемъ времени; и мнЪ было интересно по- 

смотрЪть, что дфлается съ моими пластинками y Virginis и имБ- 

ются ли Bb нихъ такого рода uawbnenis. 

Я перемЗрилъ въ sHBapb 1908 г. пластинку съ y Virginis oT. 

19-го aupbaa 1907 г., которая мною была уже разъ uswbpeHa въ 

августЪ 1907 r., т.-е. черезъь 4 м$фсяца посл полученя фото- 

rpadiu. 1-Й разъ mswbpenis, слЪдовательно, были сд$ланы лЪтомъ, 

второй разъ зимою, такъ что въ этомъ отношени имЪется ана- 

JXoria cb условями msawbpenuis Thiele. Я измЪфрилъ только 1 рядъ 

CHUMKOBB, именно 3-й южный pale (46 naps), и 2 ряда масштаба, 

Jexamie по 005 стороны отъ этого pata. 

21-го января я положилъ пластинку въ воду на шесть часовъ 

и изм5риль опять Tb же ряды тогда, когда пластинка была еще 

мокрой; въ концЪ измфрен!я только край пластинки сталъ подсыхать. 

22-го января, когда пластинка уже высохла, я повторилъ изм$рен!я. 

Jaube слфдують эти suawbpenis: 

ИзмБрен!е разстоян!й. 

"EUN EE = 2.80 SR SP 

0.1967 0.1916 0.1916 0.1927 0.1850 0.1821 0.1857 0.1804 
1905 .1888 .1883 .1848 1859 .1871 .1809 .1871 
1643 .1587 .1597. .1636 1759 1736 1778 1744 
1897 1800 .1754 1789 1858 1887 1853 1868 
1901 1867 1896 1873 - 1814 1856 1888 1800 
1922 .1977 1951 1949 1791 1738 1783 1845 
1896 1857 1828 1860 1912 1828 1882 .1953 - 
1808 1795 1829 1810 1888 1936 1970 .1914 
1922 1873 1904 1883 1897 1872 1899 °.1916 
1912 1918 1989 .1939 1927 1899 1917 1866 
1859 1855 21836 .1898 1788 1835 1891 1779 
1786 1771 1779 .1783 1789 1728 1735 1766 
1917 1989 1843 .1848 1779 1730 1750 21690 
.1966 .1860 .1867 .1889 .1819 1855 1300008 



1907, августъ. 

Е E 1 

.1810 

1776 

1656 

.1828 

.1776 

.1986 

.1725 

.1789 

.1852 

1908, январь. 

MM. 

.1849 

.1755 

.1714 

.1813 

.1786 

.1953 

.1738 

217098 

.1874 

= 1908, января 21, 

мокрая пласт. 

E 

p— O0 -1 © 

1741 
1816 

1793 
1844 

1955 
1797 

723 
1793 

= 1908, января 22, 
сухая пласт. 

= 

m Qo > BD 

1756 

.1699 

.1815 

.1756 

.1954 

.1710 

.1806 

.1845 

1907, автгустъ. 

MM. 

.1796 

.1934 

.1891 

.1892 

.1848 

.1746 

.1832 

.1941 

.1788 

1908, январь. 

MM, 

.1810 

1937 

11925 

.1857 

.1797 

.1733 

.1900 

‚1908 

.1834 

Wawbpeuin масштаба равнаго 150.02 
LI 

Южный компонентъ 3-го ряда. 

1907, августь. 
MM. 

4.6432 
4.6905 
4.6517 
4.6647 
4.6796 
4.6724 
4.6196 

1908, январь. 

4.6417 
4.6886 

4.6514 

4.6598 

4.6838 

4.6753 

4.6225 

1908, aus. 21, мокрая пласт. 

4.6372 
4.6979 
4.6574 
4.5665 
4.6734 
4.6728 
4.6245 

1908, янв. 22, сухая пласт. 
MM. 

4,6327 

4.7003 

4.6467 

4.6688 

4.6782 

4.6688 

4.6265 

Южный компонентъ 3-го ряда. 

4.6345 

4.6775 

4.6387 

4.6973 

4.6688 

4.6682 

4.6531 

4.6258 

4.6798 

4.6569 

4.6952 

4.6757 

4.6678 

4.6550 

4.6301 

4.6776 

4.6352 

4.6975 

4.6743 

4.6676 

4.6503 

4.6285 

4.6768 

4.6390 

4.6945 

4.6730 

4.6677 

4.6504 

Е 1908, января 21, 

мокрая пласт. 

AST 

T Ne) © сл 

.1957 

.1868 

.1852 

1725 

1873 

.1806 

.1858 

1908, января 22, сухая пласт. 
E 

1812 
1978 
.1906 
.1860 
1816 
1737 
1858 
1891 
1848 

С$верный компонентъ 3-го psa. 

: 1907, августъ. 

1908, январь. 
MM, 

4.6243 4.6229 

4.7004 4.6970 

4.6507 4.6557 

4,6733 4.6757 

4.6544 4.6541 

4.6835 4.6770 

4.6306 4.6380 

СЪверный компонентъ 3-го ряда. 

4.6330 4.6422 

4.6721 4.6674 

4.6502 4.6576 

4.6830 4.6888 

4.6695 4.6732 

4.6723 4.6797 

4.6562 4.6517 

1908, янв. 21, мокрая пласт. 
MM, 

4.6289 

4.6936 

4.6562 

4.6139 

4.6509 

4.6810 

4.6347 

1.6436 

4.6648 

4.6396 

4.6872 

4.6754 

4.6793 

4.6541 

1908, aus. 22, сухая пласт. 

4.6180 
4.7021 
4.6469 
4.6834 
4.6408 
4.6870 
4.6336 

4.6463 
4.6663 
4.6334 
4.6926 
4,6705 
4.6774 
4.6540 
4% 
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Соединяя результаты измфренй, мы получиимъ: 

Для 1907 r., авгуетъ r = 0.1859 0.0008; средн. ош. одн. 

u3wbp. — +0.0079; 150”.02 = 4.6612; 

Для 1908 г., январь r — 0.1847 0.0007: средн. ош. одн. 

измвр. — 10.0077; 150".02 — 4. 6614. 

Ana 1908 r., янв. 21; мовр. пласт. r= 01852 -1- 0.0007; Cp. 

ош. OJH. uawbp. — 0.0065; 150".02 — 4.6616. 

Для 1908 r., янв. — сух. пласт. r= 0.1850 + 0.0007; средн. 

ош. одн. изыфр. — 20.0072; 150".02 — 4.6609. 
Кром этой пластинки, я изелфдоваль и другую, полученную 

26-го марта, 1903 года и изм5ренную въ первый разъ въ январЪ 1904 

года. Въ этотъ разъ я измфрилъ на ней рядъ, содержащй 142 пары. 

Изм5решя дали сл5дующее: 

MM. 

Р1904 — 

Tao = DM ES 

Масштабъ также He измфнилъ своей величины. Эти muawbpenis 

приводятъ къ сл5дующимъ выводамь. 1) Какъ это слБдуетъ изъ 

uawbpenris масштабовъ, Hà моихъ пластинкахъ нельзя замфтить 

измЪненй разстоян1я между звЪздами съ TeyeHieMb времени. 

2) Разница измфренй паръ достигаетъ иногда значительной ве- 

личины, но носитъ совершенно случайный характеръ, такъ что 

систематическаго измфнен1я разстоянйЙ между парами на моихъ 

пластинкахъ не существуетъ. 3) То обстоятельство, что мокрая 

и сухая пластинка даютъ одни и Th же результаты, приводить 

насъ къ заключению, что если въ фотографическомъ cob имфетея 

искажене, то оно въ среднемъ при большомъ числЪ uaswbpeniii 

компенсируется. 

Отрицать искажешя слоя нельзя, HO эти пскажевя должны 

разсматриваться какъ случайныя; и это лишнй убЪфждаетъ Hach 

въ необходимости измфрять возможно большое количество CHHM- 

KOBb двойной звЪзды. На результатъ измфрен!я можетъ имЪть 

BJisgie и структура чуветвительнаго слоя, на что указываетъ 



Perrine въ своихь двухъ статьяхъ (Lick Observatory Bulletin 

№№ 143 и 148), HO Bulanie структуры должно разсматриваться 

какъ случайная ошибка и при большомъ числЪ uawbpeniii должно 
компенсироваться. 

Это заставляеть еще лишяЙ pase убЪдиться въ необходимости 

измфрен1я возможно большаго числа фотографическихъ снимковъ | 

двойной звЪзды. 
Narbe слфдуютъ результаты изм5ревй пластинокь — y Virginis, 

полученныхъ въ промежуткЪ между 1902 г. и 1911 г. 

вн | 
Фо- t EE i 
кусъ. E m p | "E 

1902, anphua 30. . 127.63) + 09.2 C.|32".101 3280.3277 == 00.125/5".8077 2-0" .017 

1902, мая 14. .|27.30 + 8.5  |32 .1651328.430 --0.109/5 .821#0 011 

0902 123. 127. 00 4 00152138 — 5 .836--0 .009. 

1903, марта 26. .|27.70| — 4.4 132 .1401328.633 =0.085/5 .821=0 .004 

1903, мая 1. .|27.38 | 4-13.8 [32 .115/327.937 =0.036]5 .815==0 .004 

1904, марта 28. .|27.70| — 5.7 132 .150 327.903 + 0.038/5 .877-€0 .007 

1904, мая 11. .|27.40 +12. -1 (Su) n2 N Or eo C9 bo -1 .830 + 0.040/5 .855+0 .008. 

1905, марта 15. . 27.60 — 2.3  |32.116/|327. 7793 21.0.212/5 .8130 016 

1906, ampbzs 17. . 127.75 + 7.9 132 .139327.535 &0.067|5 .8500 .011 

О 132.151326.935 =0.053|5 1906, мая 9. .|27.55 +19. .859=0 .008 

1907, anptıa 5. . 27.80 4 1.1 132.168326.817 &0.1185 .904+0 .011 Or 

и т 8. .127.80| + 1.0 (32.161 327.245 0.07715 .894==0 .010 

POS 70.15... 22.80 1.0.5, 132, -134326.845 =0.095|5 .888==0.013) 

1908, мая 6. .127.80 + 2.9 132 .160/326.993 &0.064 5 .884+ 0.009. 

IIS es 2. .127.75) + 5.9 32 .186326.680 2: 0.089/5 .914 0.012 

0 32 .124326.663 = 0.064/5 .900= 0.007 1910, anphra 2. . 27.50 OR 
| 

1910, » 28. .127.45 +16.5 132 .092/326.442 0.09115 .894# 0.011 | 

и Е 27.6 | 6.2 132 .053|325.917-==0.082]5.898== 0.011 

О 50:30 DER 27.5 |--14.2 132 .147|326.178 #0.1055 .930= 0.014 
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Kpowb у Virginis, я получилъь TBMB же метоломъ фотографии 

€ Ursae Major и a Geminorum. 

Результаты uawbpenis таковы: 

Е Urs. Major. 1904 г., марта 26; r= 2".642 + 0" .006 (370 naps); 
p.=.139°.39 + 09.090 (287. naps). 

a Geminorum. 1904 r., марта 1; r — 5".552 2- 0".007 (201 пара); 

p = 223°.81 + 0°.060 (171 пара). 

ВездЪ даны CpexHiA ошибки. 

8. 

При фотографировани этихъ двухъ звфздъ, а также при ocy- 

ществлени каталога двойныхъ звфздъ, y меня возникли указан- 

ныя уже выше COMHBHIA Bb возможности достаточно точнаго из- 

MbpeHiA снимковъ такихъ двойныхъ звфздъ, въ которыхъ KOM- 

поненты значительно разнятся по яркости. Въ этомъ случаЪ BCE 

ошибки HepaBHOMbpHaro хода часового механизма, ошибки ре- 

фракщи, неспокойствя изображен, различно отзовутся на 3Bb3- 

дахъ различной фотографической яркости. Чтобы уничтожить вы- 

зываемыя этимъ ошибки uawbpenis, необходимо было прибЪгнуть 

Kb методу выравниван1я яркостей компонентовъ. 

Такое выравниван!е яркости двухъ звЪздъ практиковалось уже 

ранфе; при этомъ употреблялея вращающиеся дискъ съ прорЪзами, 

непрозрачный и полупрозрачный экранъ, который временно по- 

крывалъ Combe яркую звЪзду и т. п. Я предпочелъ употреблять 

свЪтофильтръ, приготовляемый мною сл5дующимъ’ образомъ. На- 

сыщенный растворъ ауранцщя ') въ эеирЪ разводилея 3°/, колло- 

xioHomB Schering’a въ той пропорши, которая была необходима, 

для получен!я соотвфтетвующаго поглощеня. Коллод1онъ, окра- 

шенный ауранщемъ, я наливалъ на стеклянную пластинку совер- 

шенно такъ, какъ это длается при приготовлени. коллодлонныхъ 

пластинокъ мокрымъ способомъ. Посл того какъ KOJIOLIOND 

высыхалъ, можно было уже нарфзать помощью бритвы на изм$- 

рительномъ приборЪ Репсольда полоски произвольной ширины (я 

нар$залъ обыкновенно полоски въ !/, мм. и 1 мм. шириной. эти 

1) Aurantia М. P. extra (Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation). 



полоски сдирались очень легко, если только стекло было въ долж- 
ной wbpb чисто !). 

Чтобы имфть возможность прикрывать этими полосками необхо- 

димыя MHb мфета пластинки, я сконструировалъ небольшой микро- 

метръ, который можно было бы назвать пленочнымъ микрометромъ. 

Микрометръ этотъ былъ провизорно сдЪланъ нашимъ механикомъ 

по моимъ чертежамъ. 

Онъ представляетъ изъ себя обыкновенный позищюонный микро- 

метръ Cb позищоннымь кругомъ, раздЪленнымъ на 30’ и OTCue- 

TOMB на верньерахъ въ 1’ и микрометрическимъ винтомъ, одинъ 

оборотъ котораго равенъ приблизительно 15". 
На подвижныя салазки микрометра вакладывается мфдная рамка, 

которая на цилиндрическихъ ползушкахъ можетъ двигаться Bb 

направлени, перпендикулярномъ къ верхней плоскости салазокъ, 

TAB въ обыкновенныхъ микрометрахъ натягиваются нити. Пру- 

жины, подложенныя подъ эту рамку, приполнимаютъ ее надъ 

поверхностью салазокъ. На pamkb имфютея три, сверху шлифо- 

ванныя, площадки, выдаюцияся надъ общей поверхностью Ha 1 мм. 

Нодъ двумя изъ этихъ площадокъ боковыя стороны скошены, 

противъ третьей сдЪланъ прорЪзЪъ въ ckocb. Полоски пленокъ на- 

тягиваются на особыхъ отъемныхъ рамкахъ, съ отшлифованной 

верхней поверхностью. Эти рамки имфютъ Cb одной стороны два 

крючка, а съ другой зажимной винтъ. Такихъ рамокъ у меня 

6 штукъ, на каждой рамкЪ натянуто по 5 полосокъ разной по- 

глощаемости. Эти рамки MOLYTS быть положены на нижнюю подъ- 

емную рамку, TàK'b' что крючки зацфпляются за CKOCH противъ 

двухъ отшлифованныхъ площадокъ, а винтъ входитъ въ прорЪзъ. 

Такое устройство позволяетъ весьма хорошо укладывать верхн1я 

рамки на старыя MBCTA, когда ихъ приходится мЪФнять одну на 

другую. Въ общемъ это приепособлен!е такое же, какъ и BB HO- 

въйшемъ микрометрЪ Репеольда, гдЪ микрометрическая коробка 

снимается. 

Весь микрометръ привинченъ внутри кассеты при помощи OCO- 

быхъ угольниковъ, такъ, что верхняя плоскость рамки съ натя- 

нутыми пленками выдается на 1!/,—2 мм. надъ плоскостью, въ 

которой должна лежать фотографическая пластинка. 

1) О чистот стекла можно судить по слфдующему: вата, смоченная водой 

должна крыть поверхность стекла ровнымъ, какъ слой масла, слоемъ воды. 
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Когда фотографическая пластинка вставляется въ кассету, она 

HBCKOABKO сжимаетъ пружины, находяпйяся подъ подвижной рам- 

кою и плотно прижимается къ пленкамъ. Разстояе между плен- 

кой и фотографическимъ слоемъ обусловливается лишь неровно- 

стями чувотвительнаго слоя. При фотографировании свЪтъ боле 

слабой зв$зды падаетъ прямо на чувствительный слой; овЪтъ же 

orb боле яркой проходитъ черезъ поглощающий слой пленки. При 

фотографировани я пользовалея только центральными MBCTAMH 

пластинки, TAB лучи падаютъ Hà нее почти перпендикулярно. Если 

принимать, что пленка, толщина которой не превосходить 0.01— 

0.02 MM., представляетъ плоско-параллельную пластинку, TO OT- 

KJoHenie лучей, проходящихъ черезъ пленку, можно считать paB- 

нымъ нулю. Но подобное допущене, вообще говоря, не BbpHOo: 

пленка можеть имфть форму призмы, или, что всего хуже, мо- 

жетъ имфть м5фетныя, случайныя утолщеня весьма разнообразной 

формы, которыя вызовутъ CMbliexie изображевя. 

Въ этомъ отношени и надлежало сдфлать изел5доваше. ИзелЪ- 

дованя эти я производилъ тремя способами. 

При первомъ способЪ подъ сильно увеличивающий микроскопь 

измфрительнаго прибора была помфщена металлическая пластинка, 

съ натянутой на ней паутинной нитью; надъ этой паутинкой по- 

мЪщалась послЪдовательно въ трехъ различныхъ положен1яхъ рама 

съ пленкой; длина же пленки всегда оставалась перпендикулярной 

къ нити. Въ первый разъ пленка почти касалась паутинки (по- 

верхность ея была перпендикулярна къ оси микрометра); во 2-й 

разъ рама наклонялась къ оси микроскопа подъ угломъ въ 45° 

Bb одномъ направлены и Bb 3-Й разъ подъ угломъ Bb 45° BB 

другомъ направленш. Во веЪхъ этихъ случаяхъ производились на- 

веден1я микрометрической нити Hà паутинку въ TOMB Mberb, гдЪ 

она была покрыта пленкой, а также по обЪ стороны отъ пленки. 

При второмъ способЪ я клалъ подъ микроскопъ свинцовую пла- 

стинку съ небольшимъ отверстемъ, которое при помощи зеркала 

освЪщалось снизу дневнымъ свфтомъ. Въ микроскопъь OTBepcrie 

казалось свЪтлой звЪздочкой, которую я многократно биссектиро- 

валъ микрометрической нитью, посл$довательно снимая.и уклады- 

вая надъ отверстемъ пленку, которая и въ этотъ разь помща- 

лась послфдовательно въ трехъ вышеуказанныхъ положен1яхъ. 

Въ третьемъ способЪ я дЪлалъ такя же наведен1я, какъ и въ 
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предыдущемъ c.yuab, на p'ba&o очерченную пылинку желатиннаго 

слоя фотографической пластинки. КромЪ того, чтобы обнаружить 
яснфе эффектъь возможной непараллельности двухъ поверхностей 

пленки, я поворачивалъ ee въ первомъ способЪ на 180°. Такъ какъ 

призматичность пленки могла оказаться и He въ направлени пер- 

пендикулярномъ къ нити (см$фщеня только въ этомъ направлен 

и опредЪлялись), TO я устанавливалъ пленку еще и подъ угломъ 

въ 45° къ длин нити съ одной стороны и съ другой. 

Въ слБдующей таблицЪ (ew. стр. 58) даны отклонешя наведен!й 

на паутинку микрометрической нитью OTb воображаемыхъ наведе- 

ый на нфкоторую среднюю прямую лин при движени салазокъ 

измфрительнаго прибора влоль ведущаго цилиндра. 

Въ первомъ столбц$ помфщены отечеты на боковой шкал. 

Отклонешя, приходяпияся на края пленки, отмчены буквой а, 

отклонен!я, приходящяся на пленку, звЪздочкой. 

Отечеты установокъ на паутинную нить при неподвижной плат- 

форм были слБдующе (1 дБлеше = 1 микрону): 

Срелн!е отечеты )редн1е отечеты 
а Средне v Разность отсчетовъ. 
безъ пленки. съ пленкой. 

д д д 

67.6 ог. 5 —0.1 

67.1 67.5 +0.4 

Iocxrh этого пленка была наклонена Ha уголъ въ 48° m отечеты. 

получались слЪдующе:. 

Безъ пленки. = Съ пленкой. Разность отсчетовъ. 

д д ni 

67.7 67.5 —0.2 

67.5 67.6 о 
67.6 61.2 —-0:.4 

67.1 67.2 “20.1 

Наконець пленка была повернута къ OCH микроскопа подъ 

угломъ около 30° и установлена на расстояви около 4 MM. OTB 

нити, и установки были повторены; отечеты при этомъ оказались. 

такими: 



NO 

| | | Илёнка накло- Плёнка накло- 
| | l-e положене нена къ нити | нева къ нити 
| BE $ 101% угломъ 459 подъ угломъ 450 
| S пленки. = dem въ одномъ на- | въ другомъ Hà- 
| = ie EN правления. правлеши. 

| я 3 E = | e т я . E RS E 5 

2 pc E ese s == 
$ ae 2 Bea B RO 
A Bea 3E. l3 2s 

| er me Are 

| fi " M р " me 
| 291.0) 0.1) 0.1 10.1 | 10.1 |—0.1 |- 0.2 | Fo. 3 0) Omi 

290.81 1-0-5] —0.3: |—0.5:|—0.41| 0.2 120.9 40.4 0 00 ERRORI 

660.3 20.2 220.50) 70.0 | 50267 | 350.3 2| 9159277. SR NOME Une 

© ao. 0.3 | 4052 | 0.6 | — 0.2 | 20.1) 4.0.3. wos one 

.2 —0.5 —0.4 140.1 —0.8 |—0.8 |—0.9 | +0.3a | +0.1 | +0.3 

| .0,—0.3, 0.0 0.0 | —1.4a | —0.5a | 1 0.5а | --0.2a | —0.4a | +1.8a 

| 289.8] —0.8| --0.1a| 40.4 | —0.2a | --0.1a | —1.8а —0.9* | 0.30 43.20 

| .6|—0.5| 0.0a --0.3a| +1.0a| -E2.0a | -E1.5* | —0.7* | -1:9*| 72.48) 
| | 
| 24) 0.7) —1.0* —0.1* 11.3*}4-1.5*| 0.0*| —0. 9*5 2020er 

| 2] 20.11=0.2°| +0.3* 0.4) 42,1%] —0-6* |—0:7* 40.12 02) 

101 0.3 21.5*|.-70.1* -E0.3* _20-5* 0,8%) 21.0: ence Pa 

| 288.8| —0.4| —0.9*| +1.1*/ 10.4*| -E0.1* | +1.1* | +1.5*| —0.9* | _0.3* 

.6| —0.1| —0.2*| --1.0*| —0.4*| —1.0* | 1-0.8* | -E1.2* | —1.2* | 10.4% 

| .4/—0.9| ола --0.9*| —0.3a | —1.2* | +1.0* | 3-1. 4* | —1.6*| —0:3*| 

.2| —0.5 +0.1a) --0.5а| —0.5a | --0.2a | —0.5а | --2.5a | —1.6* — 0.5 

1 2020.21 0:3. | —0.1 140.7 |+0.30 | —0.8a.| 40.90 —1.2* 10 

287.8) 20.1 =0.1 | 10.1 | +0.4 .|—0:3 | —0.5 | 20.3 EORR RU 
| | | | 
| 6140.11 +0.5 140.1 |+0.4 0.2 |—0.2 |—0.7 |—0.2a| 40.90) 
| | | | | | 
| 4| +0.1 40.8 | —0.2 |+0.2 |+0.7 |—0.1 |—0.4 |—0.7 |+0.3 

| eoo caue Os 5 OO 20. 12.820.701 20,5% 1220.20 20.0 So 
| | | | | | 

287.0 40.4 --0.4 |+0.4 | +0.2 |+0.9 —0.3 | 0.0 |—0.4 |+0.8 
| | | i | > : | 
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Безъ пленки. Съ пленкой. Разность отсчетовъ. 

X д A 

74.5 CTS. lay in 
LS 75.4 +1.1 

14.6 19.0 —0.9 

Второй способъ далъ слЪдующее: 

Безъ пленки. Cb пленкой. Разность отсчет. 

д д I 

1-е nonoxeHie . . . 65.6 65.1 —0.5 

2-е cC od abs OA ESI 65.1 0.1 
3-e à о 00-0 65.6 —0.4 

Третий способъ далъ: 

1-е положен!е : 558) 55] 0.0 

2-e hi Sarah ORS 0.9 — 0.6 

3-e 5 NE 0.8 0.9 0.1 

Если d—TOAMHHA пленки, $ уголъ, составляемый осью микрозкопа, 

CB нормалью къ ILIGHKB, то ожидаемое отклонеше A будетъь 

.d Sin? | = ust = , TAB n показатель преломленя пленки. 
Vn, — sin? à 

Это OTKJIOHOeHie не зависить отъ разстоянйя пленки OTB того объ- 

екта, на который наводится микрометрическая нить микроскопа. 

Разность отечетовь при 3-мъ и 2-мъ положеншм пленки должна 

намъ дать 2A. Второй и трей способы даютъ намъ отклонен!е 

пленкой, не превышающее одного микрона при углЪ à == 45°. По 
первому способу мы получаемъ отклонен1я до 2-хъ микроновъ. 

Ho въ первомъ способЪ приходилось двигать салазки измЪритель- 

Haro прибора и при этомъ были возможны H'BKOTOPHIA колебавя, 

какъ это видно изъ отклонен OTCHeTOBb винта, достигающихъ 

‘одного микрона тамъ, гд$ HETB пленки. При фотографировани 

двойныхь звЪфздъ уголъ © всегда малъ (не болЪе 10’) и поэтому 

OTKJOHeHis пленкой должны разематриваться, какъ пренебрегаемо 

малыми. 

Самое опасное это MBCTHAA призматичность пленки; при этомъ 

‘отклонене изображеня зависитъ OT разстоян!я пленки отъ изм$- 
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ряемаго предмета. Какъ видно изъ CPaBHeHIA oTEJOHeHil при двухъ 

противоположныхъ положевяхъ пленки отличающихся на 180° 

(столбцы 3 и 4, Ти 8, 9 и 10) двойной эффектъ призматичности 

пленки He превышаетъ 3.5 и при разстояни около 4 мм. пленки 

OTb НИТИ. 

Принимая BO внимане все это и то, что при фотографировании 

двойныхъ звфздъ пленка укладывается на желатинный слой, мы 

можемъ быть увфрены, что на нашихъ фотографяхъ см5щеше 

изображен! экраномъ не достигаетъ 0”.01. 

Если теперь отвлечься отъ этого см5щеня, то услоня при 

экспозищи для слабаго компонента и яркаго He будутъ одинаковы 

вслЪдетве атмосферной диспереи. Вопросъ o вмяви атмосферной 

Ancuepcin при фотографировани двойныхъ звЪздъ черезъ пленку 

будетъ мною подробно разобранъ въ моей работ mo usmbpesiw 

двойныхъ звфздъ, предложенныхъ Бигурданомъ. Насколько точ- 

Hbe можеть быть сдфлано uawbpenie двойныхъ звЪздъ видно H3'b 

приложенной таблицы, въ которой помфщены снимки a Polaris. 

съ пленкой и безъ нея. 
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Попытка onpenbneHin coOcrBeHHaro движен!я 
туманности 4514 С.С. 
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Въ настоящее время мы имфемъ достаточное количество наблю- 

денй туманностей для будущихъ опредБлевмй ихъ собственныхъ 

движенй. Большинство наблюдателей, какъ напр., Burnham, Ko- 

bold, Winnecke, Bigourdan, Mönichmeyer, Wirtz и др., пользова- 

лось при onpejybJueuiu moJo:xeniiü туманностей методомъ визуаль- 

ныхъ наблюденш, употребляя микрометры различныхъ системъ. 
Микрометрическими измфрешями туманности связываются съ CO- 

сфдними звЪздами, положеше которыхъ должно быть опредЪлено 

либо при помощи мериданныхъ круговъ, либо микрометромъ отно- 

сительно близлежащихъ, болЪе яркихъ звфздъ, уже вошедшихъ 

въ звЪздные каталоги. Но фотографическй методъ въ настоящее 

время начинаетъ постепенно выт$енять методъ визуальныхъ Hà- 

блюденй туманностей, и на это имфются, конечно, основательныя 

причины, на обсужденш которыхъ я останавливаться не буду. 

„Точность визуальныхъ опредЪленй положен1я туманности, по 

самому свойству uawbpsewaro объекта, He можетъ быть очень вы- 

сока; она значительно ниже точности опредЪлен1я положен звЪздъ. 

Taxe напр., для наблюденй на обсерватории въ СтрасбургЪ 

(труба съ отверетемъ BB 48.9 см.) средняя ошибка одного опре- 

дълен!я положен!я туманности такова: 

c 

Ey) — 0.160 sec 6. 
€ (à) = + 27.04 

Kpomb Toro, надо принять BO вниман!е значительную личную 

разность отдфльныхъ наблюдателей, которая еще возрастаетъ, 

когда наблюденя производятся трубами различныхъ размфровъ и 

свЪтосилы. Все это He даетъь намъ основанй ожидать увфрен- 

ныхъ опредфленш собетвенныхъ движенй туманностей изъ имЪю- 

щихся въ настоящее время боле точныхъ визуальныхъ наблюде- 

Hil, которыя охватываютъ сравнительно небольшой промежутокъ 

времени, TBMB болфе, что трудно предполагать значительныя соб- 
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ственныя движеня туманностей. О послфднемъ OÖCTOATEIBETBE 

можно заключить изъ слфдующихъ соображенй. Въ Ш томЪ анна- 

JoBb обсерватори Лика Keeler даетъ лучевыя скорости для 14 ту- 

манностей; эти скорости, выраженныя въ километрахь (Keeler 

даетъь ихъ въ миляхъ), колеблются въ предЪлахъ 448.5 u —64.7. 

Если даже усчитать движен!е солнечной системы, TO эти скорости 
будуть того же порядка, что и скорости неподвижныхъ звЪздъ. 

Beb попытки опредфлить параллаксы туманностей не дали поло- 
жительныхъ результатовъ, за исключеншемъ, быть можетъ, туман- 

ности Андромеды. Во всякомъ случаБ параллаксы туманностей 

не могутъ быть приняты ббльшими, wbwb среде параллаксы 

звЪздъ соотвЪтетвующихъ яркостей; поэтому для средняго парал- 

лакса 14 туманностей Keeler'a можно было бы принять величину 

0'.01. Средняя же скорость этихъ туманностей 30 км.; слёло- 

вательно, ожидаемое годичное собственное лвижене туманностей 

равно 0”.06. 

Н$которыя указан1я Ha собственныя движен!я туманностей иногда, 

встрЪчаются, HO ни одно изъ этихъ собственныхъ движенш He 

можетъ считаться установленнымъ. 

Engelhardt ') изъ меридланныхъ наблюденй Струве и своихъ на- 

ходитъ Takia разности коорхинатъ туманности G.C.3258 и сосЪд- 

ней звЪзды 11 величины: s 

Aa Ac Эпоха. 

Struve. °.. : 1 030°.390 770^ 16^ 985193 58 
050.400 ом 

Engelhardt . 0.30240” "013731 Ps 

Если даже принять за реальное uambaenie A2, TO и тогда мы 

уожемъ говорить только 005 относительномъ движенши туманности 

и звЪзды 11 величины. Но уже и изъ этой таблички видно, что 

между Struve и Engelhardt’onp иметь MBCTO значительная лич- 

ная разность и CpaBHeHie наблюдений можеть быть елЪлано только 

по опредЪлени личныхъ ошибокъ этихъ наблюдателей. 
Wirtz'oMB ?) сдЪлана попытка опредБлен1я собственныхъ движе- 

. 1) Ueber relative Eigenbewegung des Nebels G.C.3258 gegen einen be- 

‘nachbarten Stern 11 Grösse. Astr. Nachr. 117, стр. 278. 

2) Annalen der Kaiserlichen Universitäts-Sternwarte in Strasburg. IV. B., 2 T. 
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uii туманностей изъ cpaBHeHia Страсбургскихь наблюденй съ на- 

‘блюдеями Schultz’a и Lorenz’a. Но наблюдемя Schultz'a не cBo- 

‚бодны OTL собственныхъ движенй звЪздъ; поэтому Wirtz беретъ 

только групповыя собственныя движеня. ОпредЪлене положен!я 

туманностей сдЪлано Lorenz’omb на основания u3mbpeniä dororpa- 

dii, при чемъ не приняты BO вниман!е собетвенныя движен1я звЪздъ. 

И здесь Wirtz опять беретъ групповыя собетвенныя движеня. 

Съ прим$ненемъ фотографии къ опред$леню положеня туман- 

ностей стало возможнымъ отыскивать ихъ собетвенныя движеня,. 

но и здфеь BCbxb изелдователей постигла неудача. Bohlin !). 

получиль для собственнаго движеншя туманности Андромеды 

Ag — —0".118 и AG — --0".016. Между тЪмъ визуальныя наблю- 

дешя даютъ за перюдъ 1800 — 1900 г. : Ая = — 0".0042 u 

AG = — 0".0003. Wilsing нашелъ собственное движене туманности. 

N.G.C.7027 относительно  XByXb звЪздъ сравнен1я равнымъ 

+ 0”.075 = 0".063 и — 0.070 + 0.063. Величина собетвеннаго. 
движен!я лежитъ такимъ образомъ почти въ пред$лахъ погрфш- 

ности наблюденй. Спорный вопросъ о собственномъ движенш 

кольцеобразной туманности Лиры рфшенъ ВагпатФомъ ?) въ отри- 

палельномъ смыслЪ. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что HH визуальныя наблюденя, 

ни фотографическЙ методъ не дали до сихъ поръ ни одного соб 

erBeHHaro движен!я отдЪльныхь туманностей. 

Однако, фотографичесый методъ, надлежащимь образомъ при- 

‘м$ненный, можеть дать очень хоропие результаты. Лучше всего, 

конечно было бы пользоваться методомь Kapteyn’a опредФленя: 

параллаксовъ звфздъ: сфотографировать туманность въ какой- 

нибудь моментъ t, 3arbMb черезъ н$еколько (n) лБть снять ее 

на той же пластинкЪ, въ то же самое время года, при TOMB же 
часовомъ угл и той же экспозищи 2 раза (первый разъ — нЪ- 

сколько перемфетивъ туманность относительно перваго снимка 

по d, а второй pasb— смфетивъ ee по 2), и еще черезъ n ITB 

сфотографировать ее опять лва раза. Тогда usmbpenie разетоянй 

отдфльныхъ снимковъ по 4 и 6 давало бы намъ возможность опре- 

1) Versuch einer Bestimmung der Parallaxe des Andromedanebels. Astr. 

Nachr. 176, стр. 205. 

?) The Annular Nebula in Lyrae. Monthly Notices. V. LXVI, crp. 104. 
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дфлить движене туманности относительно окружающихъ звЪздъ. 

Если же собетвенныя движеня этихъ 386316 будуть опред$лены 

изъ мериланныхъ наблющенй, то опредфлится и абсолютное соб- 

ственное движеше туманностей. Важное преимущество этого ме- 

тода заключается BB TOMB, что BC измфреюшя являются диффе- 

ренщальными, что подлежапе изм5реню объекты весьма непра- 

вильной формы (туманности) рисуются совершенно одинаково и 

что поэтому всегда можно изм$рять разетояне между COOTBBT- 

ственными точками различныхъ изображен этихъ видимыхъ одно- 

временно объектовъ. KB coxaubnib, orb этого дифференшальнаго 

способа изм$реня приходится отказаться, такъ какъ фотографи- 

чесмя пластинки не могутъ сохраняться продолжительное время. 

Т$мъ не менфе при изм5ренш пластинокъ, полученныхъ другими 

методами, можно воспользоваться HEKOTOPEIMH преимуществами 

этого метода. 

2. 

Допустимъ, что мы имфемъ ABB пластинки CB фотографями, по- 

лученными однимъ и TEMB же инструментомъ, приблизительно въ 

одно и то же время года, при TOMB же часовомъ угл, возможно 

близкомъ къ 0, съ TEMB же временемъ экспозищи и при TOMB же по- 

Joxeniu измфряемаго объекта относительно оптической оси трубы,— 

но раздЪленными промежуткомъ времени въ нЪсколько JTE. Оренти- 

руемъ теперь одну изъ этихъ пластинокъ въ измфрительномъ при- 

борЪ Takb, чтобы суточная параллель, проходящая черезъ центръ 

пластинки, была параллельна одной изъ осей координатъ, и изм$- 

PUM прямолинейныя координаты туманности и всЪхъ звЪздъ, изобра- 

жешя которыхъ вышли достаточно хорошо. Такимъ же образомъ 

поступимъ и съ другой пластинкой. Координаты, полученныя изъ 

uawbpeHis пластинокъ, не будуть одинаковы, потому что BO 1-хъ, 

орентировка неодинакова, BO 2-хъ, pedpakris различна, въ 3-хъ, 

величины абберащи не въ точности равны, въ 4-хъ, величина мас- 

штаба будетъ иная въ зависимости отъ температуры и другихъ 

причинъ и, Bb 5-хъ, на координаты будутъ BJisTb собственныя 

движен!я и параллаксы звЪздъ и туманности. Если мы примемъ 

BO BHUMAHIe, при какихъ условяхъ получены OOS пластинки, то 

Cb полнымъ OCHOBAHieM'b можемъ заключить, что BJisHle паралак- 

совъ, вообще малое, можетъ быть принято равнымъ нулю. Что же 

BJ oU 

NS. 
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касается причинъ, указанныхъь въ пунктахъ 2, 3 и 4, TO при 

данныхь услошяхъ онЪ также весьма мало вмяють на коорди- 

наты измфренныхъ объектовъ, во BCAKOME случа ихъ можно при- 
нять м5няющимися пропоршонально координатамъ x и у этихь 

объектовъ относительно HBKOTOPOÏ системы осей координать съ 

началомъ въ центрЪ пластинки. Поэтому каждая изъ измфренныхъ 

координатъ второй пластинки должна быть исправлена на вели- 

чину ac —-by, чтобы перейти къ cucrewb измфреня первой пла- 

стинки. JXbOb X и у— изм$ренныя координаты относительно центра, 

пластинки, à аи 6 постоянныя пластинки. Подобнаго же вида, 

лишь съ присоединешемъ постояннаго члена, будутъ исправлешя, 

зависяпия отъ OpleHTHpOBKH пластинокъ. Такимъ образомъ общее 

приведеше изм$ренныхь координатъ второй пластинки Kb коорди- 

натамъ первой будетъ имфть видъ: 

m -- gpa ky. 

Постоянныя m, фи должны быть onperbieHt для каждой 

пары изм5ренныхъ пластинокъ по способу наименьшихъ квадра- 

товъ. ПослЪ исправленя на вышеуказанную величину разность 

координатъ первой и второй пластинки дастъ собственное движе- 

Hie свЪтилъ за соотвЪтственный промежутокъ времени. 

Для опредЪлен1я вышеуказаннымъ способомъ соботвенныхъ дви- 

женй мной былъ выбранъ цфлый рядъ планетарныхъ тумавностей. 

ЗдЪеь я приведу измфреня туманности 4514 G.C.(a = 19'42".4; 
в == -1-50?19^"). Изъ полученнаго мною большого числа пластинокъ 

A измфрилъ 4, 2 пластинки 1904 года и 2 пластинки 1910 года: 

1904 г., 14 юля. .t=-1- 149.5 C; axen. 10 м.; чае. уголь 0°47" 

ООО. т, 033 

Bow 4 сене (В t TON OC Oe hve ls. 0 0 

OO A сент. (2). 6—1 185.0 C5, 1025 poros DID 

Туманность на BCEXB четырехъ DOTOrpADIAXB представлялась 

въ видЪ ромбическато сгущевя, окруженнаго болфе слабой ту- 

манностью. Установку я дЪлалъ всегда на центръ этого ромбиче- 

CKATO сгущевя. 
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Прежде ubMb привести результаты saw bpeniii и обработки этихъ 

uawbpenii, я считаю необходимымъ остановиться на самомъ 

способЪ изм5ревшя этихъ пластинокъ. 

3. 

Beb usmbpenia были произведены на приборЪз Репсольда, изслЪ- 

дован!я котораго были уже мною приведены на страницахъ 14—23 

этой статьи. При uawbpeniu была принята указанная мною тамъ 

предосторожность, и платформу Cb пластинкой я двигалъ всегда, 

по направленно отъ себя. 

Для OpieHTHpOBKH пластинки на измфрительномъ приборф я вы- 

бралъ двф, возможно боле удаленныя другъ отъ друга, зв$зды, 

положене которыхъ дано въ звфздныхъ каталогахъ. Зат$мъ я вы- 

числилъ позищонный уголъ дуги большого круга, воединяющаго 

эти ABB звЪфзды, относительно круга склоненя, проходящаго че- 

резъ центръ пластинки. Пользуясь этимъ позищоннымъ угломъ, я 

устанавливалъ пластинку такъ, чтобы параллель центра пластинки 

была либо параллельна ведущему цилиндру, либо перпендикулярна 

къ нему. Ha пластинк$ 1904 г. 14 юля мною было изм$рено 

370 звЪздъ, на пластинкЪ 1904. г. 2 октября—342, 1910г. 14 сен- 

тября (1)—389 и 1910 т. 14 сентября (2)—388. Среди этихъ звЪздъ 

оказалось 20 зв5здъ, положене которыхъ дано въ каталогахъ A. G. 

Bonn и Cambridge. Чтобы использовать измфрен1я пластинокъ для по- 

лучешя аиб BCBX'E изм$ренныхъ звЪФздъ, эти 20 звЪздь BMBCTS съ 

туманностью были тщательно измЪрены передъ началомъ измфрен!я 

каждой пластинки, à также послЪ окончательнаго ея mawbpenis. 

На туманность и на эти (будемъ называть ихъ основными) звЪзды 

я дБлаль по 5 установокъ микрометрической нитью, если расхо- 

ждене между отдфльными наведеншями не превышало 0.95012; 

если же расхождеше превышало эту величину, то дфлалось до. 
10 наведенй. Ha Bch остальныя звЪзды я дфлалъ по 2 наведеня 

при расхождени двухъ отечетовъ до 0.°б-012 и 5 наведенй, если 

эти расхожденя были больше. При uswbpeniu основныхъ звЪздъ 

и туманности я наводилъ на штрихъ шкалы 5 разъ, à при изм$- 

ренш остальныхъ звЪздъ—2 раза. Основныя зв$зды, кромЪ того, 

изм5рялись каждый pasb, когда онф находились въ той области 

пластинки, которая изм5рялась въ данный день; на другой день. 
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u3wbpenie этихъ же звфздъ повторялось Bb началЪ m концЪ pa- 

боты этого дня. Наведешя на туманность длались каждый день 

нЪеколько разъ: въ начал измфрешя, въ концф ero и прибли- 

зительно черезъ каждыя 20 изм$ренныхъ 385310. Bek usmbpenia 
были сдЗланы при двухъ пложевяхъ пластинки. 

Для экономи времени MHS пришлось пользоваться не только 

дневнымъ освфщенемъ, но и искусственнымъ (электрическимъ, при 

помощи б-вольтовыхъ осрамовскихъ лампочекъ). Лампочки были 

заключены въ коническе колпачки съ передней плоской, матовой 

поверхностью, paBHOMbpHo разе$ивающей свЪтъ. Надлежало, ко- 

нечно, убЪдиться въ TOMB, что искуственное освЪщеше не BHO- 

ситъ систематической ошибки. CB этой цфлью я произвелъ довольно 

болыше ряды наведенй ma черточку, нанесенную ножомъ на чув- 

CTBUTHIPHOMB сл0Ъ пластинки. Эти изм$рен!я убЪдили меня, что о 

систематической ошибкЪ говорить не приходится. Вотъ одинъ изъ 

этихъ рядовъ измфренй (каждая величина есть среднее изъ 5 на 

веден!й). 

Дневное ocBbm. Электрич. освфщ. Див.-— электр. освЪщ. 
06. 06. 06. 

5.023 5.022 40.001 
5.027 5.028 0.004 
5.002 5.004 —0.002 

4.984 4.986 —0.002 

4.980 4.979 +0.001 

5.034 5.034 0.000 

5.016 5.016 0.000 

5.006 5 005 —-0.001 

Можно предполагать, что лампочка CBOHMB HarpbsaHiew (JaM- 

почки осрамовыя весьма мало HATPEBAWTCA) можетъ м5нять взаимное 

расположене пластинки и масштаба, поэтому въ этомъ направле- 

Hin мною были сдфланы изелЪдоваюмя, которыя показали, что, если 

BJisHie нагрфван!я и существуетъ, то OHO пренебрегаемо мало, 

какъ видно изъ селЪдующаго. 

Положене пылинки !) по шкалф (дневное освъщен!е) 95.3047 

» » TUO » D. » 95.3046 

1) Для u3MBbpenia на ma1acruHkb была выбрана отчетливо видимая пылинка. 
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Лампочка ropbia 45 мин., послЪ чего modoxenie пылинки было 

снова измЪрено. 

мм. 

Положене пылинки по шкалЪ (электрич. освфщене) 95.3048 

5 E 5 5 (1ReBHoe > ) 95.3048 

Лампочка была погашена и черезъ !/, часа измБрене повторено. 

Положен!е пылинки по шкал (дневное освфщене) 95.3049 
(электр. i ) 95.3049 99 ” ” 5 

Возможныя u3MbHeHIA взаимнаго положення шкалы и пластинки 

за большой промежутокъ времени, Bb Teuenie котораго измЪ$ряется 

пластинка, заставляетъ принять мфры къ 60J be точному контролю 

п усчитываню этихъ изм5ненй. НЪ$которая возможность и контро- 

лировать, и усчитывать измфнен!я положеня пластинки OTHOCH- 

тельно шкалы имЪется уже при употреблении вышеуказаннахго спо- 

соба измфрен!я пластинки, HO опредфлеше измфненя He можетъ 

быть сдфлано точно. Для повышен!я точности контроля я выбралъ 

среди основныхъ звфздъ четыре хорошо очерченныхъ звЪзды, pac- 

положенныхъ довольно близко къ краямъ пластинки, и эти звЪзды 

MBpHIb въ началЪ и концЪ каждаго дня изм5ренй. Такимъ обра- 

зомъ была мною изм$рена пластинка 1910 г. 4 сентября (1). Вы- 

числене элементовъ измфнен!я этой пластинки относительно шкалы 

показало MHB, что они не вычисляются съ желаемой точностью. 

Поэтому я нанесъ на краяхъ другихъ трехъ плаетинокъ, на сре- 

дин каждой стороны, по кресту, наведеше на который произво- 

дится по меньшей мЪрЪ съ той же точностью, какъ и на штрихъ 

шкалы. Эти кресты измЪ$рялись въ началЪ и концЪ каждаго дня 

изм5ренй. ИзмЪрен!я крестовъ даютъ намъ возможность не только 

вычислить относительныя измЪ5неня шкалы и пластинки, но и опре- 

дЪлить личную ошибку наведеня на звЪзду въ зависимости OTB 

ея величины. 

Относительное u3mbHeHie шкалы и пластинки, которое будетъ 

вмять на измфряемую координату, слагается изъ см5щен1я а всей 

пластинки Bb направзенш параллельномъ шкал, поворота пла- 

стинки на нЪкоторый уголъ g' и ASMbHCHIA единицы масштаба À’. 

Если 44, 44, X4, X,,.... будуть координаты вспомогательныхъ кре- 
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CTOB'b или звфздъ, изм5ренныхъ въ первый день, Li, d'a Los m... 

координаты, измБренныя на другой день, TO: 

4 — 2, =а-- Ez, -- oy, 

hy — 4 = A Ka, + ФУ, 

Ty 9, =а--й я, 9% 

v, —2,-—a-- #4, ФУ. 

Подобныя же уравнен1я можно написать для координаты у. 

Изъ этихъ уравнен@ по способу наименьшихъ квадратовъ можно 

уже будетъ вычислить величины a, К’, q', необходимыя для при- 

веденя изм5ренй къ первому дню наблюденй. 

4. 

Въ нижесл5дующей таблицЪф А даны результаты измфренй ue- 

тырехъ пластинокъ. Въ первомъ столбц$ помфщены порядковые HO- 

мера изм5ренныхъ звфздъ (основныя звЪзды обозначены буквами, 

туманность буквой №); во второмъ столбцЪ даны ламетры изобра- 

женй въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ третьемъ—ередн!я изъ 

непосредственныхъ отечетовъ при изм$рен!и координаты 4 (OCh Cc 

параллельна суточной параллели); въ четвертомъ столби —сумма, 

BCEXb поправокъ (ошибка винта, тит, искривлене цилиндра, 

ошибка дЪленй) и приведеше BCbXE измфренй къ одному дню; 

BB пятомъ и шестомъ столбцахъ даны TAKiA же величины, что и 

Bb третьемъ и четвертомъ, HO для положен1я пластинки, повер- 

нутой на 180°. Въ столбцахъ VIII, IX, X и XI даны подобныя же 

величины для координата y. Въ УП и XII столбцахъ даны полу- 

суммы исправленныхъ отбечетовъ при двухъ положешяхъ пластинки 

COOTBBTCTBeHHO для координаты X и ff. 
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ПримБчан!я къ таблицЪ A. 

Пластинки 1904 г. 

. Изображен!е 

. Изображене 

. Изображен!е 

. Изображев1е 

. Изображене 

. Изображене 

. Изображене 

. Изображеше 

. Изображене » 

. Asmbpenie сомнительно, TAKE Kakb края изорваны. 

. Hiawbpenie сомнительно. | 

. Изображене 

. Изображен!е 

. Изображен!е 

. Изображение 

.. Изображен!е 

. Изображеше 
. Изображене 

. Изображене 

. Изображене 

1. Изображен1е 

. Изображене 

. Изображен1е 

. Изображен!е 

4. Изображен1е 

. Изображенше 

. Изображеве 

. Изображев!е 

. Изображене 

. Изображен1е 

. Изображен1е 

. Изображене 

. Изображене 

. Изображене 

. Изображение 

. Изображен1е 

„ 348. 

„ 360. 

Изображене 

Изображен!е 

1юля 14. 

близко къ краю пластинки. 

близко къ краю пластинки. 

слабо. 
слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо; наведен!е сомнительно. 

слабо. 

очень неправильно. 

слабо. 

очень 

слабо. 

очень слабо; измфрить нельзя. 

слабо. 

слабо. Le 

очень слабо; наведен!е сомнительно. 

слабо. 

слабо. 

размыто. 

очень слабо. Наведен!е сомнительно. 

очень слабо. 

очень слабо. Изм$рить нельзя. 

очень слабо. ИзмЪрить. нельзя. 

очень слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

очень 

слабо. 

слабо. 

очень слабо. 

слабо; измфрить нельзя. 

Наведен!е неув$ренно. 

Наведен!е неув$ренно. 

Изм$рить нельзя. 

слабо. 

Н»$которыя звфзды, вышедиия Ha пластннкахъ 1910 г., He были изм$рены, 

такъ какъ OHS или вышли слишкомъ близко къ краю пластинки, или совсёмъ 

не помфстились на пластинк$. Номера этихъ 385316 слЗдуютъ Lambe: 14, 42, 

58:61. 74,182, 155. 21 228, 233. 979, 388, 390, 391. 
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Пластинка 1904 г., октября 2. 

№ 94. Изображеше вытянуто, 

» 111. Изображене неправильно, наведен1е сомнительно. 

» 144. Изображене съ придаткомъ. 

„ 185. Изображене очень слабо. Пзмфрить нельзя. 

Н$которыя зв$зды, вышедш!я на пластинкахъ 1910 г., не были измфрены, 

такъ какъ OHS или вышли слишкомъ близко къ краю пластинки, или совсфмъ 

не mowb5erHIucb на пластинк$. Номера этихъ звфздъ слЪдуютъ дал$е: 1, 2, 3, 

4 5, 6, 7, 8. 9, 48, 61, 99, 127, 171, 172, 209, 215,..228;,229,. 2335; 248; 270, 

271, 

383, 

N 38. 
x 4l. 
En 82: 
RACE 
+ 02 
e um. 
, 222. 
„ 226. 
, 263. 
, 338. 
„ 948. 
„ 361. 
„ 368. 
„ 372. 
y: 314. 
9 380. 

№ 25. 
»-88. 
2419. 
„122. 
MAT: 
, 180 
„ 188 
, 198 

228 
, 249 
, 250 
» 273 
» 280 

273, 325, 327, 330, 331, 354, 361, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391. 

Пластинка 1910 r., сентября Bl): 

Изображене 

Изображене 

Изображен!е 

Изображен!е 

Изображене 

Изображен!е 

Изображене 

Изображен1е 

Изображен!е 

Изображен!е 

Изображене 

Изображене 

Изображен!е 

Изображене 

Изображене 

Изображене 

неправильно. 

очень неправильно. 

неправильно. 

плохо. Наведене неув$ренно. 

очень неправильно. 

неправильно. 

слабо. 

слабо. 

неправильно. 

слабо. 

растянуто. Наведен!е неув$ренно. 

эллиптическое. 

немного вытянуто. 

сильно вытянуто. 
сильно вытянуто. 

сильно вытянуто. 

Пластинка 1910 r., сентября 22 (2). 

Изображен!е 

Изображеше 

Изображене 

Изображен!е 

Изображене 

. Изображене 

. Изображеше 

. Изображене 

. Изображеше 

. Изображене 

. Изображене 

. Изображен1е 

. Изображене 

слабо. Наведен!е сомнительно. 

слабо, неправильно. 

слабо. 

слабо. 

слабо. Наведен1е неув$ренно. 

слабо. ; 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. 

слабо. Наведен1е неув$ренно. 

очень слабо. Наведен1е очень неувЪренно. 

слабо. Наведеше неув$ренно. 



№ 305. Изображене 

„ 312. Изображене 

„ 321. Изображене 

„ 342. Изображене 

„ 944. Изображене 

» 347. Изображене 

„ 348. Изображене 

„ 360. Изображене 

— 156 — 

слабо. 

очень слабо. Наведен1е очень неув$ренно. 

слабо. Наведене неувЪренно. 

слабо. Наведене неувЪренно. 

слабо. Наведене neyBbpenno. 

слабо. Наведен!е неув$ренно. 

слабо. Наведен!е неув$ренно. 

слабо. Наведен!е неувЪренно. 

, 969. Пропущена при nswbpeniu. 

„ 383. Изображене слабо. 

„ 388. Изображене слабо. 

„ 990. Изображене неправильно. 

„ 391. Hso6paxenie неправильно. 

1 соотв$тств. B. D. + 509.2827 № 172 соотвтетв. B. D. + 499.3086 

2 ? A 49.3068 SATA 4 49.3087 

15 » A 49.3072 22181 |. E 50.2854 

20 Y » 50.2881 : le x 9 50.2855 

27 » » 49.3073 » 200 a A 50.2856 

28 P P 50.2832 221202 5 E 50.2857 

43 T 5 49.3075 25220 à i 50.2859 

51 5 = 50.2834 510209 à $ 49.3090 

55 5 " 50.2835 5252] À 4 50.2860 

59 s » 50.2837 и. 246 S у 50.2862 

62 » » 49.3077 512195] x 3 50.2863 

69 5 » 49.3078 515958 Я d 50.2864 

72 р 3 50.2838 , 279 B i 49.3094 
78 5 : 49.3079 „ туманность » $ 50.2869 

83 5 5 50.2839 e286 x 3 50.2870 

96 5 4 50.2841 215297 À Е 49.3095 

116 ^ a 50.2842 5:908 3 R 50.2872 

TUER 5 2 50.2844 222915 5 2 50.2873 

121 à р 49.3081 > #919 » 5 49.3096 

135 ; р 49.3083 200920 i : 49.3097 
137 3 5 50.2847 512592 Lg : 49.3098 

138 5 3 50.2848 2121299 3 J 49.3099 

143 5 P 50.2849 505959 = : 50.2879 
I 5 50.2850 „28368 d " 49.3101 

160 s » 50.2851 BU? - » 49.3103 

161 $ E 50.2853 » 1974 i i 49.3104 
„ .980 49.3105 
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D. 

Чтобы получить координаты отдфльныхъ звфздъ, возьмемъ 

полуразность исправленныхь OTCHeTOBb при двухъ положешяхъ 

пластинки. Мы получимъ тогда координаты отдфльныхъ звЪ3здъ 

относительно системы прямоугольныхъ осей съ началомъ въ центрЪ 

вращен!я платформы (центръ пластинокъ e и d весьма близко 

совпадалъ съ центромъ вращеня платформы). Такимъ способомъ 

были получены координаты x (столбцы II и IV таблицы B) и y 

(столбцы Ш m У) веБхь измфренныхъ звфздъ, выраженныя въ 

миллиметрахъ. Найденными координатами можно воспользоваться, 

чтобы получить относительныя собственныя движен!я туманности N 

и BObx» другихъ измфренныхъ звЪздъ. 

Ha страницЪ 64 мы Buybuu уже, KaKb можно сравнить коор- 

динаты, измфренныя Hà двухъ пластинкахъ. У меня было нам$- 

реше получить два самостоятельныхъ опред$леня собственныхъ 

движенй и поэтому я сравнилъ пластинку а съ d и пластинку 

b cb e. Между координатами каждой пары сравниваемыхъ пла- 

стинокъ имЪется замфтная разница, обусловливаемая тЪмъ, что 

объ пластинки 1904 г. измфрялись въ особыхъ вкладкахъ, не 

дозволявшихъ орентировать пластинки такъ, чтобы ихъ центры 

близко совпадали Cb центромъ вращен1я платформы. Для упро- 

щеня вычислен!я CMBCTAMB мысленно пластинки a и b параллельно 

осямъ координатъ x и у ва н$которую величину, равную средней 

разниц координать x и y для пластинокъ а и d, b u e. Ta- 

кимъ образомъ вс координаты X пластинки à были исправлены 
мм. мм. 

на величину — 0.1346, а координаты y на + 2.5580; для пла- 

CTAHKU b х исправлены на 1.6.8142, у— на 1.7.6707. ПослЪ 

этихь исправлешй были образованы разности 2,0 — 1х» gi — 

Jig TAB DONG Z,44, À fj, pa3yMbIOTCX исправленныя вышеуказан- 

нымъ образомъ координаты звЪфздъ на пластинкахъ 1904 года. 

Эти разности 2?овъ и у’овъ внесены соотв тственно въ столбцы VI 

и УП таблицы В и даны въ десятыхъ доляхъ микрона, какъ и 

величины, CTOAMIA въ столбцахь VIII a IX. 

Координаты звфздъ, измфренныя Ha miactuukb 1904 года и 

исправленныя вышеуказаннымъ образомъ, надо H3MbHHTb на вели- 
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чину m--0x-—-ky1), чтобы привести ихъ къ координатамъ, H3Mb- 

реннымъ по пластинк$Ъ 1910 г. Вычитая эти исправленныя значе- 

ня координатъ, 7,4 И jg, ИЗЪ COOTBETCTBYWINHXB координать 

Ту A Yioi МЫ ДОЛЖНЫ получить проложен!я COÓCTBeHHHX'b дви- 
ees C ! ! 

жен BCX звЪздъ на параллель и кругъ склонешя, M, и JL, за 
промежутокъ времени &—&, LAB & и &—-эпохи полученя фото- 

граф!й. Если годичныя собетвенныя движен!я обозначить черезъ 
M, H M, TO мы будемъ имть: 

! ! 

_ Vigto 190. __ Yio10 — У 1991. 
Hz = Еф 1 Wow cube 0p 3 

2 1 2 1 
(gi À ! à nt TU uri d 

Mu — 21510 — © 1908 5 №, = 91910 — Y 1902 > 

! = Sls . 
< Cn ESTE Cae: ое СУ 

! Adi ! р Y 
Verse Уолт В. 

Еели и— число звЪздъ, подлежалцихъ сравненю, TO мы получимъ 

ABB системы и уравненй съ »-.-3 неизвЪетными въ каждой. 

Чтобы рЪшить эти уравнен!я мы должны сдЪлать нфкоторыя до- 

полнительныя допущен1я о собетвенныхъ движен1яхъ звЪздъ, имЪя 

въ виду главную задачу—опред$лить собственное движеше ту- 

манности. 

Мы можемъ сдЪфлать Takis допущеня: 

1) вся группа 385316 имфетъ движеше въ какомъ-либо напра- 

BJeuiu; 2) вся группа 385316 имфетъ движене въ какомъ-либо 

направлени, HO отдфльныя звФзды Bb этой групп, KPOMB того, 

движутся въ различныхъ направлешяхъ и съ различными скоро- 

стями; 3) отдльныя звЪзды имЪфютъ самыя разнообразныя скорости 

и по величинЪ (въ извфстныхъ тфеныхъ пред$лахъ), и по Ha- 

правленю, и, наконецъ, 4) только HBKOTOPHA звфзды имфють 

замфтныя собственныя движеня. 

НаиболЪе простымъ является случай 4-й. Стоитъ только раепо- 

ложить разности 499 — Zoos И У, — 7,94 HO аргументамъ x M У, 
какъ тотчасъ же по скачкамъ въ XOXb этой разности можно 

1) Baianiemp дисперсии можно пренебрегать, такъ какъ uso6paxenis BCBXP 

зв$здъ на пластинкахъ 1910 и 1904 гг., въ пред$лахъ малыхъ взаимныхъ 

смфщений, произошедшихъ за время or» 1904 г. до 1910 г., были расположены 

совершенно одинаково относительно оптической оси объектива. 

Í 
P 
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обнаружить 3BB3IH, им$ющ!я значительныя COÓCTBeHHBIS движеня. 

Takia 3863161 на время отбрасываются, a по разностямъ (1910—1904) 

для другихъ звфздъ по способу наименьшихъ квадратовъ вы- 

числяются m, o, К, т, ©’, k'. Пользуясь полученными величинами 
m, ©, k..., МОЖНО вычислить JL, M и, для туманности, а также 
для тфхь звЪздъ, которыя были отброшены, и получить COÖCTBEH- 

ныя движеня туманности и этихъ звфздъ. Въ случаЪ 1-мъ Co6- 

ственныя движен!я сольются съ m и т, а разности №, и M, надо 
разсматривать какъ случайныя ошибки uawbpenii. Коэффищенты 

т, o, k будутъ опять опредфлены изъ TXB же ypaBHeHiii по спо- 

собу наименьшихъ квадратовъ. Исправивъ координаты туманности, 

измфренныя на пластинкЪ 1904 r., на величины т-- ory + kyx 

u m'—o'yv —- Ёхх, легко получимъ и собственное движене Ty- 

манности относительно всей группы звЪздъ. 

Посл того, что сказано о cıyyab 1-мъ, 2- -ой и 3-й й случай 

можно трактовать одновременно. О движенш, общемъ для всей 

группы 385335, я говорить не буду. Движеня внутри группы, при 

большомъ количеств$ звЪздъ , подчиняются, можно допустить, TEMP же 

законамъ, какъ и случайныя ошибки измЪренй. Исходя изъ этого 

предположен!я, мы вычисляемъ по способу наименьшихъ квадра- 

товъ коэффищенты m, $, bk, т’, $, К; а затЬмъ уже и pup’, 

для туманности. Это движеше туманности будетъ движешемъ OTHO- 

сительно системы звфздъ, для которой Ip,” и Ly’? будуть наи- 

меньшими. 
Какъ мы видимъ, BO BCBXB 4 случаяхъ коэффищенты m, о, k.... 

опред$ляются совершенно одинаково и только геометрическое 

sHauexie найденныхьъ нами величинъ №’, и м’, для туманности бу- 
дуть различными. | 

Ha ocHOBaHiu вышеприведенныхъ соображенй я прежде всего 

выдЪлилЪь Th звёзды, для которыхъ можно было предположить 

исключительно большя собственныя движеншя, и звЪзлы, которыя 

не были изм$рены почему-либо на одной изъ пластинокъ данной 

пары, à для остальныхъ были составлены уравневя вида: 

Lago — 4494 — ̂ . — Tino — KY yon = 0; 
- ! ! PU — 

Yso10 — Уля — Mm — 9 Yıso — Ks = 0. 

При вычисленши постоянныхъ пластинокъ m, Q, k...., были выклю- 

чены для пары a и d слБдуюцщйя зв$зды: №№ 14, 42, 58, 61, 74, 
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82, 137,138, 155, "185; 2015 211,228, 2385, 284, 28378 3H E 

331, 336, 357, 369, 379, 588, 390, 391, и для пары плаестинокъ 

Donc №№ 1-9, 48577617 999127, 137, 138, 1715 172; 153220099 

215, 228, 229, 233, 248, 210, 271, 273, 315, 325, 327, 330, 

381, 354, 361, 374—391. 

PHmexie mo способу наименьшихъ квадратовъ вышеуказанныхъ 

уравненЙ дало, послЪ HEKOTOPEIXB сокращенй, слБдующя системы 

нормальныхъ уравненй: 

Пластинки а и 4. 

61.0m-l- 564.29-L 142.6 k — 0.0098 = 0; 
141.0m--33981.00— 879.4 k — 7.8904 = 0; 
23.4m—  586.39-1- 11161.2 € — 0.0324 — 0. 

131m'-- 314.224 1141.31 — 0.0019 — 0; 
29 "№ 12232.0$'— — 719.04 — 2.9714 — 0; 
107m'— 730.69’ +25507.0k' 1- 1.2906 — 0. 

Пластинки bu ec. 

57m-- 434.99-+ 316.0£-1-0.1136 — 0; 
29m-1-7502.49 — 75.8k— 1.8267 = 0; 
20m— 71.99--40067.1%--3.9722 — 0; 

17m'+ 100.4«' - 126.0 4 1- 0.0281 — 0; 
27 m' 1- 5032.0 9! — 712.0 &' — 0.9552 — 0; 
67m’ — 141.0 ' 17848 k’ — 2.5025 — 0. 

РЪшене нормальныхъ уравненй дало слЪдующя значенйя HCKO- 

мыхъ постоянныхъ пластинки: 

Пластинки а и 4. 

мм. 

m — — 0.0021; т’ = — 0.0002. 
© — -1- 0.0002415; g! — -1- 0.0002409. 
к — -1-0.0000199; k! = —0.0000429. 
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Пластинки b и e. 

m -—-— 0.0034; m= — 0. 0042. 

9 —--0.0002576; ^ ' 10.0002847. 
k = —0.0000970; й = -1-0.0001579. 

При помощи полученныхъ постоянныхъь вычисляемъ приведеня 

координатъ туманности на пластинкахъ 1904 г, къ 1910 r., послЪ 

чего легко было получить слёдующёя значеня р’, и p: 

Пластинка а, и d. Пластинка b и e. 

p. p. 
u,=—1.4. ul, = + 2.4. 

И, 150.0, и, =- 3.4. 

Представлеше о порядкЪ точности опредфленй этихъ м’ можно 

получить, зная точность опред$леня координатъ на пластинкахъ. 

Для пластинокъ а, b и d это легко сдЪфлать, благодаря тому, 

что на нихъ были нанесены черточки. Личное ypaBHenie при Ha- 

веден!и на 3TH черточки можно принимать одинаковымъ съ лич- 

нымъ уравнешемъ при наведени на штрихи шкалы, поэтому полу- 

суммы отсчетовъ Hà эти черточки, при двухъ положеняхъ пластинки, 

даеть положене центра вращен!я платформы на шкалЪ, свободное 

Orb личнаго уравнешя наблюдателя. Такимъ образомъ были полу- 

чены сл5дующёя координаты центра вращеня (X, Y,) платформы: 

Пластинка a. Пластинка b. Пластинка d. 

x, = 90.9595 д, — 90.9595 x, = 90.9621 
y, = 90.9618 y,— 90.9615 _ у, = 90.9635 

Въ таблиц A, колонны УП и XII, помфщены послднихъ три 

знака координатъ центра, вращен1я платформы (,,7,, „Y.), опредЪлен- 

ныя по H3MBpeHIAMB зв$здъ въ двухъ положен1яхъ пластинки. Раз- 

ности 7, — ,v, M 4, — „Y, зависятъ отъ случайныхъ ошибокъ наве- 

дей, а также н»которыхъ систематическихъ ошибокъ. Изъ вофхъ 

q,— ph, и У, — „И, можно было бы получить среднйя ошибки опре- 
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дЪлен1я координатъ © и у BCbXb звфзлъ, HO предварительно эти 

разности надо освободить отъ систематической ошибки измфренй. 

Чтобы найти эту систематическую ошибку, я разбилъ BOB звЪзды 

на группы 10 UXb величинамъ и взялъ средшя значешя ©, — zc, 

и у — „4, для звФзщь одной и той же величины. Такимъ образомъ 
я получиль слБдующую таблицу (поперечники изображен!й звЪздъ 

даны Bb COTBIX' Bb JOIAXb миллиметра). 

Попер. «Пластинка a. Пластинка Ъ. Пластинка d. 

звЪздЪ. Lo—nX&e YenYe ende У И НО 

u u U V V V 
v m Em e.g — 0.1 = 309 ERO 0,9 
SON 21.0.6 00 BO 612078 0.9 200 
10, 11... -E0.7. 7.0.2 —1.4 —0.9 —1.0 —0.4 

12, 13, 14 0.5 —+0.2 —1.7 —1.3 —1.2 —1.3 

15, 16, 17..—0,4. —0.3 —2.2 .—2.0 —2.5 —1.6 

1819 20 2 0x 6005-250 LED.) О оса 
М 559.6 29,8 edu] les. 

Of, MR Fog S OBPET 6 0:0. (08913 10 ug вам 
DOS Do ill 
SO об 18.2 -—— А SL. 1 

Изъ этой таблицы совершенно ясно вытекаетъ, что ошибка 

наведенй, зависящая отъ величины поперечника изображен1я звЪзды 

(будемъ ее называть, по aHoJoriu съ оптическими наблюден!ями, 

уравнешемъ яркости), не является постоянной величиной, что 

ypaBHeHie яркости, оставаясь почти постояннымъ для звЪздЪъ Cb 
мм. MM. 

поперечникомъ отъ 0.05 и до 0.11, 3aTBMBR начинаетъ расти, 

достигаеть maximum'a для звЪздъ съ поперечникомъ 0.20—0.%4, 

и, немного уменьшившись, остается постояннымъ. 

Методомъ изм$рен!я исключаются эти систематическя ошибки 

и на опредБлеше координатъь omb не вляютъ. Освободивъ X — x, 

и Y,— „Y, отъ систематическихъ ошибокъ, мы получимъ случайныя 

ошибки опредЪлевй центра вращен!я платформы m BMborb съ TEMB 

(въ той wbpb, какъ onb вщяютЪъ на опредфлене координатъ) 

случайныя ошибки наведенй, изъ которыхъ уже легко получить 
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средн1я ошибки одного onpexbaenia координатъ 1). Вотъ каковы 

эти средшя ошибки €,, 6,. 

Пластинка а. Пластинка b. Пластинка d. Пластинка с. 

Попер. 385315. c = 3, 8, e, =, Eh ale Е, 

N 31.9 =2.1 #09 +09 22.0 +19 +17 +17 
SONT. 2.0 =1.9 +14 41.2 1.3 +1.9 #26 +1.5 
и, 9.1 41.9 41:6 1.4 1.3 +47 #24 1.8 
м... 559.5 #17 +17 #12 +14 1.5 +30 =1.5 
IE IT... --1.8 51.5 51.9 #14 50.9 +1.6 52.3 +1.4 
18, 19, 20..... +18 #15 #18 +1.7 #1.7 41.5 +18 #1.9 
21, 99, 23..... H1.8 1.9 #21 “1.6 59.3 -E1.7 =9.0 +1.7 
24, 25, 96..... +#2.0 42.2 +13 #18 40.9 #15 #2.3 +9.7 
Dog 99... sse то | --1.5 #2.2 #25 +1.7 

{+1.5 52.0 
8D mms 10 d C +14 #22 | 559.3 21.8 43.2 #2.6 

Для пластинки e, на которой не были нанесены черточки, при- 

ходится брать среднее изъ опредфленй положеня центра плат- 

формы по изм$ренямъ отдфльныхъ звфздъ. Такимъ ue были 

получены сл$дующ!я величины: 

Полож. центра плат. 
Поперечн. звЪздъ. nk D d, d, 

BUT gi! mals, ‚00.9598 "909651 gs € 9. 
SER UND HUMO .9625 0.00.1 

TON LI E 90608 .9622 0.04 > 
и 1A. . 10.9601 ROO ne LOD 
Holton Ig. 0,9809 (9626) ("0602 
Se 19, и GGT OLR oe) 
Dil, 20,2% 1. 9619 FOGS1 о. 0.7 
DAE 255-261... 9.9695 А 19 9:699. 3 
Dog. o9 0 0600 OG Site Eq 007 
Ви ти DU 9616. 10408 

1) Если какая-либо звфзда измфрялась нзсколько разъ, то каждое опредЪ- 

genie координатъ такой зв$зды считалось отдфльно. 
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Если принять yp-ie яркости для звЪздъ Cb поперечникомъ въ 
B MM. 

0 ом равнымъ нулю, то мы получимъ величины d, и d,, 

арактеризующия ходъ измфнен1я уравнен1я яркости. Мы видимъ, 

что и для пластинки © мы имфемъ тотъ же ходъ, какъ и для 

пластинокъ а, b, d. Средняя же ошибка одного опредЪленя ко- 

ординать HECKOABKO больше среднихъ ошибокъ трехъ другихъ 

пластинокъ, какъ видно изъ двухъ послфднихъ столбцовъ таблички 

на стр. 207. Если принять за среднюю ошибку опредфлевшя ко- 

ординаты x, либо у, для всфхъ звфздъ среднее изъ BCX сред- 
нихъ ошибокъ, то средняя ошибка одного опредфленя м’, и p, 

мм. 

будетъь 0.0024. Что касается до средней ошибки опредЪленй 

координатъ туманности, то ихъ можно было бы вывести изъ вну- 

тренняго COTJACIA отдфльныхъ измфренй туманности.. Такимъ обра- 

зомъ мы получимъ: 

Пластинка а. Пластинка b. Пластинка e. Пластинка d. 

cy © y © y х y 
Средн. ошибка одн. u u " " u n u 

опред. Koopa. =. 221.00. 155109 101039. 7 eT ОЕ 
Сред. ошибка сред. 

ревум. ........; 30.9 0.1 250,3 250.2 ‚550.2 1250,2 550.2 the 

Средняя ошибка изм$реня He JXaerb еще намъ права дфлать 

заключеня о точности опред$леня собственнаго движевя туман- 

ности, такъ какъ въ изм$решяхъ туманности на пластинкахъ 

a u d, Бис могли быть внесены ошибки, разныя по величинЪ и 

по знаку. НФкоторое суждеше о точности опредфленй wi, M ur 

туманности можно было бы имфть, если сравнить уравнене 

яркости для туманности и другихъ звздъ. 

Для туманности мы получаемъ Takis значеня уравнен!я яркости: 

Пластинка 2.: Пластинка Ъ. Пластинка e. Пластинка d. 

a y 2 y ИЯ y x y 

p p m U p ARE: p. p. 
—2.5 —3.5 —4.9: —3.2 —2.5 —3.1 —4.5 —3.9 

Ypasmemie яркости для туманности оказывается больше, YEMB 

для звЪздъ; особенно велика она для координаты ZX; для коорди- 

наты у она ближе къ значеню, полученному для звЪздъ Cb по- 
мм. M M. 

перечникомъь 0.18 — 0.23. На точность onperbienii коорлинатъ 
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имфютъ Buisuie mawbnenis ypasHenis яркости. Имя въ виду эти uawb- 

uenia и CpexHiA ошибки опредфлешй координатъ туманности, мы 

можемъ принять за средыя ошибки опредфленй w' и №, слЪдую- 

IA величины: 

Пластинка b ис. 

|). p- 

ое 
Tu. S E ео 4; e E 

Пластинка a и d. 

Полученныя значеня jq, такъ близко лежатъ къ среднимъ 

ошибкамъ (правда, въ HbkoTopol степени произвольно вычислен- 

HBIMB), что мы UMbeMb основане принять, что туманность не 

nwberb по прямому восхожденю замфтнаго COÖCTBEHHATO движе- 

His относительно всей группы измфренныхъ зв$здъ; можно только 

предполагать весьма слабое движене по склоненшю (-0”.017 

въ годъ, если принять 1 мм. = 32".1). 
Воспользовавшись постоянными пластинокъ, данными Ha стр. 204, 

вычислимъ |, и M, для BObxb звЪздъ, изм5ренныхь на каждой 

изъ пары пластинокъ а ud, hue. Величины pu 1 M, помфщены 

въ таблицЪ B, колонны IX и X. Теперь остается еще получить 

относительныя годичныя COÓCTBeHHBIS движеня BCbXE звЪздъ въ 

дуговой mbps, что легко сдфлать. 

Въ нашемъ случа$ наиболфе удобно, просто и въ достаточной 

мБрЪ точно можно провести вычислеше по способу Turner’a. 

Въ качеств опорныхъ звфздъ я взялъ звЪзды 1, 149, 172, 

374, видимыя мЪета которыхь для эпохъ пластинокь € и d 

таковы (положен!я звЪздъ взяты изъ каталоговъ А. G.): 

o2 a сут. изм. & сут. изм. о 

Mes, 5963 CAD 23 51.60, —0 087, 10 
fre 39 4 959^ 0 1088 007, 1018 
ВЯ 40 № 1 4-49 "45 40007 2 or 10,18 
mnes ab vigo 50 тым 0007 1018 

При вычислени координаты центра пластинокь и величина 

масштаба получились eJ buys: 

œ & Macmr. 
0 ! 11 

+50 13 19.0 32.101 
15013 4.3 32.107 

14 

ee 57/9 
: d. 19 39 56.8 
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Коэффищенты формулъ Turner’a !) получились Takie: 

a b € 

Пластинка е 1.00045 — 0.00155 — 10.0045 

la e f 
; — 0. 00120° 11.0006 00 

а b € 

Пластинка d 1-1.00043 —0.00152 -1-0.0178 

d € if 

; 210500124  11.00021% 0.0165 

Пользуясь величиной масштаба, величинами №, и в, таблицы В, 

колоны VIII и IX, и вышеприведенными значенями коэффишен- 

товъ, уже легко получить изм$нешя прямыхъ восхожденй (Aa) и 

склонен (A0) за промежутокъ времени f,,,, — В, à SAT PME уже 

и собственныя, годичныя движеня 3Bb3JUb, |, H M; 

въ колоннахъ X и XI таблицы В. 

Представляетъь интересъ изслфдовать вопросъ, не имфется ли 

какихъ либо преимущественныхъ движенй звфздъ въ предълахъ 

измЪренной мной области неба. 

Разбивая звЪзды на 25 группъ, мы получимъ слБдующую таб- 

личку °). 

‚ помфщенныя 

: Ha 

"7 SEX e р 
MM. с C c (© с 

66 10.0005 —0.0003 —0.0001 10.0020 № 0029 
+34 —0.0010 —0.0016 —0.0005 0.0006 10.0005 
-B 1 100006 —0.0002 0.0002 0.0012) 200002 
2-33 10.0008  -L0.0009 0.0003 —0.0009 о? 
267 10.0033 10.0005 — 0.0001 0.000 oo 

1) X=ax+by+c; Y=du+ey-+f. 

2) ЗдЪсь взяты средвйя изъ собственныхь движенй для OOBUXE map» пла- 

стинокъ à и d, b ие. Это вполнф допустимо, такъ какъ васъ интересуетъ 

качественная сторона вопроса, а не количественная. Въ табличку не были вне- 

сены звЪфзды 137, 138 и 315. 
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aly ID o aan 

usa et 1023000900 110-019 08919024 
20340159. 008. 10:007" 0.004. 10.008 10.001 
EU gg 0110 (Q0g 06150. 91]: 9.009 
о т т 0.003 ^ (0801020 
= 2000210 бо lg do Mo Our 

Если нанести графически эти COÖCTBEHHLIA движеня, TO мы уви- 

дали бы, что скорости зв$здъ распредБлены по величин и на- 

правлен!ю безпорядочно, и поэтому y насъ HSS основан1я говорить о 

‚ какомъ-нибудь преимущественномъ движении въ этой групи звЪздъ. 

Оравнительно значительныя собственныя движеня получены для 

звЪздъ 137, 138 и 315 (поэтому onb и не были включены въ 

вышеприведенную табличку), наибольшее движене иметь звЪзда 

315 (B. D. 509.2873): и. = -+ 0°.0312, м: = + 0".395. 

Собетвенныя движенмя звЪфздъ 137 и 138 помфщены въ „Pre- 

liminary General Catalogue“ L. Boss’a (5037 и 5038). Предета- 

вляеть интересъ сравнить эти собственныя движен1я съ получен- 

ными мною. Сопоставимъ собетвенныя движен1я по Boss'y съ mo- 

лученными мною изъ пластинокъ а H d, b m c. 

Ma Mo 

PTE GUB. wo P. Bossy s ^ 20 0192 40. 150 
T а hers пласт зи “00152 — 2143 

» > = buc.. —0.0143 —0.115 

5059965 CAB що Di: BOSS We 00 — 0.156 

s i изъ nJacT. aud. . — 0.0122 —0.156 

5 P bue... —0.0124 —60.126 

Какъ мы видимъ, пластинки а и d даютъ собственныя движеня, 

весьма мало отличающяся OTb собственныхъ движенй, выведен- 

HbIxb L. Boss’oM®. | 

Пара пластинокъ b m © NaeTb HECKOABKO меньшя величины. 

Разница въ величинахъ собственныхь движенй, полученныхъ изъ 

ABYXb паръ пластинокъ, можетъ отчасти происходить OT того, 

14* 
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что собственныя ABEMEHIA были опредфлены He изъ тождествен- 

ныхъ группъ звЪздъ. 

Весьма близкое равенство собственныхъ лвиженй, выведенныхъ 

Г. Возз’омъ и полученныхъ мной, даетъь намъ основаве утвер- 

ждать, что группа звЪздъ, изм$ренныхъ мной, не имфетъ общаго 

поступательнаго движешя и что выведенныя мною относительныя 

собственныя движен1я, въ предЪлахъ ошибокъ U3MPPEHIA, даютъ 

и абсолютныя ихъ движеншя. Что касается туманности, 

TO мы уже приняли, что она He имфетъ зам тнаго nepe- 

мф$щен1я по прямому восхожден1ю относительно 

всей группы изм$ренныхъ звфздъ и только слабое 

перем $ щен1е по склонен!ю, ел довательно, y Ty- 

манности 4514 С.С. мы можемъ предполагать соб- 

ственное движен!е mo склонен!ю, равное 0”.017. 

Окончательно рфшить этотъ вопросъ можно будетъ, получивъ 

и изм5ривъ фототраф!ю той же области неба черезъ нЪеколько 

NBT. 
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Anwendung der Photographie auf die exakte Mes- 
sung in der Astronomie. 

Von 

P. Sternberg. 

(Résumé). 

I. Anwendung der Photographie auf die Doppelsternmessung. 

Einer Aufforderung des Professors Cerasky folgend, unternahm 

ich das Photographieren der Doppelsterne mit dem neuen Refraktor 

der Moskauer Sternwarte. Der Refraktor mit Repsoldscher Montie- 

rung ist ein Doppelrohr und hat ein photographisches und ein 

optisches Objektiv von je 380 mm. Oeffnung, geschliffen von Ge- 

brüder Henry in Paris. Die Brennweite beträgt 6.2, resp. 6.4 

Meter. Für die kürzeren Expositionszeiten benutzte ich anstatt des 

schweren und unbequemen Repsold’schen Verschlusses den Verschluss 
„Express“, den ich innerhalb des photographischen Rohres mit. 

35 mm. Abstand von der photographischen Platte befestigte. Die 

Oeffnung des Verschlusses von 53 mm. Durchmesser wird mittels 

zwei Paar Platten geschlossen. Die Expositionszeit beträgt für die 

mittleren Teile 1/,,°, und 1/4? für die Randpartien. 

Beim Beginne meiner Arbeit gebrauchte ich die photographischen 

Platten von Lumière, später bin ich zu Ilford’s „Special Rapid“ und 

„Monarch“ übergegangen. 

Beim Photographieren von y Virginis (in vorliegendem Aufsatze 

werden einzig und allein die Ergebnisse der Ausmessung von Y 

Virginis ausführlich dargelegt), $ Urs. maj. und a Geminorum hielt 
ich mich an folgende Methode. 

Das Uhrwerk ruhte wührend der ganzen Zeit das Photographierens. 

Das Fernrohr richtete ich derart, das der Stern seine südliche 

Spur durch die tägliche Bewegung beschrieb (s. Tab. I, Vergrösse- 

rung 3.4). Darauf wurde das Fernrohr um soviel verstellt, dass 

der Stern bei seiner täglichen Bewegung etwas nördlicher von der 
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ersten Spur gerechnet passierte. Während der Stern vor der 

Oeffnung des Verschlusses durchging, machte ich eine Reihe von 

Momentaufnahmen in Intervallen von 0°.5—2°. Eine solche Reihe 

enthielt meist 70—180 Bilder des Doppelsterns. Darauf verstellte 

ich das Fernrohr wiederum und erhielt eine neue Reihe von Auf- 

nahmen in Intervallen von genau 10°. Weiter folgte eine Reihe von 

Momentaufnahmen u.s. w. Endlich photographierte ich, um auf der 

Platte die Richtung der Tagesbewegung zu fixiren, die nórdliche 

Spur, die zum Ende hin mehrfach unferbrochen war. Die Ausmes- 

sung der in 10° Intervallen gemachten Anfnahmen ergab den abso- 

luten Massstab; die anderen dienten zur Bestimmung der relativen 

Lage der Komponenten. 

Eine solche Platte, zu deren Herstellung 25 Minuten ‘genügen, 

gewährt alle zum Ausmessen eines Doppelsterns nötigen Elemente. 

Massstab und Entfernung wurden auf dem Messapparat von Repsold 

gemessen, die Positionswinkel vermittelst eines mit einem Mikro- 

skopobjektiv versehenen Fadenmikrometers. Den Fadenmikrometer 

befestigte ich entweder an dem Troughton'schen oder an dem 

Repsold'schen Messapparate. Ich hatte eine gründliche Untersuchung 

des Messapparats von Repsold ausgeführt und dabei einen Defekt 

wahrgenommen; der obere bewegliche Schlitten mit der Platte wird 

in den zwei Richtungen der Bewegung—den Zylinder entlang—im 

Verhältniss zum Massstabe, an dem die Koordinaten des zu messen- 

den Objekts abgelesen werden, nicht ganz gleich eingestellt. 

Die Untersuchung des Einflusses, den der Verschluss auf die ge- 

genseitige Lage der Komponenten des Doppelsterns ausübt, ergab, 

dass der Verschluss bei der von mir gebrauchten Methode des 

Photographierens von y Virginis keine merklichen systematischen 

Fehler in die Ausmessung des Doppelsterns hineinbringt. 

Nun galt es zu zeigen, inwiefern die Genauigkeit der Ausmes- 

sungen der Doppelsternaufnahmen durch folgende Faktoren beein- 

flusst wird: 1) momentane Aufnahme, 2) sogenanntes Abstossen der 

naheliegenden Bilder, worauf Herr Kostinsky hinweist, und 3) Ver- 

zerrung der photographischen Schicht, von Hern Thiele in den Astr. 

Nachr. № 4224 erwähnt. 
Behufs Lösung des ersten und zweiten Problems erhielt ich be- 

sondere Platten, auf denen y Virginis mit 1, bis Г Expositions- 

zeit photographiert wurde. 
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Die Ausmessung dieser Platten nebst Untersuchung derselben ge- 

stattet mir, folgende Schlüsse zu ziehen: 1) eine geringere Zahl 

von Momentaufnahmen y Virginis zeitigt die nümliehen Resultate, 

die eine grössere Anzahl von Aufnahmen mit Aushalten ergibt; 

2) die Ausmessung einzelner Paare geschieht genauer und 3) es 

wird bei der Beobachtung viel Zeit erspart. 

Auf meinen Photographien von y Virginis findet kein sogenanntes 

Abstossen der Bilder statt, wie man es aus den Tabellen S. 44 

und 46 ersieht. 

Um die Verzerrung der lichtempfindlichen Schicht zu untersuchen, 

hatte ich im Januar 1908 eine bereits im August 1907—d. h. 

4 Monate, nachdem die Aufnahme gemacht worden—von mir gemes- 

sene Platte mit y Virginis vom 19. April 1907 von neuem gemes- 

sen. Es wurden also die Ausmessungen das erste Mal im Sommer, 

das zweite Mal im Winter vorgenommen. In dieser Hinsicht stimmen 

die Bedingungen der Ausmessung mit denjenigen Thieles überein. 

Ausgemessen wurde nur eine Reihe Aufnahmen, nämlich die dritte 

südliche (46 Paare) und 2 Reihen des Massstabes. 

Am 21. Januar legte ich die Platte auf sechs Stunden ins Wasser 

und nahm die Messung an denselben Reihen vor, wührend die Platte 

noch feucht war. Den 22. Januar war die Platte ausgetrocknet 

und ich wiederholte die Ausmessungen. Ausser dieser Platte unter- 

suehte ich sofort eine andere, die ich d. 26. Mürz 1903 erhalten 

und schon einmal im Januar 1904 gemessen hatte. 

Auf dieser Platte mass ich eine Reihe, die 142 Paare enthielt. 

Die Ausmessung dieser Platten führt zu folgenden Schlüssen. 

1) Wie aus den Messungen der Massstäbe ersichtlich, lässt sich 

auf meinen Platten im Laufe der Zeit keine Veründerung der Ab- 

stände zwischen den Sternen wahrnehmen; 2) der Unterschied 

zwischen den Messungen der Paare erreicht zuweilen eine bedeutende 

Höhe, ist aber zufälliger Art; 3) der Umstand, dass eine feuchte 

und eine trockene Platte gleiche Resultate ergeben, lässt schliessen, 

dass wenn die lichtempfindliche Schicht auch Verzerrungen auf- 

weist, dieselben bei einer grösseren Anzahl Messungen immerhin 

kompensiert werden. 

Die Resultate der Ausmessungen können auch durch die Struktur 

der lichtempfindlichen Schicht beeinflusst werden, worauf Herr Per- 

rine (Lick Observatory Bulletin, №№ 143 und 148) hinweist. Der 
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Einfluss der Struktur hingegen ist als zufälliger Fehler zu betrachten: 

daher kompensiert er sich bei einer grösseren Zahl Ausmessungen. 

Daraus folgt die Notwendigkeit, eine möglichst grosse Anzahl pho- 

tographischer Doppelsternaufnahmen auszumessen. 

Es folgen die Ergebnisse der Ausmessung von Platten mit y Vir-. 

ginis, die ich in den Jahren 1902—1911 verfertigte. 

| a 
| es | t 5. р. т 

| oak |e. 
| 1902, April 30 . .| 27.63 + 0.20 39.101 398. 397+0.125 5.807--0.017 

| 1908, Mai. 14 . .| 27.30 + 8.5 32.165 328.4302-0.109| 5.821-=0.011 

1902, 29... | 20.00 4:0. 132.133] == — | 5.836—0.009 

| 1903, März 26 . . | 27.70 — A 32.140 328.633=0.035| 5.821=0.004 

| 1903, Мы 1 . .|27.38+13.8 132.115) 327.937--0.036. 5.815=0.004 

| 1904, März 28 . .| 27.70 — 5.7 [32.150 327.903=#0.038) 5.877==0.007 

| 1904, Mai 11 . .| 27.40 +12.7 32.159 NE NO 5.855==0.008 

| 1905, März 15 . .| 97.60 .— 2.3 32.116 327.79832-0.212| 5.818==0.016 

| 1906, April 17 . .| 27.754 7.9 |32.139| 327.535-€0.067| 5.850==0.011 

| 1906 Mai 9 . .| 27.55119.0 |32.151| 326.935=0.053| 5.859250. 008 

1907, April 5 . .| 27.80-1- 1.1 132.168) 326.817+0.118) 5.904#0.011 

| 1907, » 8 . .| 97.80|-- 1.0 |32.161| 327.245=0.077| 5.894#0.010 

|1908, , 15 ..|27.80- 0.5 132.134) 326.845--0.095| 5.888=0.013 

1908, Mai 6 ..|27.80- 2.9 [32.160] 326.993-=0.064 5.8842-0.009 

| 1909, a 2 ..| 27.75|-- 5.9 |32.186| 326.680-=0.089| 5.914--0.012 

1910, April 2 . .| 27.500 0.0 32.124 326.663--0.064 5.900=0.007 

|1910, „ 28 . .| 27.45.--16.5 32.092) 326.442-=0-091| 5.894=Е0.011 

1911, „ 21: 5 2-27-60) 6.2 32.055 Wu 5.898—0.011 

1911, , 30 . . | 27.50-|-14.2 |32.147|. 326.173==0.105] 5.930=0.014 



ONG dz 

Für Е Urs. Maj. und а Geminorum erhielt ich folgende Re- 
sultate. 

& Urs. Major. 1904, März 26; r= 2".642 + 0".006; 

р = 1397.39 + 09.090 

a Geminorum. 1904, März 1; r — 5".552 +0 . 007; 
p = 223.81 + 09.060. 

Ueberall sind die mittleren Fehler gegeben. 

Beim Photographieren dieser zwei Sterne und einer ganzen 

Reihe anderer regte sich in mir der Zweifel, ob es möglich 
sei, mit genügender Genauigkeit solche Doppelsterne zu messen, 

in denen die Komponenten sich in Bezug der photographischen 

Helligkeit bedeutend unterscheiden. In solchem Falle werden beide 

Sterne von allen dem Gange des Uhrwerks, dem Refraktor etc. 

anhaftenden Fehlern verschieden beeinflusst. Um die durch diesen 

Umstand hervorgerufenen Messungsfehler zu beseitigen, musste die 

Methode der Helligkeitsausgleichung der Komponenten herangezogen 

werden. 

Um solches zu erreichen, wurde im photographischen Rohre vor 

der Platte ein Positionsmikrometer befestigt, auf dessen beweglichem 

Schlitten anstatt der Fäden etliche Streifen (0.01—0.02 mm. dick 

und !/o—1 mm. breit) in „Aurantia MP extra“ (Agfa) gefärbter 

Kollodiumhäutchen aufgezogen waren. Die photographischen Platten 

berührten diese Häutchen. Eine ausführliche Untersuchung erwies, 

dass solch ein Häutchen das Billd nicht merklich verschiebt und 

daher bei genauem Messen wohl zu gebrauchen ist. 

Die atmosphärische Dispersion verursacht eine gewisse Verände- 

rung in der gegenseitigen Lage der Komponenten des Doppelsterns, 

diese Frage aber behalte ich mir vor, im Zusammenhang mit den 

Messungen anderer Doppelsterne ausführlich zu behandeln. 

Um wie viel genauer die Ausmessung der Doppelsterne ausge- 

führt werden kann, ist aus der Tabelle II zu ersehen, wo ein 

2.1 Mal vergrössertes Negativ mit den Aufnahmen ven « Polaris 

durch ein Filter (A 5) und ohne denselben abgebildet ist. 



oise 

II. Ein Versuch, die Eigenbewegung des Nebels 4514 @. C. 

zu bestimmen. 

Bisher ist eine sichere Bestimmung der Eigenbewegung ein- 

zelner Nebel überhaupt nicht zu verzeichnen: so unternahm ich 

denn, dieses Problem auf photographischem Wege zu lósen. In die- 

sem Zwecke wühlte ieh eine Reihe planetarischer Nebel. Hier gebe 

ich die Ausmessungen des Nebels 4514 С. C. (a = 19/42”. 4; 
¢ =-+ 50°19’). Unter der grossen Zahl von mir angefertigter Platten 

wurden mittels des Messapparats von Repsold 4:2 aus dem Jahre 

1904 (a und b) und 2 aus dem Jahre 1910 (e und d) stammende 

ausgemessen. Bei dem Messen (für jede Koordinate wurden beide 

Lagen der Platte berücksichtigt) wurde sorgfältig darauf geachtet, 

dass die Einstellung auf dieselben Teile des Nebels; nämlich auf - 
die zentrale Verdichtung geschah und ausserdem die möglichen 

Verschiebungen der Platte gegen die Messskala bei dem Ausmessen 

in Betracht gezogen werden konnten. Zu diesem Zwecke wühlte 

ich beim Ausmessen der Platte vom 4. September 1910 (e) vier 

nahe an den Kanten der Platte liegende Sterne und mass dieselben 

jeden Tag zu Anfang ung zu Ende der Messung. Die an den Ele- 

menten der Verschiebungen dieser Platte gegen die Skala vorge- 

nommene Rechnung ergab, dass dieselben nicht sicher genug be- 

stimmt werden konnten. Daher ritzte ich mitten in jede Seite der 

Plattenránder a, b, d Kreuze hinein. Die Einstellung auf diese 

Kreuze geschah mindestens mit derselben Genauigkeit, wie auf die 

Striche der Skala. Diese Kreuze wurden alle Tage vor und nach 

der Ausmessung der Platte gemessen. Die Einstellung auf die Kreuze 

ermöglichte es, nicht allein die relativen Veränderungen der Platte 

und der Skala zu berechnen, sondern auch den persónlichen Fehler 

der Einstellung auf den Stern zu bestimmen. 

Die relative Änderung der Skala und Platte, die die gemessenen 
Koordinaten beeinflusst, summirt sich aus einer Verschiebung а der 

ganzen Platte in der der Skala parallelen Richtung, aus einer 

Drehung der Platte auf einen Winkel + und aus der Änderung der 
Einheit des Massstabs A’. Es seien z,, z,, 2,, z,... die Koordina- 
ten der Kreuze oder der Sterne, die am ersten Tage gemessen 

! worden, z,', z,', z,... die am andern Tage gemessenen, dann ist 
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д, —%, =a-kr, + 9'y, 

y — 2. = ai Ka, + 2% 

gy — Xy — ake, 2% 

Ga, —a-- Kur vy. 

Ähnliche Gleichungen können für die Koordinaten © gemacht 

werden. ; 

Aus diesen Gleichungen wird man nach der Methode der kleinsten 

Quadrate die Grössen a, %, y’ berechnen können. 
In der Tabelle A sind die Ergebnisse der Ausmessung von den 

vier Platten gegeben. Die erste Spalte enthält die laufenden Nummern 

der ausgemessenen Sterne (die Sterne, deren Position in den Katalogen 

A. G. von Bonn und Cambridge gegeben sind, werden durch Buch- 

staben, der Nebel durch N bezeichnet); in der zweiten sind die 

Durchmesser der Bilder in Hundertstel— Teilen eines Millimeters, in 

der dritten die Mittel der Ablesungen beim Ausmessen der Koordi- 

naten x (die x-Axe ist der täglichen Bewegung parallel), in der 

vierten die Summe aller Korrektionen enthalten; in der fünften und 

sechsten dieselben Grössen, wie in der dritten und vierten, aber 

für die andre Lage der um 180° gedrehten Platte gegeben. In den 

Spalten VII, IX, X und XI ähnliche Grössen, aber nur für die 

Koordinate y. Die Spalten VII und XII enthalten die halben Summen 

der Ablesungen bei beiden Lagen der Platten für x und y, an denen 

die Korrektionen angebracht sind. Die Einstellungen auf den Nebel 

geschahen täglich mehrmals; am Anfang der Ausmessung, am Ende 

und ungefähr nach je zwanzig gemessenen Sternen. In der Tabelle A 

sind die Mittel dieser Ausmessungen gegeben. 

Um die Koordinaten einzelner Sterne zu erhalten, nimmt man 

die halbe Differenz der verbesserten Ablesungen bei beiden Lagen 

der Platte. So sind die in Millimetern ausgedrückten Koordinaten + 

(Spalte II und IV der Tabelle B) und y (Spalte III und V) aller 

gemessenen Sterne erhalten worden. Die gefundenen Koordinaten 

können benutzt werden, um die relative Eigenbewegung des Nebels 

N und aller andern gemessenen Sterne auszurechnen. 

Ich beabsichtigte, zwei selbständige Bestimmungen der Eigen- 

bewegungen zu erhalten, und verglich daher die Platten a mit d 

und b mit e. Die Koordinaten jedes Paares der verglichenen Platten 

unterscheiden sich merklich voneinänder. Dieser Unterschied zwischen 
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den Koordinaten entsteht daher, dass die Platten vom Jahre 1904 in 

besonderen, eine beliebige Orientirung verhindernden Einlagen ge- 

messen worden waren. 

Nehmen wir an, um die Rechnung zu erleichtern, die Platten a 

und b seien den Koordinatenaxen x und y parallel um eine Grósse 

verschoben, die der mittleren Differenz der Koordinaten x und y 

der Platten a und d, b und e gleich ist,—dann müssen alle Koor- 

dinaten x der Platte a um die Grösse — 071946. die Koordinaten 

y um die Grösse + 2.5580 verbessert werden; für die Platte b sind 

die Korrektionen — 6.8142 und 7.6707. Nach diesen Verbesserun- 

gen wurden die Differenzen 2510 —- “9019 \ Yao10 Laos EE DIMUS 
Diese Spalte VI und VII der Tabelle B verzeichneten Differenzen 

werden in Zehntel-Teilen eines Mikrons gegeben, wie auch die Grös- 

sen der Spalten VIII und IX. 

Die auf den Platten des Jahres 1904 gemessenen und verbesser- 

ten Koordinaten sind, um sie zu den im Jahre 1910 gemessenen 

zu reduziren, noch um die Grösse m + ex +ky zu verändern. Zieht 

man diese verbesserten Koordinaten z',,,, und y',,,, von den Koor- 
dinaten z,,,, und 9,5, ab, so ergeben sich die Projektionen der 
Eigenbewegungen für das Intervall von 1904 bis 1910 aller Sterne 

auf den Parallelkreis und den Stundenkreis, №, und y. 

Bezeichnen wir die jährliche Eigenbewegung durch j und y, so 

haben wir 
! , 

11910 — 1904. __ 1910 — D 1094 . 

ur. t, S t ; d t, ety t 

Fly cx y Y 1910 ^. 

2 Er 5 ! ky 5 
21904 — 499, Mt 9% y1910 + kY; 9103 

! Jud р A 
9 1904 == Vigo - P4910 LK Foro 

BR. us a 
2 994 ? My = 11910 — Y 1991? 

von ¢, und /, die Epochen der Aufnahme bedeuten. 
Wenn « die Zahl der zu vergleichenden Sterne bezeichnet, so 

erhalten wir zwei Systeme von n Gleichungen mit # +3 Unbekann- 
ten in jedem. Um diese Gleichungen zu lósen, müssen wir einige 

Hypothesen über die Eigenbewegung der Sterne zulassen. Dabei ist 

das Hauptproblem, die Eigenbewegung des Nebels zu bestimmen, . 

im Auge zu behalten. 
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Wir nehmen an, bei einer grossen Zahl Sterne sei die Bewegung 

in der Gruppe den nämlichen Gesetzen unterworfen, wie die zu- 

fälligen Fehler der Messungen. Auf diese Voraussetzung hin werden 

die Koeffizienten m, ©, k, т, ¢', К’ nach der Methode der kleinsten 

Quadrate berechnet und gleich darauf y’, und x, für den Nebel. 

Diese Bewegung des Nebels wird eine Bewegung relativ gegen 

das System von Sternen sein, für welche Xy? und Xy? die 

kleinsten sind. Bei allen zulässigen Hypothesen werden die Koeffi- 

Zienten m, «, К... ganz identisch bestimmt, nur die geometrische 

Deutung der gefundenen Grössen y’, und м’, für den Nebel ist eine 

andere. 

Infolge obiger Ewägungen hatte ich die Sterne, für die eine grös- 

sere Eigenbewegung vorauszusetzen war, von denjenigen abgeson- 

dert, welche aus irgend einem Grunde auf der Platte eines Paares 

nicht gemessen worden waren, für alle andern wurden folgende 

Gleichungen gebildet: 

21910 oo — 110 — $4,919 Khao 0 
| | Eon, EN 

Thon = Then =) ee 

Die Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate ergab die 

Koeffizienten m, ©, k, т, ©, №, mit Hilfe derer die Reduktionen 

der Koordinaten des Nebels auf den Platten von 1904 bis 1910 

ausgerechnet wurden. Darauf sind folgende Werte yp’, und y”, des 

Nebels, resp. die mittleren Fehler gefunden worden. 

Platte a und d Platte b und e 

w-——1*4-L145 ' м, — Oe 41 98.4 
y, —-1-3.0 4- 1.7 м = 4-3.4-E2.1. 

Die gefundenen Werte м’ unterscheiden sich so wenig von den 

mittleren Fehlern, dass wir annehmen können, der Nebel habe 

keine merkliche Bewegung in R. A. gegen die ganze Gruppe der 

gemessenen Sterne. Eine geringe Bewegung ist nur in der Richtung 

des Stundenkreises zu vermuten (—-0”.017 im Jahre, wenn 

1 mm. = 32",1 angenommen wird). 
Die Konstanten der. Platten benutzte ich, um die y, und p, 

aller gemessenen Sterne zu berechnen. Die Grössen y’, und yw, fin- 
det man in den Spalten IX und X der Tabelle B. 
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Es erübrigt noch, die relativen jährlichen Eigenbewegungen aller 

Sterne in Bogenmass zu bestimmen; dies kann sehr bequem nach 

der Turnerschen Methode ausgeführt werden. Die auf diese Weise 

erhaltenen jährlichen Eigenbewegungen y, und ws sind in den Spalten 

X und XI der Tabelle B gegeben. Besondere Bewegungen konnten 

in der von mir gemessenen Sternengruppe ni-ht zum Vorschein 

gebracht werden. Verhältnissmässig grössere Eigenbewegungen haben 

die Sterne 137, 138 (B. D. 50°.2847, 509.2848) und 315 (B. D. 

509.2873). 

Die grósste Bewegung hat der Stern 315 

de = ++ 0.0312 und pj; — + 0.895. 

Die Eigenbewegung der Sterne 137 und 138, die in „Prelimi- 

nary General Catalogue“ von L. Boss (5037 und 5038) gegeben 

sind, unterscheiden sich sehr wenig von den von mir gefundenen. 

Es darf daher angenommen werden, dass dıe Gruppe der von mir 

gemessenen Sterne keine gemeinsame Bewegung hat und dass die 

von mir gefundenen relativen Eigenbewegungen in den Grenzen 

der Messfehler ihre absoluten Bewegungen liefern. 

Was nun den Nebel betrifft, so haben wir schon zugelassen, dass 

derselbe keine merkliche Bewegung in R. A. und eine nur sehr 

geringe in Deklination gegen die Gruppe gemessener Sterne hat. 

Daraus folgt, dass wir beim Nebel 4514 G. C. eine Eigenbewegung 

in Deklination gleich - 07.017 vermuten dürfen. 



Ueber die Tragflächen des Typus Antoinette. 

N. Joukowsky. 

Professor der Universität und der technischen Hochschule in Moskau. 

(Vorgetragen in der Mathematischen Gesellschaft, am 26. April 1911.) 

Ÿ 1. Als Konture des Typus Antoinette bezeichnen wir die Kon- 

ture, welche durch einander schneidende Kreisbögen begrenzt 

werden, und wollen wir in dieser Abhandlung ebenso auch die For- 

men betrachten, welche durch Abrundung des vorderen Endes der 

erwähnten Konturen erhalten werden. 

Der wirbellose Strom der Flüssigkeit, welche solche Konturen 

ohne Volumveränderung umfliesst, kann mit Hülfe zweimaliger com- 

former Umbildung einer einfachen Flüssigkeitsströmung auf einer 

Halbebene erhalten werden, wobei die erste Umbildung in einer 

n-fachen Winkelvergrösserung, die zweite aber in einer Inversion 

besteht. " 

S 2. Wir werden nun eine zweidimensionale Flüssigkeitsstrómung 

umformen, welche durch die endlose gerade Wand xx begrenzt und 

durch die Bewegung des äusserst kleinen Cylinders A hervorgerufen 

wird, um welchem sich ein Wirbel mit der Circulation J in (Fig. 1) 

in der Richtung des Uhrzeigers dreht. 

Nach Herstellung des Spiegelbildes B des Cylindercentrums A in 

Bezug auf die Gerade xx stellen wir die zu betrachtende Strómung 

der Flüssigkeit dureh die Funktion der imaginären Veränderlichen 

Z — x-—r yi in folgender Form dar: 

ПШ 
ром О мы. Е (2) = — - (1) 
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Mm = мае, m waren... pM 

y ist der Winkel zwischen der Geschwindigkeit des Centrums des 
Cylinders A um die Achse Ox, h die Entfernung des Punktes A 

von Ox, und w die 

Geschwindigkeit desje- 

nigen Punktes der Flüs- 

sigkeit, welcher in der 

Richtung der Gesch win- 

digkeit des Cylinder 

centrums A in der Ent- 

fernung à von diesem 

Centrum angenommen 

wird. Wenn der Radius 

des kleinen Cylinders 

Ô ist, ISO wird "die 
grosse Geschwindigkeit 

Fig. 1. 4 
à wa? 

seines Centrums ws 

Die Projektionen u und v der Geschwindigkeit des Flüssigkeits- 

punktes auf die Coordinatenachsen werden nach der Formel erhalten: 

U — vi = 
dF J m m 1 1 

TUN Ba game à ilc T ju 

Bestimmen wir nun die Punkte, welche keine Geschwindigkeit 

haben. Dafür setzen wir den zweiten Teil der Formel (3) gleich 

Null, nachdem wir die Werte von m und m' in denselben ein- 

gestellt haben: 

Shan RE IDE J (—u- 4a) =° 
(z — hi)? (z + hi)? 2ra?wilz—hi  z-Eh © 

1 5 1 P AE Jh 24 de 4 
(22 3)? 2 cosy (2 — h?) —4siny Zu e -|- ) =U. (4) 

Jh Jh 
2 EISE MNT. 1 ИО) | == Z (2057 zs] 4sinyzh —h (2081-4 ss) O° aa) 

b 



sen = 
BEER 

Unter der Bedingung, dass 

elle raw. ТН 16 sou (6) 

werden die Wurzeln der Gleichung (5) real und die beide Punkte 

ohne Geschwindigkeit liegen in der Achse Ox. 

Im Falle, dass 
Jh Ta ew COS Ne c ERE Ui) 

erstreckt sich eine der beiden Wurzeln in die Unendlichkeit. Eben 

unter dieser letzten "Voraussetzung werden wir unsere Aufgabe 

betrachten. 

E 
Wigs 72. 

Die endliche Wurzel wird bei der Bedingung (7) die Grösse haben: 

Е рю Но) 

und wird dem Punkte D in (Fig. 1) entsprechen, der in der Ver- 

längerung der Centrumsgeschwindigkeit des kleinen Cylinders A liegt. 

In (Fig. 2) sind die Stromlinien in der zu betrachtenden zwei- 

dimensionalen Strömung der Flüssigkeit dargestellt. 
Wie aus der Gleichung (3) ersichtlich, nähern sich die Geschwin- 

digkeiten dieser Strömung mit unbegrenzter Entfernung vom Punkte 

A zu Null. 

15 



S 3. Setzen wir (Fig. 1) auf der negativen Seite der Abscissen- 

achse den Punkt C in die Entfernung a vom Punkte A und nen- 

nen wir den Winkel CAO — = Diesen Punkt C nehmen wir zum 

Centrum der Umbildung bei n-facher Vergrösserung der Winkel, 

d. h. wir machen die Substution: 

pectus TEC 
an-i 

Hier ist £ eine neue complexe Veränderliche in Bezug auf die 

Achsen &Cn, welche ihren Anfang in C haben und den früheren 

Achsen parallel sind, wobei OC — c. Infolge dieser conformen 

Umbildung wird jeder Punkt N (Fig. 1) mit dem Radius Vector 

CN —r und dem Polarwinkel Z NCx — 0, durch dem Punkt M mit 

dem Radius Vector eli es und den Polarwinkel Z MCx — n0 

ersetzt. 

Das Centrum des kleinen Cylinders A geht in den Punkt E über, 

wobei CE — a und ZING ce (x— a); der Abschnitt der Abseis- 

senachse DC wendet sich nach unten um und nimmt die Richtung 

Cx’ an, wobei der Winkel a—=Z OCx’ durch die Formel 

i Co о (10) 

ausgedrückt wird, und der Punkt D verändert sich in Punkt F, 

weleher ebenfalls die Geschwindigkeit Null haben wird. 

Wir wollen n — 2 annehmen, infolge dessen der Winkel м einen 

gewissen positiven Wert bekommt. : 

Indem wir die in (Fig. 2) dargestellten Stromlinien der durch 

die Formel (9) ausgedrückten Umbildung unterwerfen, erhalten wir 

(Fig. 3) die Stromlinien, welche durch die Bewegung unseres klei- 

nen Cylinders vor der Schärfe C des unendlichen Keils &Cx’ her- 

vorgerufen worden, webei ausser der Translationsbewegung des 

Cylinders um diesen noch ein sich windender Wirbel mit der Cir- 

eulation J auftritt. Was die Riehtung und Grósse der Geschwindig- 

keit des Cylinders selbst betrifft, so muss zur Erlangung derselben 
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in das erste Glied der Formel (1) eine neue Veränderliche £ ein- 

geführt werden. Dabei finden wir, dass 

Wenn wir durch €, den Wert € für den Punkt E bezeichnen und 

$— 6, = A6 setzen, so finden wir für die E nächstliegenden Punkte: 

Fig. 3. 

m wa2e?! 

wa?eŸ nwa?e 
Ti ion gn pce = 

Loe an, (+) Ag 
"0 - a 

Aber nach Formel (1). ist 

Pio tune BM as 

a 



und desshalb: 

I nwa? E — le ic )) f eo Ben SE eel! Ji) 

Die Formel (11) zeigt, dass die Centrumsgeschwindigkeit des 

kleinen Cylinders E in der umgeformten Strömung mit der Richtung 

C= einen Winkel bildet (Vergleiche mit der Formel (1)): 

ar п И 

m ou oc 

und mit der Richtung CE den Winkel 3, welcher durch die 
Formel 

T a 

gegeben ist, so dass 

T go 
135—358) a . ° » " ° . ° (13) 

Die Grösse der Geschwindigkeit des Centrums E wird auf Grund 

der Formel (11): 
V na?w 

— MU qu 

In der Spitze des Keils C werden wir, wie aus der Anordnung 

der Stromlinien zu ersehen ist, eine unendlichgrosse Geschwindig- 

keit haben, ausgenommen den Fall, in welchem der Punkt C mit 

D zusammenfällt. Dieser Fall entspricht der Gleichung: 

und giebt 

S 4. Gehen wir jetzt zur zweiten conformen Umbildung über. 

Stellen wir uns (Fig. 4) die rechtwinkeligen Coordinatenachsen & Er 

vor, die ihren Anfang im Punkte E haben und so anzuordnen sind, 

dass die Abscissenachse durch die Spitze des Keils C geht. Bezeich- 

ES. 



Ba 2: 
= imd 

nen wir durch ¢ eine diesen Achsen entsprechende imaginäre Ver- 

änderliche. Zu dieser Veränderlichen gehen wir von der Veründer- 
lichen & über mit Hülfe der 

Substitution: 

=. . (15 
q($— e) vn 

in welcher e die dem Punkte E auf 

den Achsen § Cy entsprechende 
imaginäre Veränderliche und 

A Catal de) 

woraus folgt, dass 

mag: т 
мт 8 (17) 

Infolge conformer Umbildung (15) wird jeder Punkt g der Ebene 

&Cn durch Punkt H der Ebene £'Er' ersetzt, wobei 

НЕЕ = ASE 
und 

a? 

EH de : 
e 
o 

Alle Punkte, welche dem Cylinder E sehr nahe liegen, entfernen 

sich in unendliche Weite, alle in unendlicher Weite befindlicher 

Punkte aber kommen E unendlich nahe. Der Punkt C bleibt an 

seiner Stelle. Die Geraden CE und Cx’ formen sich in die Kreis- 

bögen CHE und CTE um, in Bezug auf die Gerade EC als Spiegel- 

bilder der Bögen CH'E und CT'E erscheinend, welche Spiegelbilder 

eine Inversion der Geraden C$ und Cx’ in Bezuh auf das Centrum 

der Inversion E darstellen. Dabei werden die Winkel zwischen den 

Bögen in den Punkten E und C die in der Formel (10) ausgedrückte 

Grüsse м haben, und der Neigungswinkel a, des mehr gewölbten 

Bogens EHC wird zur Sehne EC: 

E we a 4 0m 
lang: et a, el) 
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Der kritische Punkt der Nullgeschwindigkeit F stellt sich in der 

veründerten Strómung als kritischer Punkt der Nullgeschwindigkeit 

T dar. 

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Geschwindigkeit der 

Strömung, in welche sich nach den beiden gezeigten conformen 

Umbildungen die durch die, zur Bequemlichkeit der Erklärung mit 

vertauschten Vorzeichen versehene, Formel (1) ausgedrückte Strö- 

mung der Flüssigkeit verwandelt, Indem wir mit u’ und v’ die 

Projektionen der Geschwindigkeit des veränderten Stromes auf die 

Achsen Е und En’ bezeichnen, schreiben wir gemäss den For- 
meln (3), (5), (7), (9) und (15): 

a D de mou e duo dci 

dF Wa 2 Jh à 
Du ud (4 sinyhz в (2cosy+ a) ) atw 

Teuer, cw | 
dz d4 na + 

a q(i— e)* 

= (01) 
an sin Y т —- eos 1| à qw 

on(?-Lh5*G--9" Late — (nite) 
Da für unendlich weit entfernte Punkte der veränderten Strö- 

mung z sieh hi sehr nähert, so kann man für solche Punkte an- 

nehmen: 

-«(18) 

(z + h3)? = — 4h? Az?, 

(Az-l-c-L-hi)' — (eh) —n(e-L- hi). Az, 
wobei 

Az=z—hi 

eine sehr kleine Grösse ist. 

Wir erhalten: 
—1 

u—vi= wnq (cos y + iat en = 

[ (2-4) et ea 
= Whe 
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was auf Grund der Formel (12) ergibt: 

! Je @—- Bi 

uU —у1 — wne . 

Daraus finden wir, dass 

u-—-—nwceosp, v —-——nwsinp . . . . .(19) 

und kommen zu dem Schlusse, dass die Geschwindigkeit unseres 

Stromes in unendlicher Entfernung die Grösse hat: 

V=nw ен (19) 

Wenn wir in der Formel (18) z als sehr gross annehmen, so 

finden wir in der in (Fig. 4) dargestellten veränderten Strömung 

die Geschwindigkeit für den Punkt E. Dieselbe wird Null, weil im 

zweiten Teile der Formel (18) sich der Multiplicator 

n—2 

Z 

befinden wird, welcher infolge der Bedingung n< 2 Null ist. Für 

den besonderen Fall n —2 ist dieser Multiplieator eins, und die 

Geschwindigkeit im Punkte E hat eine endliche Grósse: 

== 2w cos (3 +8) GOS 5 — V cos (2-8) cos + - . (20) 

Im kritischen Punkte (Fig. 4) T, welcher als Bild des Punktes D 

erscheint, geht der Zähler der Formel (18) auf Grund der Formel (8) 

in Null über, und die Geschwindigkeit ist Null. Was den Punkt С 

betrifft, in welchem z = —e, so verwandelt sich für diesen der 

Nenner der Formel (18) in Null, und die Geschwindigkeit wird, 

allgemein gesagt, unbegrenzt gross. Eine Ausnahme tritt nur für 

. den Fall des Zusammenfallens der Punkte C und D in (Fig. 1) ein 
und der Punkte © und F in (Fig. 4). In dem Falle ist 3==0, und 

der Strom nimmt die Richtung der Sehne CE an. 

Für den zu betrachtenden Fall werden wir 

e=heetgß 
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haben, und der Zähler der Formel (18) kann in der Form: 

Aha """aqwiz-te] sin y 
dargestellt werden. 

Der ganze zweite Teil der Formel wird den Kadtor 

enthalten, welcher bei z — — e in Null übergeht, wenn n — 2 und 

in eins, wenn n — 2 ist. 

Für den erwähnten letzten Fall, wenn der Kontur des Antoinette 

sich in einen Kreisbogen verwandelt, erhalten wir: 

а 92x—a 

u Wi 20036 ; 

woraus folgt, dass die Komponenten der Geschwindigkeit im Punkte C 

! a au 
u'— — 2w cos? — cos 4, У = —2w cos? = sina 

sind und die ganze Geschwindigkeit die Grösse hat: 

me a 
y uev 2w cost Sin) in Le 

Diese Grösse ist identisch mit der aus der Formel (20), bei 8 — 0, 
erhaltenen Geschwindigkeit des Punktes E. 

Formel (10) zeigt, dass n vollkommen bestimmt wird nach dem 

zwischen Bögen liegenden Winkel y. Wenn wir n bestimmen, in- 

dem wir м den Wert a, beilegen und nach Formel (17) 

en 
n 

annehmen, so erhalten wir die Formel für den Bogen des Typus 

Rateau. (Der Fall, wenn der weniger gewölbte Bogen in die Sehne . 

übergeht.) 

$ 5. Die Kraft P der Wirkung des Flüssigkeitsstromes auf die 

unsererseits zu betrachtenden Konture, wird nach dem allgemeinen 

Theorem 

м) 
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bestimmt; ihre Richtung wird durch Umwenden des Vectors V in 

einen geraden Winkel nach der der Cirkulation J entgegengesetzten 
Seite gefunden. | 

Indem wir um den Punkt E in Fig. (4) im Kreise eines sehr grossen 

Radius herumgehen, gehen wir um Punkt A Fig. (1) gemäss den 

Substitutionen (15) und (9) in sehr kleinem geschlossenen Umrisse 

nach der dem Uhrzeiger entgegengesetzten Seite herum. Da wir 

aber bei der Funktion F(z) das Vorzeichen verändert haben, so 

erhalten wir in dem oben gezeigten Umgange um den Punkt E in 

einem unendlich grossen Kreise nach der Richtung des Uhrzeigers 

die Circulation J, wobei J den in § 2 eingeführten Wert erhält. 

Wir müssen somit in Fig. (4) den die Stromgeschwindigkeit in 

der Unendlichkeit darstellenden Vector V dem Uhrzeiger entgegen 

zu einem geraden Winkel umwenden. Das zeigt, dass die Kraft P 

perpendicular zur Strömung und in (Fig. 4) nach der Seite der 

Bogenwölbung gerichtet ist. 

Bestimmen wir J aus der Formel (7) und stellen wir in dem er- 

haltenen Resultate den Wert w aus Formel (19) und den Wert y 
aus Formel (13) ein: 

V 

Um — 9) J 27700817, па 

Wenn wir durch г den Radius des die Sehne a spannenden Bogens 

2a bezeichnen, so finden wir, dass 

, NR a 
r sınd ==, a= 4rsin-; cos. 

2 52| = 

und folglich 

Jam sing sin (2 +8). 

Die Substitution in Formel (22) gibt uns den Ausdruck der Auf- 

triebskraft der Plane des Typus Antoinette: 

2 2 ue 2 pa (2 Jev sin sin (5 +4) Е НИЕ, 
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Diese Formel fällt mit der von Kutta in seinen Schriften: „Ueber 

ebenene Circulationsströmungen flugtenischer Anordnungen (Sitzungs- 

bericht der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 

Mathematisch - physikalische Klasse 1911) gegebenen Formel zu- 

sammen. 
Der hier eintretende Multiplicator 

ist grösser als eins. Bei и = 0 geht er in eins über, und «— a, 

und wir erhalten die Strömung, welche den Kreisbogen umfliesst. 

$ 6. Gehen wir nun zur Aufsuchung des Angriffspunktes der 

Auftriebskraft P über. Dafür stellen wir den Ausdruck des Mo- 

ments L aller Druckkräfte des Stromes auf unseren Kontur EHCT 

(Fig. 4) in Bezug auf das Momenten-Centrum E nach der Formel 

QS SU URN NA 
Lern (ES) eau» er 

zusammen, worin das Moment positiv zum Uhrzeiger genommen 

wird und die Integration sich auf einen mit unendlich grossen Ra- 

dius aus dem Punkte E 4) geschlagenen Kreis erstreckt. 

Diese Integration kann dureh Integration naeh dem unendlich 

kleinen, den Punkt A umfassenden Kontur ersetzt werden, wobei 

die Veränderliche © durch die Veründerliche z ersetzt wird. 

Wir erhalten: 

о ([dFy € 
er id Ken 9 гв. | [| aga ER oS 

dé dz 

wo sich die Integration auf den unendlich kleinen, den Punkt A 

umfassenden Kontur erstreckt. Nehmen wir für die Punkte dieses 

Konturs 
z-—hi--t 

1) Die Herleitung der Formel (24) und (25) ist in meiner Schrift: „Bestimmung 

des Druck der Flüssigkeitsströmung auf den Kontur, welcher in ihrer Grenze 

auf den Abschnitt der Geraden übergeht“ gegeben. 

Mathematische Sammlung Tora 28. Lief 1. 
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an, wobei t eine kleine imaginäre complexe Grösse ist, und schrei- 

ben wir auf Grund der Formeln (3), (9) und (15): 

ds cuc co 

EE (i Le О-о jhite+ i) = 

dé dz 

= (i-o 14 mit e+ 

о igi o оо 
oa —n—1 ши i 

Eu Es о e tu (hi c)-% 3. (27) 

In Formel (25) dz in dt ändernd, schalten wir die Ausdrücke 
(26) und (27) in dieselbe ein, indem wir nur die Glieder beachten, 

welche + enthalten, weil alle übrigen Glieder bei der Integration 

nach geschlossenem Kontur im Resultate Null geben; die Glieder 

aber, welche : enthalten, ergeben nach der Integration das Pro- 

dukt des Gliedercoefficienten mit 27i. Infolge dessen können die 

Glieder mit =. welche reelle Koefficienten enthalten, in der For- 

mel (25) auch abgeworfen werden. 

Wir erhalten: 

SE |: (— mx Ead e. 
2h 2 

Vea —2 

ar — (hi +c) mi) |. 
Indem wir hier 

D TAN 
ам E ——i i 

J=———cosy, hite=ae 2 , m — a?we' 
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annehmen, finden wir, dass 

o atw? TO JA 
m ha [eos sin y+ — 1) = 008 7 eos ( 5 — og 1}+ 

n*— 1h? [vr то 
a | 6 ssin2(5—5—1) | ee . (28) 

Aber 
TATE h a V 
Е: А а 

und darnach kann die Grösse des Moments in dieser Form dargestellt 
werden: 

+ (n= 1) eos 5 eos sin (5-1 г) 

Ball Be 
+ RUE eost À sin $ eos? A О) 

Wenn man statt der Sehne a den Radius r des Bogens 24 ein- 

führt, welcher die Sehne a spannt, so muss man 

a= 2T sin 

setzen, zufolgen wessen man erhält: 

(52 Saale a a 
L=4 tor? V? = sin? > [sin (+5) cos (8 5) E 

a ORC ede 20 + (n— 1) cos-> cos р sin (+ 3 -— 

2 n*—1 e re 1 
dog COS tig sin 3 cos | Е) 

Im Falle, dass п = 2, fällt Formel (30) mit der Formel des Profes- 
— 0 annimmt, sors 5. Tschapligin !) zusammen, wenn man in letzterer 

1) Professor S. Tschapligin: „Ueber den Druck der planparallelen Strömung 

auf schwimmende Körper“. $ 9 Mathematische Sammlung. Tom 28. Lief. 1. 
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und das Moment des Kräftedrucks für den Kreisbogen in Bezug 

auf das Centrum an das der Angriffskante entgegengesetzte Ende 

gibt. Ein einfacherer Ausdruck des Moments wird erhalten, wenn 

man zum Momentcentrum das Centrum des Bogens nimmt. Indem 

man für diesen Fall das Moment durch M bezeichnet, findet man: 

DI Dp Gs pu uS 

Aber der Formel (23) entsprechend haben wir bei n — 2: 

Prsin (a+ B) = 4 xpV?r? sin sin + «| sin (a + p) = 

de RU OL D a 
— 4mo V?r?sin* „sin (5 5 2 cos ($+ 5] —- 

—4rp Viris cos > sin? (5-8) == 

"X79 m (62 ; а a 
—4трУ r'sint | si c +) cos (Е 

++ sin (345) eos = eos 4-1 eost cos Asing | 4 

le er. 
+. 4 по V*r*sin — cos! = sin? . 

Die Substitution in Formel (31) gibt uns: 

ой ar. 
М — — 4n V'r'sin-; cos? > sin*$ . Bee n2) 

S 7. Wir haben die scharfkantigen Konturformen betrachtet und 

gesehen, dass dabei am hinteren Teile des Konturs die Geschwin- 

digkeit Null wird oder eine endliche Grösse (Fall np =0); was 

aber die Angriffskante betrifft, so wird an derselben ausser einem 

in der Richtung der Sehne des Konturs in der Unendlichkeit. flies- 

enden Strome eine unbegrenzt grosse Geschwindigkeit erhalten. Um 

eine endliche Geschwindigkeit an der Angriffskante zu erhalten, 

muss man den dieser Angriffskante entsprechenden scharfen Winkel 
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abrunden. Um diese Abrundung auszuführen, kann man, bei 
theoretisch bekanntem Strome, in den beschriebenen. conformen 

Umbildungen eine klei- 
Y ne Aenderung vornehmen. 

Zum Centrum der ersten, . 

durch Formel (9) gegebe 

nen Umbildung mus man 

Punkt C nehmen, der in 

(ig. 5) etwas niedriger, 

als die Achse xx, in der 

Entfernung he von dieser 

Geraden gelegen ist, worin 

= eine kleine Grösse. Als 

ain Formel (9) muss man 

die Entfernung CA von 

diesem neuen Centrum 

rechnen. Bei der Umbil- 

dung (9) geht die Gerade 

xx in die Kurve x" F' x" über, deren Polargleichung erhalten wird 
aus der Polargleichung ; 

Fig. 5. 

pag he 

sin 0 ; 

der Geraden xx" bei Ersatz des Radius Vector r durch т und 
a 

des Winkels 0 durch n0. Die neue Gleichung wird 

n—1 

D de 
sin (nd) 

und stellt für den Fall n — 2 eine Parabel mit dem Focus C und 

der horizontalen Achse CK vor. Die zweite Umbildung ist durch 

die frühere Formel (15) gegeben und wird aus dem früheren Cent- 

rum E mit einer naeh der Inversion erfolgten Umwendung der er- 
haltenen Figur um 180° um die Achse CE ausgeführt. Die Tangen- 

ten der gefundenen Konture bilden zwischen sich den Winkel p, 

der durch die Formel (10) gegeben ist. Um den Punkt C herum 

aber wird die Abrundung des Winkels erhalten. Die Geschwindig- 

keit im Punkte T, in welchen sich Punkt F verwandelt, wird gleich 
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Null; ebenso wird auch gleich Null die Geschwindigkeit der Flüssig- 

keit im Punkte E; wenn aber n=2 (n=0), so wird diese 

Geschwindigkeit endlich, in die Abrundung wird die Geschwindigkeit 
endlich aber von bedeutender Grösse. Die Geschwindigkeit in der 

Unendlichkeit wird nach den früheren Formeln (19) und (19^) bestimmt. 

Bei Ableitung der Formel (23) aber muss man statt der Gleichung 

auf Grund der Figur (6) schreiben: 

à 

RTE oy P a 
COS "9l 

ed 

Infolge dessen wird die Grösse des Auftriebs: 

Die no Ver (1 >, ) sin J sin (3 +4) ad) 

Was das Moment L betrifft, so finden wir in Rücksicht dessen, 

dass bei Ableitung der Formel (28) statt hic man hätte schrei- 

ben müssen h’i-+-c’, wobei in (fig. 5) h' = АО’ und с’ = CO', und 

annehmen 
F—0 . 

hic =ae ? ', 

dass für den vorliegenden Fall das Moment die Grösse haben 

wird: 

Meo т 4 | (2) sin = ; [sn (5 8) es (5-3) + 

Tees s S coss sin (+2) + 

ees 

а" ost sin ß cos 8. |. zu A) 

Will man sich an den theoretischen Gesichtspunkt halten und 
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annehmen, dass der ganze Flüssigkeitsdruck in der zum Strome 

senkrecht wirkenden Kraft P zusammenführt, so wird die Entfer- 

nung © des Anlegepunktes dieser Kraft in der 
Sehne EC von der Kante E gemäss der (fig. 6) 
nach der Formel gefunden: 

Durch Substitution der Werte L und P erhalten 

wir die Formel: 

ren x a / 2 cos\ 2 | SUME. ei m | 8 rsin5 (+) (+0) m | 

И | M 0 tom cos? — sin 3 ag 

| 3 Ma 9 Oc S lo 
Ге 2...3(1-+e)’ a 

sin (3-+?) 

welche das Gesetz der Versetzung des Druckcentrums mit Verände- 

rung des Winkels 3 ausdrückt. 

Bei 5=0 erhalten wir 

= € à € 
e'—rsi IS SE I. ern; rsina(1 3 Tu = (37) 

Der Fall eines negativen Windwinkels mit Sehne Е, WO- 

bei P.— 0, gibt uns 

Bei Näherung an diesen Winkel mit kleiner werdenden 6 entfernt 

sich das Druckcentrum vom Punkte E auf bedeutende Entfernung 

nach oben, bei Ueberschreiten des Winkels Bl aber wird € 

zu einer sehr bedeutenden positiven Grösse, und das Druckcentrum 

erscheint unterhalb in sehr grosser Entfernung von E. Das kommt 

daher, dass bei dem kritischen Winkel p EE die unterstutzende 
= 

Kraft P zu 0 wird; aber das Moment Г, bewahrt, gemäss der For- 
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mel (35) eine endliche negative Grösse: 

T 
Eee evi) sing ПИ) 61638) 

6 ns 

Diese Grösse ist das Momentenpaar, welches bestrebt ist, die 
Tragflächen dem Uhrzeiger entgegen, d. h. nach der gefährlichen 

Seite ‘) zu drehen. 
Wenn © — 0, so haben wir für jeden Winkel В nach Formel (36): 

a i | n?— 1 | 
я (1 | Ix Wu NES) 

Für den Fall n — 2 und e sehr klein, haben wir 

RE eh dm ae 

Dieses ist das von Kutta für einen Flachplan gegebene Resul- 

tat, welehes meinerseits in Bezug auf den Bau der Steuerruder ?) 

verallgemeinert wurde. 

$ 8. Für den Fall, dass n—2 („=0), geht der im vorherge- 

henden Paragraphen betrachtete Kontur in den flügelfórmigen über, 

welcher in meiner Abhandlung „Ueber die Kutta’sche Strömung“ ?) 

beschrieben ist. 

Letzterer erweist sich somit identisch mit dem im $ 6 citierter 

Abhandlung des Professors S. Tschapligin beschriebenen flügelför- 

migen Kontur. 

Von der Richtigkeit des Gesagten kann man sich überzeugen, 

indem man die in $ 1-beschriebene Umbildung der Strömung mit 

der Inversion beginnt. 

Auf Grund der Formeln 

HE eon | 7 
E 

et 

id 

a? 
i WO LU TI (Sn 

ue ens 
1) Diese wichtige Folgerung wurde für den Fall n— 2 von Professor S. 

Tschapligin in S 6 oben citierter Schrift erhalten. 

?) Mathematische Sammlung. Tom. 28, Lief. 1. 

3) Arbeiten der Abteilung der physikalischen Wissenschaften Ges. d. Fr. d. 

Nat. Tom. 15, Lief. 1. 

16 
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in welchen c' die imaginäre, dem Punkte C in (fig. 7) entspechende 

und e' die imaginäre, dem Punkte E auf den Achsen 7C& entspre- 

chende Grössen sind, erhalten wir bei n—2: 

Qu a пе о el) 

Wenn man zuerst die Inversion aus dem Punkte A macht, indem 

man annimmt 
T—I i 

eH a?e : a” 
E nive E CURT ERES Es or coh, ЗВ _ (42) 

V 3 (z — hi) 
e 

worin h — AO, a — AC 

und dann die Substitution macht 

wt eus 
@ = Can waa e e e (43) 

dann erhält man: 

(UIN er HER a’ = = 

Oe (2 —hi) +; (s — hij? e ` e 
a? 

= Ka — hb*4-2 vae (z — hi)] 

a? 

(869i [(z — hi + vae")? — ae’ 
Aber ; 

e (=x) —q, 

ВИ NET T a eet п a u 
Уае’ —= yaye' =a | cos (1-5) —-isin (5-3)| = 

= e + hi, 

wonach 
a° en _ Re) ala) ar] 

Der Vergleich der Formeln (41) und (44) zeigt, dass durch zwei 
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Substitutionen (42) und (43) wir zu derselben Umbildung gelangen, 

welche die Formeln (9°) und (15’) ergeben. 

Betrachten wir jetzt den geometrischen Sinn der Substitutionen 

(42) und (43). Die erste Substitution ist eine Inversion bezüglich 

des Centrums A mit einer Umwendung von 180° um die Sehne CA, 
deren Richtung wir als Richtung der Achse A$" des veründerli- 

chen €” annehmen, wie das in (fig. 7) dargestellt ist. Aus der In- 

Fig. T. 

version formt sich die Gerade & in einen um das Dreieck ACD 

beschriebenen Kreis um. Diesen Kreis muss man um 180? um die 

Sehne AC umwenden, dabei wird der Kreis ACN erhalten, der im 

Punkte С die Achse СЁ berührt. 

Die Gerade xx geht bei der zu betrachtenden Umbildung in einen 

Kreis des grossen Radius AC'N' über, welcher zunächst um das Dreieck 

C'AD' beschrieben und darauf um die Sehne AC' umgewender wer- 
den muss. Beide Kreisumfünge werden sich im Punkte A berühren. 

Was die Verbindung unter den Radien dieser Kreisumfänge be- 

16* 
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trifft, so ergibt sich dieselbe aus der Zeichnung: 

a? 2 

AUS AE RAC ) 
er 

da aber AC — à, so ist 

AC — a (1-1 €). 

Somit ist die Sehne AC’ um 1—+e mal grösser, als die Sehne AC. 

In derselben Beziehung stehen die Radien der Kreise. Wenn wir 

dureh r dem Radius des Kreises ACN bezeichnen, dann wird der 

Radius des Kreises AC'N' zur (1e). 
Zur Substitution (43) übergehend, zeigen wir, dass dieselbe der 

in $ 5 meiner Schrift „Geometrische Untersuchungen über die Kutta/- 

sche Strömung“ gegebenen Umbildung entspricht. Wir hatten dort 

die Substitution, welche, zur (Fig. 7) und den in derselben dar- 

gestellten Achsen x'By' verwendbar, wir so schreiben: 

f= (EE) a 55) 
rz Jg 

wobei BL--1, Bg = g, ВА —r. Wollten wir dieselben Substitutio- 

nen in dem Uebergange von den Achsen z"A$" zu den Achsen 

n"M$£" vornehmen, so mussten wir setzen: 

z —it'-- A, z'-—it"-L-M, 

worin A und M imaginäre, den Punkten A und M auf den Achsen 

x'By' entsprechende. Veründerliche. sind. 
Durch Substitution erhalten wir: 

m E HAT RAD p 
PE E 

— Een + ei(@aty Em Е Аа--А) — Mi 4-4) 
= IEEE Y 

Es ist leicht zu ersehen, dass im Zähler nur das Glied mit 2"? 

übrig bleibt. 



Und wirklich: 

ВА = sin [LHe =re~* =M, 

SUN ] 2030] (35-35): Gic de s 
E (A -- I) = sin > re 20102 r cotg -; e 2 — 

a (35 —4)i 
= r* eos € 2 ; 

= 

A а 37; : a (1 —=): 
== — i == — 2 М(А - 5) =те reos 9? r^ 608 e 

€ 

nimmt unsere Formel die Gestalt an: 

wobei a die Länge der Sehne AC ist. 

Daraus folgt, dass 

Cr m—M——— не 0. . (46) 

Die Formel (46) unterscheidet sich von der Formel (43) durch 

den Multiplieator 2 sin -: Auf diese Weise kann man zum Erhalt 

der Umbildung (47) zuerst die Inversion vornehmen, darauf die 

dureh die Formel (45) gegebene Umbildung und dann die Radien 

Vectoren aller erhaltenen Punkte durch Divisien mit 2 sin verün- 

dern. Die Beziehung der Kreisradien, welche sich hierbei in den 

gewünschten fliigelartigen Kontur und in einen Kreisbogen umformen 

ist, wie gesagt, gleich 1 +e. 

$ 9. Die oben erläuterte Theorie gibt keine Erklärung über die 

in die Richtung der Flüssigkeitsströmung wirksame Kraft des Luft- 

widerstandes. Nach meiner Meinung erscheinen als Ursache dieser 
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Kraft die entfliehenden Wirbel. Einerseits bewegen sich diese, auf 

der Oberfläche der Tragfläche entstandenen, Wirbel von Steuer in 

Gestalt einer ununterbrochenen Reihe nach entgegenzetzten Seiten 

drehender Wirbel fort. Das gibt die gewöhnlich betrachtete Kraft der 

Wandreibung der Flüssigkeit als proportional dem Quadrate der Ge- 

schwindigkeit und wenig abhängig vom Winkel 8, bei unwesentlicher 

Veränderung desselben. Andererseits erscheint der Ulmlauf der 

Flüssigkeit vor der scharf abgeschrägten Angriffskante als Ur- 

sache der Entstehung von Wirbeln, welche von der Angriffskante 

sich in senkrechter Richtung zur Tragfläche fortbewegen. Diese sich 

fortbewegenden Wirbel eben führen auf den Stirnwiderstand T, wel- 

cher vom Winkel 8 abhängig ist. 
Wir beenden unsere Abhandlung 

mit der Bestimmung der allein 

auf den Fall n —2 sich bezie- 

henden Kraft T. 

Nehmen wir an (Fig. 8), dass 

sich der in $ 1 beschriebenen 

Strömung noch ein Effekt zu- 

geselle, der durch den in die 

Achse Cr gesetzten Wirbel В 

und sein Spiegelbild S hervor- 

gerufen wird, wobei wir diese 

Wirbel so auswühlen, dass die 

Geschwindigkeit des Punktes C 

Null werde, wodurch im End- 

resultate auf der Angriffskante eine endliche Geschwindigkeit er- 

reicht wird. 

Nehmen wir an, dass CR — h' im Vergleich zu AO — h sehr klein 

sei. Indem wir der Gleichung (5) das Glied zufügen: 

E 1 1 E: fe 
2rilz-c—hi z—c+hilaw = 

J'h' ii =~ saw ie LOU roc ee 

worin ; J' die Intensität des Wirbels R ist, finden wir, dass statt der 
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Gleichung (5) eine gewisse Gleichung vierten Grades erhalten wird, 

deren höchstes Glied die Form erhalten wird: 

sr 
— Fe (48) 2 2/COS Y — 

Damit dieses Glied ausfalle und die Geschwindigkeit am Steuer 

des Planes nicht unendlich werde, muss man die Bedingung er- 

füllen, dass 
Jh J'h' 

2 cosy = DET AOD OL uy 92048) 

Wenn h'im Verhältnis zu h klein und J' im Verhältnis zu J 
nieht gross ist, so kann man J'h' von Jh fortlassen, und die Formel 

(48) führt uns zu der früheren in Formel (7) gegebenen Grósse J. 

Infolge dieses Umstandes bleiben die Kraft P und das Moment L 

die früheren. 

Sehen wir nun, wie sich die Cireulation J' gestalten muss, damit 
der Punkt C keine Geschwindigkelt habe. Das ist bei einem Blick 

auf die (Figur 9) leicht zu erkennen. In der früheren Strömung 

drückt sich die Geschwindigkeit des Punktes C unter der Bedin- 

gung (7) gemäss Formel (5) und (12) in folgender Form aus: 

___ ,4chsiny—4h*cosy 4h? /¢ | 
uo wa” — (he ae Ga cotgy} w= 

Ah? а 
Е“ | cote (s -5) — coter | Sine 

|. 4h?w sin В 

dou 
2 

Das Zeichen (—) zeigt, dass die Geschwindigkeit des Punktes C 

nach links gerichtet ist. Daraus folgt, dass die Cirkulation J' ne- 

gativ sein bei positiven 8 und die Grösse haben muss: 

Jee dhéwesinr 
Thu a? a 

COS =. 



Aber h a 
== COS =, 
a 2 

also 

J = — 4rw cos = sin 8h’ ie Soe REM (49) 

Bestimmen wir nun die Geschwindigkeit des Wirbels R in refor- 

mirter Strömung 

Bei dem Falle n — 2 stehen bleibend, benutzen wir die Umbil- 

dungsformel (41), welche wir für den Fall, dass e — O0 und für die 

Achsen y'Ex' in der Form schreiben: 

Sir ums a (50) | ; Pie or E 

worin 
IX ti, 
e—ae . 

Ausserdem nehmen wir unsere Zuflucht noch zu der in meiner Ab- 

handlung 1) „Zur Frage über die Durchschneidung der Wirbelsehnüre* 
ausgeführten Formel (18), welehe man nach den hier angenom- 

menen Bezeichnungen so aufstellen kann: 

En = | 
ZA. à y 

E | (E — нев) ta 

Jeudi $ avara 

— 4zidz ^5 d; |dz 

dz 

worin & und 7 im umgeformten Strome die Coordinaten des Punk- 

tes R auf die Achsen C$ sind. Auf Grund der Formel (44) er- 

halten wir: 

lo) 

dem 23, до (52) 
dz E q? [(z = QE ae’ |? e. . О . . e = 

J dj er I er J' er 
Ari dz © | dz 7 Ani(z+c) 211 (2-е — Vae’) 

JL 

- г, eR NR 
2ri(z-l-e-l- vae - 

1) Mathematische Sammlung. Tom XVIII. 
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Wenn ih’ klein ist, so wird das erste Glied des zweiten Teils 

der Formel (53) sehr gross bei z=z, weil z, =hi—c und 
ре = ist. Indem wir vor dies em dominierenden Gliede die 
übrigen fortlassen, können wir schreiben: 

I! а Иа J' = el) xx ° E » E > . . (54) 

Mit derselben Näherung bekommen wir auf Grund der Form des 

Zusatzgliedes (Formel 47): 

"d | т py Ya 

ie 

J' 1 J' e i 

P GL и о 

Wenden wir uns nun zu der Formel (52), welche für z=z, die 

Form erhält: 

d; mn 
dz Ten q? e’2 

Aber 
(27 — 22)i Mi 92 

o? MA a?e == are == qi 

und darnach 

a 9h. 
|x-——4i SOR S n LIU a 

Auf Grund der Formeln (51), (54) und (55) erhalten wir: 

2wa cos — sin 5 
des dr J'a " 2 
mcr? UE h’ 

US 
wa cos — sin p 

cr eI 00 

Die Formeln (56) zeigen, dass der Wirbel R, der in der umgeform- 



ten Strömung auf der Verlängerung des Bogens EC (fig. 8) eine 

gewisse Stelle В’ sehr nahe dem Punkte C einnimmt, sieh parallel 
zur Achse Ст bewegt, d. В. senkrecht zur Tangente des Bogens 

und mit der Geschwindidkeit 

QUE 
wa cos 5 sin В 

h’ 

nach der der Richtung Cr entgegengesetzten Seite, wenn p 

positiv. Ueberlegen, wir nun, nach welcher Seite der Wirbel 

beim Centrum R' in der veränderten Strömung sich drehen 

wird. Von der Umbildung (9) verändert sich die Richtung der Wir- 

beldrehung nicht, und eben so wenig von der Umbildung (15) mit 

Ausnahme des Falles, wenn das Wirbelcentrum selbst als Centrum 

der Umbildung erscheint, wie das bei Betrachtung des $ 5 eintrat. : 

Auf solche Weise wird die Drehung des Wirbels bei В’ nach der- 

selben Seite, wie bei dem Strome (— F) erfolgen. Aber in einem 

solehen Strome dreht sich der Wirbel В, bei positivem Winkel В 
mit dem Uhrzeiger, also wird er auch im veränderten Strome um 

Centrum R sich mit dem Uhrzeiger drehen. 

Jetzt haben wir alle Daten, um die Kraft T auf Grund der in 

den SS 3, 4 und 6 meiner Abhandlung „Von den vereinigten Wir- 

beln* !) vorgetragenen Betrachtungen bestimmen zu können. 

Nehmen wir an, dass unser in Form eines Bogens gestatteter 

Kontur CE zu einem Ganzen mit der, den Wirbel R' umfassenden, 
geschlossenen Stromlinie vereinigt sei, wobei die geschlossenen Strom- 

linie unbeweglich ist im (Fig. 9). 

Dabei würde ein stationarer wirbelloser Strom entstehen, dessen 

Druck auf beide verbundenen Kórper durch die Formel 

P= 4s V*sing sin (+8) HM s 0) 

ausgedrückt und senkrecht zur  Stromgeschwindigkeit gerichtet 

sein würde. Wenn wir die Kraft T' des Drucks auf einen zuzufü- 

1) Arbeiten der Moskauer physikalischen Section der Kaiserlichen Gesell- 

chaft der Freunde der Naturkunde, Antropologie und Etnologie. Tom 13, Lief 2. 



a = 

genden Körper kennen möchten, so wäre gemäss $ 4 des oben 

eitierten Artikels nöthig, die Circulation (— J’) mit der Geschwindig- 

keit — 52 und mit p zu multiplizieren und den erhaltenen Vector, 

der nach der Geschwindigkeit des Centrum В’ gerichtet ist, dem 

Uhrzeiger entgegen auf einen geraden Winkel umzuwenden. 

Auf Grund der Formel (49) und (56) ist 

Oe 
T' — 4naw? cos? sin? p. 

Diese Kraft T' muss von der Gesamtkraft P abgezogen werden, 

um die nur auf einen Bogenkontur wirkende Kraft zu erhalten. 

Anstatt die Kraft T' abzuziehen, kann man (fig. 9), eine gleiche aber 

e 
à | 

ete 
TV о x 3 

entgegengesetzte Kraft T hinzufügen. Im Hinblicke auf die Nühe 

des Wirbels R' zur Angriffskante, kann man sagen, dass die Kraft T 

in der Tangente zum Bogen der Angriffskante nach der Seite der 

Bewegung der Flüssigkeit gerichtet ist. Die Grösse dieser Kraft ist 

V р 
zufolge dessen, dass w = podes 2rsina, diese: 

rc бы, 
T = 4 пр Vr sin 5 603% 5 sin? В Drac er) 
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Da man den angenommenen Zusatzkontur nicht beibehält, wird 

er sich deformieren, und das Centrum В’ wird sich mit der ange- 

zeigten Geschwindigkeit bewegen. Bei einer Verschiebung aus der 

angezeigten Stelle wird die Bedingung (49) verletzt, und die Ge- 

schwindigkeit in der Spitze C gestaltet sich sehr gross. Das er- 

scheint als Grund zur Entstehung eines neuen Wirbels u. s. w. 

Natürlich muss das unsererseits angegebene Schema vollständiger 

hydrodynamisch ausgearbeitet werden. Die mit seiner Hülfe er- 

haltene Kraft T fällt mit der Kraft des von Professor Kutta !) ge- 
gebenen Kraft des Stirnwiderstandes zusammen, welche bei klei- 

nem 8 den Beobachtungsresultaten vollkommen genügt. 

Die Formel (57) befindet sich in Uebereinstimmung mit der For- 

mel (32), die das Krüftemoment M des Drucks in Bezug auf das 

Centrum des Bogens ausdrückt. Diese Formel ist bei Gegenwart 

eines Wirbels dieselbe, welche sie ohne denselben war, wenn in 

der Gleichung (48) das Glied J'h' vernachlüssigt werden kann, wie 

wir das wegen der Kleinheit von h' zugegeben haben. Wir haben 

den Wirbel R' so ausgewählt, dass die Geschwindigkeit an der An- 

griffskante eine endliche werde. Bei endlichen Geschwindigkeiten 

geht die, in allen Bogenelementen gleichmässig wirkende Druck- 

kraft durch des Centrum des Bogens, und in Bezug auf dieses 

Centrum ist ihr Moment Null. Aber das gemeinsame Moment, in 

welches die auf den Bogen wirkende Kraft und die Kraft T', welche 
auf die entfliehende Wirbelmasse wirkt, eingeschlossen sind ergibt 

sich durch die Formel (32). 

Darum werden wir bei der Voraussetzung, dass die Kraft T' nach 

der Tangente der Angriffskante gerichtet ist, erhalten: 

quem 
r 

Diese Gleiehung führt uns zu der Formel (57). 

1) Kutta: ,Ueber eine mit den Grundlagen des Flugproblems in Beziehung 

stehende zweidimensionale Strömung“. München, 1910, S, 24. 
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Zur Phylogenie und Ekologie der Gattung 
Potamogeton. 

I. Luft-, Schwimm- und Wasserblätter von Potamogeton perfo- 

liatus L. 

E. E. Uspenskij. 

Es bestehen viele Gründe für die Annahme, dass die Potamo- 

getone aus Landpflanzen hervorgegangen sind. Dabei sind die ver- 

schiedenen Arten nicht gleichmässig weit in der Anpassung an das 

Wasserleben vorgeschritten. 

Schenk !) und andere Autoren versuchten diese Uebersiedelungen 

der Patamogetone zu erklüren und stellten dabei aus verschiedenen 

Formen verschiedene Reihen auf. Eine wichtige Rolle spielt in 

diesen Aufstellungen die Heterophyllie der Potamogetone. So wird 

zum Beispiel angenommen, dass Potamogeton perfoliatus wie auch 

einige andere Potamogetone nicht fáhig sind, ein Luftblatt zu erzeugen. 

Aber schon im Jahre 1849 beschrieb Meyer *) eine Landform 

des Potamogeton perfoliatus. Er hatte dieselbe beim Austrocknen 

eines Sumpfes gefunden. Dieser letztere Umstand gab Freyer °) 

und nach ihm auch Graebner “) Grund, an der Richtigkeit der An- 

gaben.Meyer's zu zweifeln. Sie sprechen die Vermutung aus, dass 

es eine gewöhnliche Schlammform sei, welche an der Oberfläche 

1) Biologie der Wassergewächse. 

2) Flora Hannoveriana excursoria. 

3) Journ. of Bot. XXV, 1887, 309. 

^ P. Ascherson und P. Graebner. Sinopsis der Mitteleurop. Flora. 
B. I, S. 315. Ebens. En gler. Das Pflanzenreich..IV, 11, S. 95. 
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des weichen Schlammes gewachsen wäre. Bedeutend später und zwar 

im Jahre 1907 hat Herr Adeeine Pflanze gefunden, welche er als 

Landform des Potamogeton perf. erkannte. G. Fischer !), welchem 

Ade seinen Fund vorlegte, hielt die gefundene Pflanze anfangs für 

Potamogeton nitens. Später änderte Fischer seine Ansicht und er- 

kannte die Annahme Ade’s „als nicht unwahrscheinlich“ an. 

Zu diesem Schlusse führte Fischer die vergleichende anatomische 

Untersuchung. Ich will die seitens Fischer angeführten Beweise 

nicht kritisieren, weil der Autor selbst an ihrer unbedingten Ueber- 

zeugungskraft zweifelt. 

Somit scheint die Frage über die Landformen der Potamogetone 

nicht entschieden zu sein. 

Im vorigen Sommer (30—31, VII, 1912) fand ich bei einer 

Excursion am Ufer des Sseligersee’s ?) unzweifelhaft eine Landform 

des Potameg. perf., welche wirklich fähig war, in der Luft zu leben. 

Die Sache ist die, dass ich einige Pflänzchen nach Moskau 

mitbrachte und dieselben ungefähr zwei Wochen lang bei mir in der 

feuchten Atmosphäre des Vegetationshauses vorzüglich wuchsen. 

Sie gingen vollständig zufällig hin, als Tau darauf gefallen war. 

Dass es wirklich eine zweifellos zu Potemog. perf. gehörende Form 

war ersieht man leicht aus der Photographie (Fig. 1). : 

Da ich einige Einwünde erwartete, war ich bemüht, solche 

Exemplare des Potamog. perf. aufzufinden, bei welchen sich die 

eingetrockneten Wasserblätter erhalten hatten. Das war nicht schwer 

zu machen. Infolge ungewóhlich günstigen Zusammentreffens von 

Temperatur und Feuchtigkeit fand ich Luftschösslinge nicht nur bei 

denjenigen Potamogetonen, welche infolge Fallens des Seeniveau's auf 

dem Ufer erschienen, sondern auch bei den Zweigen, welche durch 

den Wellenschlag des Wassers auf das Ufer geworfen waren. 

Bei diesen letzten Zweigen waren die Wasser-Blätter ver- 

hältnismässig gut erhalten, und lassen sie gar keine Zweifel zu. 

1) Fischer, G. 1907. Die bayerischen Potamoget. und Zannichel 

(Ber. d. bayer. Bot. Ges. XI, S. 20—162). 

2) Der Sseligersee ist einer der grossen Seen (230? kilmtr) des mittleren 
Russlands und liegt in Twer'schen und Nowgorod’schen Gouvernementen. Im Jahre 

1908 wurde die Borodinsche biologische Station hierher übergeführt. Siehe 

Berichte der biologischen Süsswasserstation der Kaiserlichen Naturforscher- 

Gesellschaft zu St.-Petersburg. Band MI, 1912. | 



Aber ich habe mich dennoch nicht hierauf beschränkt und eine 

genaue Untersuchung der gefundenen Pflanzen ausgeführt. Dabei 

konnte ich eine ganze Reihe morphologischer und anatomischer 

für Potamog. perf. eigentümlicher Studien wahrnehmen. 

Ich muss bemerken, dass ich mich nicht zufällig am Sseligersee 

befand, sondern dass dessen Wasserflora während der Sommer von 
1910 und 1911 den Hauptzweck meiner Beschäftigung bildete. 

; 2 DEL BI ü | 
| 

ul M de OS Cr ARE MI Dr ВНИИ] 

Fig. 1. Luftsprose von Potamogeton perfoliatus. Verkl. ca 8/, (die Ziffern d. Mas- 
stab geben C-metern pen). Oben—Rhizom mit einem Luftspross (nach oben ge- 
kehrt), mit einem Seichtwasserspross (rechts) und mit einem Rhizomschössling 
(links). Unten—ein Zweig mit ausgetrockenen Wasserblätter (rechts unt unten 

und mit zwei Luftsrossen (links nach oben gekehrt). 

Die von mir gefundenen Luftsprosse unterscheiden sich alle ein 

wenig voneinander, aber man kann entsprechend der auf zweierlei 

Weise erfolgten Veränderung der Bedingungen, zwei Typen auf- 

stellen. In dem einen Falle ging der Spross allmählich in die Luft 
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über, —während er wuchs, trocknete das Wasser aus. In diesem 

Falle erschienen anfänglich schwimmende Blätter und darnach schon 

Luftblätter. 

Im anderen Falle zeigten sich die Luftsprosse erst, als Pota- 

mog. perf. sich schon in der Luft befand. 

Die Blätter der Sprosse der ersten Kategorie entwickelten an- 

. fangs Spaltöffnungen nur auf der oberen Aussenfläche. Da entwickelt 

sich das Aerenchym bedeutend stärker als gewöhnlich, sodass sich 

der Mittelnerv mit den beiden nächsten durch ein lufthaltiges 

Gewebe vereinigt. Dagegen wird bei von Anfang an in der Luft 

aufgewachsenen Sprossen das Aerenchym um die Blättennerven 

nicht nur nicht stärker, sondern anscheinend schwächer. Sie ent- 

wickelt sich gewöhnlich nur um den Mittelnerv. Aber man muss 

sich erinnern, dass unsere Sprosse mit Früjahrssprossen zu ver- 

gleichen sind. Und diese letzteren unterscheiden sich nicht nur durch 

ihren Habitus, sondern, wie ich beobachten konnte, bisweilen auch 

durch die geringere Entwickelung des Aerenchyms. 

Dafür entwickelt sich das Mesophyll bei der Land-Form gut 

in den Zwischenräumen zwischen Gefässbündeln. Hier tritt eine Art 

Palissaden- und Schwammgewebes hervor, die Zahl der Zellenschich- 

ten des Mesophylls wird gleich 4 oder 5; ein gewöhnlich drei- 

schichtiges Blatt wird zu 

einem 5—7-schichtigen (5. 

Fig. 2 a und b). Kraft dessen 

verdickt sich das Blatt zwi- 

schen den Gefässen so, dass 

erst 
Fig. 2 b. Fig. 2a. 

Fig. 2a—b. Querschnitt durch das Blatt von Potamogeton perfoliatus (Vergr. ca. 
220). a—Wasserblat, h—Luftblatt. 

unter Nebenadern nicht nur keine Anschwellung stattfindet, sondern 

sogar eine Eindrückung deutlich bemerkbar wird. 
Die Auswüchse der Zellen am Rande des Blattes bleiben, wie 

bei den schwimmenden, so auch bei den Luftblättern erhalten. 
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Die Epidermis nimmt einen ziemlich typischen Bau an, enthält 

aber Chlorophyll. 

Die Spaltöffnungen entwickeln sich bei den Luftblättern sowohl 
auf der oberen als auch auf der unteren Seite; sie sind meisten- 

teils normal gebaut, wobei die Nebenzellen und die Atemhöhle 

stark ausgeprägt sind (S. Fig. 3 a). Zuweilen aber sind die Spalt- 

öffnungen aus 3 oder 4 aneinander schliessenden Zellen gebildet 

(S. Fig. 3 b). Potameg. perf. hat also dem Anscheine nach verlernt, 

sich zu führen, wie es einer richtigen Landpflanze zukommt. 

SSR UE К Sox IE 00 XS 
deese Pacis 
Tr Eg 
Fig. За. Fig. 3 b. 

Fig. 3a—b. Epidermis der unteren Seite des Luftblattes von Potamogeton per- 
foliatus (Vergr. са. 220). a—Normale Spaltóffnung, b—Spaltóffnung mit 3 Schliess- 

zellen. 

Der Bau des Stengels hat sich im allgemeinen nicht verändert. 

Man kann eine unzweifelhafte Verstärkung der Zellwände der Epider- 

miszellen wahrnehmen. Die Cuticula ist sehr scharf ausgedrückt. 

Die Spaltöffnungen in der Epidermis des Stengels haben sich nicht 

gebildet. Das lufthaltige Gewebe der Rinde ist in vollem Masse 

erhalten. Der zentrale Zylinder mit den Gefässbündeln ist vollkom- 

men ausgeprägt. Ob eine Verstärkung des Gefässteils erfolgt war, 

ist schwer zu sagen; denn auch unter Wasser bilden sich Gefässe. 

Bezüglich des allgemeinen Habitus der Landform des Potamog. 

perf. kann man Folgendes bemerken. Die in freier Luft hervor- 

gewachsenen Zweige haben nicht die geringste Neigung zur Bildung 

einer Spitzenrosette der Blätter (Phot. Fig. 1 oben) Die Blätter stehen 
abwechselnd. Und in ihrer allgemeinen Gestalt erinnern die Sprosse 

des Potameg. perf. sehr an neue Zweige der Uferweiden. Im Ve- 

getationshause erreichten die Zweige 10 cm. Die Stärke der Sten- 

gelchen war ungefähr 2 mm. Die Luftblätter waren verlängert, 

öfter gleichsam zugespitzt (S. Phot. oben) oder ganz und gar stumpf; 

17 
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ihre Dreite überschritt nicht 8 mm., die Lünge—16 mm. Bei der 

grössten Zahl der Pflanzen war die Blattbreite ungefähr 6 mm., die 
Länge ungefähr 14 mm. An der Oberflüche sind die Luftblätter 

glänzend, vollständig undurchsichtig, grün, ein wenig ins gelbliche- 

gehend. Die Zweige, welche im Wasser, aber ganz am Ufer des aus- 

trocknenden Sees gewachsen und allmählich in die Luft über- gegan- 
gen waren, unterschieden sich durch einander genäherte Blätter. 
Dabei sind die Blätter breiter und stumpfer; die Breite ist ungetähr 10 

mm., die Länge ungefähr 18 mm.; ihre Durchsigtigkeit ist sehr verschie- 

den; die Farbe ist weisslich grün; die Adern sind sehr erweitert. 

Auf diese Weise kann Potamog. perf. als Landpflanze wachsen, 

wobei sein Bau eine Reihe von Veränderungen erleidet. 

In allen diesen Veränderungen muss man zwei wesentliche Mo- 

mente bemerken. Zunächst gingen die Veränderungen so vor sich, 

dass die verschiedenen Individuen sich ziemlich scharf von einander 

unterschieden; sogar waren auf demselben Organismus die Zellen 

nicht immer übereinstimmend. Zum Beispiel kilden sich die Spalt- 

öffnungen bei mehreren Exemplaren nicht aus 2, sondern aus 

3 Zellen. In diesem Falle kombinieren sich offenbar die inneren 

und äusseren Bedingungen. Dann ist zu bemerken, dass die Verän- 

derungen nicht ohne jegliche Ordnung vor sich gegangen sind. Zum 

Beispiel bildeten sich die Spaltöffnungen nach demselben Typus, wie - 
sie in normalen Fällen bei Potamog. natans vorkommen. Augen- 

scheinlich spielen die verwandschaflichen Verbindungen und innere 

Beziehungen eine sehr grosse Rolle in Sachen der Veränderung. 

Auf diese Weise erscheint die Verwandschaft des Potamog. perf. 

mit den Landpflanzen nicht als entfernte, und es entsteht die Frage, 

ob es dem Potamog. perf. gelungen ist, sich den Bedingungen des 

Wassers anzupassen; oder es kann auch sein, dass seine heutige 

Gestalt nur auf seine ländliche Vergangenheit hinweist. Wie be- 

kannt, denkt gerade so Schenck; er weist auf die Breite der Blatt- 

spreite hin und sagt: „Aber die Breitblätterigkeit erscheint nicht 

als vollkommne Anpassung“, „Wir können sie (Potamog. perf. u s. w.) 

als Formen ansehen, die noch in der Weiterentwickelung zu ty- 

pischen submersen Arten begriffen sind“ '). Besonders dazu ange- 

passt nimmt Schenck Myriophyllum, Batrachium ete. an, Pflanzen 

mit Blättern, welche in einzelne cylindrische Teilchen zerspalten 

1) Schenck. Biologie der Wassergew. S. 8 und 9. 
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sind. Aber Pot. perf. ist eine ganz gewóhnliche weit verbreitete 

Pflanze, und eine solche Pflanze für eine nicht angepasste zu halten 

ist kaum möglich. 

Wenn wir dazu das Reich der Wasserpflanzen betrachten, so 

stellt hier die flache Form der untergetauchten Blätter kaum eine 

Ausnahme. Dieser Widerspruch kann beseitigt werden, wenn man den 

Blattbau der Wasserpflanze in seinen Principien genau untersucht. 

Im Wasser fehlt es an Gasen und Salzen, und die Pflanze bemüht sich, 

die Möglichkeit der Stoffeinfuhr zu erhöhen. Es muss das Verhältnis 

der Oberfläche zum Volumen erhöht werden. Indess ist nicht klar, wo 
dieses Verhältnis grösser ist, bei Potamog. perfol. oder bei Pflanzen 

mit in cylindrische Teile zerspaltenen Blättern. Ich versuchte diese 

Frage auf grund der vergleichenden Messungen der Blätter zu lösen. 

Ich werde keine volle Berechnung anführen, sondern mich auf verein- 

fachte Rechnung beschränken. Einerseits sind die individuellen Ab- 

weichungen bedeutend grösser, als die Fehler der vereinfachten 

Rechnung, andererseits sind die Resultate der Rechnung solche, 

dass die Fehler selbst in den zehn Procenten kein Gewicht haben. 
Bestimmen wir das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen bei 

den cylindrischen Teilen der Blätter von Myriophyllum spicatum 

us. w. Bezeichnen wir den Volumen durch V, die ganze Ober- 

fläche durch S, den Radius durch r, die Höhe durch h. 
Da die Grundflächen durch Befestigung der Teilchen verschwinden 

und ausserdem verschwindend klein sind, so ist die ganze Ober- 

fläche unserer Cylinder — der Seitenoberflüche. In diesem Falle 
9 
= 

haben wir V = tr%h, S= 2trh, > ——. 
Ут 

Und je grösser somit der Radius oder Diameter des Cylinders, 

desto kleiner wird das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen. 

Für den mittleren Diameter der cylindrischen Teile der Blätter 
habe ich folgende Zahlen erhalten: 

Die Pflanzen waren aus | Mittler. Durchm. in p. 

2 Mtr. Tiefe stillen Was- ' Blattspindel 370—380 y. 

sers genommen. Blatt- Teilchen ca. 220—230 p. Myriophillum 

Pflanzen waren Dea 

dem Ufer aus bewegtem | Blatt-Teilchen ca 260—270 y. 
| Wasser genommen. | 

spicatum. 

17% 
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Ceratophyllum) Blatt-Teilchen erster Ordnung ca. 750 y. 
demersum. | Blatt-Teilehen zweiter Ordnung ca. 600 p. 

ee | Blatt-Teilchen letzterer Ordnung ca. 190 y. 

Aus dem Beispiele von Myriophyllum sind die von örtlichen Be- 

dingungen abhüngigen Veründerungen ersichtlich. Aus allen meiner- 

seits untersuchten Pflanzen habe ich, wie ersiehtlich, den aller- 

kleinsten Wert für den Diameter eines Teilchens bei Ranunculus 

trichophyllus gefunden. Die Tabelle könnte ich bedeutend verlän- 

gern, doch glaube ich, dass es interessant wäre, die Potamog. perf. 

eben mit diesen ihren gewöhnlichen Genossen zu vergleichen. 

Den Wert - für Potamog. perf. bestimme ich so: stellen wir 

uns ein Blatt von Potamog. perf. vor, als aus einer unendlihen 

Anzahl von perpendikular zum Mittelnerv und beiden Oberflächen 

ausgeschnittenen Plättchen bestehend, so ist klar, dass für jedes solche 
S Perimeter des Schnittes 
V  Flüche des Schnittes — 

hültniss ist für jedes seiner Elemente ein besonderes. Es ist leicht zu 

ersehen, was für ein Blatt zu nehmen ist, und an welcher Stelle 

der Schnitt und die Messung ausgeführt werden müssen, um das 

Element der Wert ist. Dieses Ver- 

Allekielemste 2 zu erhalten. Offenbar darf das Blatt auch nicht 

besonders gross sein und muss man es nahe seiner Basis schneiden. 

Ich nehme ein solches Blatt und schneide auf 2—3 mm. Entfer- 

nung von der Basis. 

Den Perimeter bestimme ich, indem ich die Breite des Blattes 

an der Schnittfläche messe und die gefundene Grösse mit 2 multipli- 

ziere. Einerseits ist der Fehler minimal, andrerseits ist er mir 

nicht von Nutzen. 

Die. Querschnittsfläche bestimme ich nach üblicher Methode, in- 

dem ich die entsprechenden Querschnitte mit der Zeichenkammer 

aufzeichne, die Zeichnung ausschneide und wüge. Dabei war na- 

türlich nöthig, mit der Möglichkeit gewöhnlich vorkommender längst 

für 
à x s IMS 

gezeigter Fehler zu rechnen. Nach solchem Verfahren wird v 
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Potamog. perf. ungefähr gleich = и 1 erhalten. Wenn wir ein cy- 

lindrisches Blatt mit eben solchem Werte E haben wollen, so müs- 

à» «Sr ve 
IE 7 ome 

Pav en sten wir eine Pflanze finden bei, deren Blatte 

pout, und 2 г = Diameter — 120 s ist. 

Vergleichen wir diesen Diameter mit dem aus der Ausmessung 

von Myriophyllum, Ceratophyllum und Batrachium trichophyllum 

erhaltenen Werten, so sehen wir, dass 2r überall grósser ist, und der 

Wert : schon um so viel mal kleiner geworden ist. Das Prinzip 

der Vergrösserung des Verhältnisses der Oberfläche zum Volumen 

hat volle Geltung nur für den Fall, dass die Umgebung arm an 

Nährstoffen ist, aber keine Örtliche Erschöpfung eintreten kann. Nur 

in diesem Falle ist die Ausbeute der Pflanze direkt proportinell 
S 
у. Streng gesagt, kann еше solche Mittlere nicht vorkommen, 

aber mehr oder weniger bewegliche Mitte nähert sich mehr oder 

weniger unserem angenommen Falle. 

Das Wasser der natürlichen Wasserbecken ist gewöhnlich be- 

ie | S 
weglich. Kraft dessen muss dieses Prinzip der Vergrösserung 5m 

fast immer dominierend erscheinen. 

Bei Schenck schaut ein anderes Prinzip des Blattbaues der Wasser- 

pflanzen heraus, das ist das Prinzip der Vergrösserung des Ver- 

hältnisses des Wasserumfangs, in welchen das Blatt hineingeht, zum 

Umfang des Blattes selbst. Das heisst, Schenck weist nach, dass 

die benachbarten Teile des Blattes die Nahrung einander strei- 

tig machen kónnen. In dieser Beziehung ist das Blatt von 

Batrachium unbedingt vorteilhafter gebaut, als das Blatt von Po- 

tamog. perf. Dies Prinzip aber hat doch Kraft nur bei unbedingter 

Unbeweglichkeit des Wassers. Somit erscheint das flache Blatt von 

Potamog. perf. im Sinne der assimilierenden Oberfläche vollkomme- 

ner, als die Blätter von Myriophyllum, Ceratophyllum und Batrachium 

Wenn wir die Kuben in Platten und letztere in Stangen schneiden, 

so vergrösseren wir das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen 
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natürlich eher, als wenn wir uns nur auf die erste Operation 

beschränken. Aber die Pflanze kann nicht alles bis zur mathema- 

tischen Grenze führen. Das Blatt einer höheren Pflanze gibt eine 
Scheibe von 50—60 y Stärke, und einen Cylinder von solcher 

Stärke kann nur ein Tallophyt geben—das ist irgend eine Alge 

Vaucheria oder Spirogyra. | 



Materialien zur vergleichenden Morphologie der 
Fische. 

Vergleichendes Studium der Organisation von Plectognathi. 

Mit XVII Taf. 

Von 

D. N. Kaschkaroff. 

Indem ich, der Aufforderung des Herrn Professor M. A. Menzbier 

folgend, das Studium des Skelets der Plectognathi unternahm, ge- 

dachte ich die Phylogenie dieser interessanten Gruppe auf Grund 

von vergleichenden osteologischen Angaben aufzuklären. Die in 

Bezug auf die Plectognathi vorhandene neuere Literatur beschränkt 

sich nur auf zwei Abhandlungen, nämlich: Regan, On the classi- 

fication of the Fishes of the suborder Plectognathi (Proceed. Zool. 

Soc. vol. II, 1903) und Siebenrock, Ueber die Verbindungsweise 

des Schultergürtels mit dem Schädel bei den Teleostiern (Ann. K. K. 

Nat. Hofmuseums. Wien, vol. XVI, 1901). Regan's auf den Daten 

der Osteologie begründete Klassifikation ist beinahe ohne Verände- 

rungen in dem 9. Teile des Lehrbuchs von Ray Lankester ange- 

nommen; in dem Siebenrock’s Abhandlung beigelegten Literatur- 

verzeichnis befindet sich eine ganze Reihe von Arbeiten, welche 

die Gruppe der Plectognathi betreffen, doch sind es lauter Werke 

aus den vierziger und sechziger Jahren des XIX Jahrhunderts, wo 

die Ansicht über diesen Gegenstand natürlich eine ganz andere 

sein musste. Dazu gewahrte ich sowohl bei dem Studium dieser 

Literatur, als auch in der Abhandlung von Regan einige Lücken, 

unrichtige Beschreibungen und Erklürungen. Im Laufe der Arbeit 
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kam ich auf einige allgemeine Fragen, welche ich womöglich lösen 

.oder infolge ungenügenden Materials wenigstens bestimmter auf- 

stellen wollte, weshalb ich beschloss, das Material monographisch 

zu bearbeiten. Dazu kamen noch folgende Erwägungen. Erstens 

sind die früheren Beschreibungen in verschiedenen Zeitschriften 

zerstreut, oder sind es schwer zu erlangende Monographien ein- 

zelner Vorsteller mit einer veralteten mannigfaltigen Nomenklatur. 

Es schien mir zweckmässig diese vereinzelten Angaben in eine 

Monographie der Gruppe zusammenzufassen, und die alte verworrene 

Nomenklatur durch die gegenwärtige zu ersetzen. 

Zweitens ist eine Monographie keine der Bequemlichkeit halber 

unternommene Zusammenfassung von an verschiedenen Orten zer- 

streuten Tatsachen, sondern sie hat auch noch, besonders bei der 

Anwendung der phylogenetischen Methode, andere Zwecke, „Jede 

Arbeit (Fürbringer) wie unbedeutend sie auch sei, welche beschränkte 

Region sie auch betreffe, gelangt zu phylogenetischen Schlüssen. 

Es ist aber eine alte Regel: systematische Schlussfolgerungen dürfen 

nur auf einer grossen Anzahl vollkommen bekannter, möglichst 

zahlreicher Organsysteme und kritisch geprüfter Merkmale begrün- 
det sein...“ ’ 

Selbst in dem Fall, wenn die phylogenetische Methode nicht 

anerkannt und, nach Cuvier’s Meinung, die vergleichende Anatomie 

als Mittel zur Erforschung der Gesetzmässigkeit der Erscheinungen 

angesehen werden sollte, so müsste dennoch die Notwendigkeit 

monographischer Arbeiten zugelassen werden. Von besonderer Bedeu- 

tung sind solche Arbeiten für die Gruppe der Teleostei. Der aus- 

serordentliche Reichtum an Formen und der gänzliche Mangel an : 

Nachforschungen dieser Gruppe erschweren bedeutend die Anwendung 

der phylogenetischen Methode bei dem Studium derselben. Es fehlen 

die Prinzipien, die Basis auf deren Grund die Beziehungen der 

Representanten dieser Gruppe hätten herausgefunden werden können. 

Was soll als Grundlage dienen, welche Merkmale haben weniger, 

und welche— mehr Bedeutung, wie gross ist die Plastizität dieser 

Gruppe? Alle diese Fragen sind noch unklar. Die Systematik der 

Teleostei wird auf den verschiedensten Merkmalen begründet, was 

auch durch den beinahe völligen Mangel an Monographien bedingt 

wird. Infolge aller dieser Erwägungen finde ich es geraten, trotz 

der ziemlich zahlreichen Beschreibungen des Skelets in alten Arbei- 
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ten und trotz der systematischen, auf dem Skelet begründeten 

Arbeit von Regan, die Bearbeitung der Plectognathi in monographi- 

scher Form darzulegen. Da mir ein entsprechendes, gut konserviertes 

Material fehlte, konnte ich meiner Arbeit nicht den gewünschten 

Umfang geben, doch hoffe ich die Lücken derselben später aus- 

zufüllen. | 
Meines Erachtens ist Orthagoriscus mola die interessanteste Form 

genannter Gruppe; er hat die Aufmerksamkeit der Naturforscher 

stets, fast schon von Plinius an, angezogen, ist aber bis auf heute 

noch wenig erforscht geblieben. Ich habe ein sehr grosses, auf der 

Station von Villefranche in Formalin konserviertes Exemplar dieses 

Fisches zur Verfügung gehabt. Ich gedachte ein Präparat des 

Nervensystems zu machen; leider war aber das Formalin in den 
Schädelraum: nicht genug eingedrungen, und das Gehirn war ver- 

fault. Es konnten nur die Teile des Skelets als Ergänzung eines im 

Institut der Vergleichenden Anatomie vorhandenen, ebenfalls sehr 

grossen Exemplars von Orthagoriscus mola gebraucht werden. Einen 

eharakteristischen Knochen dieses Fisches übergab ich Herrn Dr. 

M. Nowikoff, welcher die mikroskopische Untersuchung dieses 
Knochens freundlich übernahm und zu sehr interessanten Resultaten 

kam; ich erlaube mir jedoch mit denselben nicht ganz einverstanden 

zu sein, weshalb ich in vorliegender Arbeit die Abbildungen der 
Knochenstruktur von. Orthagoriscus mola ebenso wie diejenigen der 

nahestehenden Formen gebe. 

‚ Orthagoriseus mola. 

Allgemeine Hüllen. 

In Betreff der allgemeinen Hüllen des Orthagoriscus mola befin- 

den sich Angaben in den Abhandlungen von John Cleland: ,On 

the anatomy of the short sun fish (Orthagoriseus mola)* und von 

William Turner: „On the structure and composition of the Integu- 

ment of the Orthagoriseus mola*. Beide Abhandlungen befinden sich 

in ,The Natural Hystory Review X VI, April 1862. Leider sind 

die Abbildungen in beiden Arbeiten höchst oberflächlich, ungenau 

und. sehematisch. 

Von aussen ist die Haut des Orthagoriscus mola von kleinen, 
‚spitzen Höckern bedeckt, welche auf dem ganzen Körper zerstreut 
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sind; sie verleihen der Haut das Aussehen eines Chagrinleders und 

erstrecken sich auf den Kopf, die paarigen und unpaaren Flossen. 

Stellenweise, z. B. am Ende der Schwanze befinden sich grosse 

Verknöcherungen; sie sind sehr fest, dick, haben keine bestimmte 

Form und scheinen durch das Verschmelzen der den Körper be- 

sitzenden Höcker entstanden zu sein. Die mikroskopische Unter- 

suchung der Höcker zeigt folgendes. 

Jeder Höcker (Taf. I, Fig. 1 und Taf. II, Fig. 1) besteht aus einer 

ziemlich breiten Grundplatte von unregelmässiger Form und aus einem 

von derselben ausgehenden Dorne. Der durch diesen Dorn (er ist sehwer 

durchzuschneiden) geführte Schnitt lässt erkennen, dass derselbe sehr 

fest ist und keine Spur von einem Hohlraume im Innern aufweist. 

Doch ist er nicht aus einer ganz homogenen Substanz gebaut; es 

ist leicht zu unterscheiden, dass er gestrichelt, gestreift ist. In der 

Basalplatte laufen die Striche in einer der Körperoberfläche mehr 

oder weniger parallelen Richtung; im Dorne selbst aber sind sie 

der Axe desselben parallel gelegen. Es ist jedoch leicht zu merken, 

dass die Streifen des Dorns einen Fortsatz derjenigen der Platte und 

mit letzteren ein gemeinsames System bilden. Es ist auch nicht 

schwer zu konstatieren, dass die Fasern des Bindegewebes, welches 

unter der Basalplatte liegt, in dieselbe eindringen und die Striche 

bilden, welche an der Platte und dem Dorn zu sehen sind. An 

manchen Stallen kann sogar die Abgrenzung zwischen der Platte 

und der Cutis gar nicht unterschieden werden (Taf. II, Fig. 1,x). 

An der Oberfläche der Platte und des Dorns liegt eine Schicht der 

Epidermis; doch kann ich wegen der mangelhaften Konservierung 

des Materials nicht angeben, wie weit sich diese Schicht erstreckt 

und ob sie die Spitze des Dorns erreicht. 

Es ist also klar, dass die Höcker welche die Oberfläche des Körpers 

von Orthagoriscus besühen, nichts weiter, als eine Modifikation der 

Papillen der Cutis darstellen, wie es O. Hertwig für andere Plecto- 

gnathi (Balistes, Monacanthus) oder für Lepadogaster angibt. 

Der Bau der Cutis von Orthagoriscus mola ist auch bemerkens- 

wert. Sie bildet eine sehr dicke Schicht (!/,—5 Zoll), ist sehr fest 

und schwer zu zerschneiden. Die mikroskopische Untersuchung dieser 

Schicht zeigt, dass mit Ausnahme einiger Stellen, die Cutis dieses Fisches 

nicht die für die Knochenfische charakteristischen (Taf. III, Fig. 3), 

sich mehr oder weniger regelmässig durchkreuzenden Faserbündel 
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aufweist. Die Cutis des Orthagoriscus mola besteht aus einzelnen, 
scharf gezeichneten Fasern, welche ohne jede Ordnung, in allen 

Richtungen einander durchkreuzen und sich miteinander verflechten. 

Einige Fasern sind dicker, etwas geschlängelt und dehnen sich weit 

aus. Zwischen den Fasern liegen stellenweise einzelne, ovale oder 

runde Zellen zerstreut. Das ganze Gewebe hat den Charakter eines 

netzigen Bindegewebes. Es ist mir nicht gelungen, die Aufblähun- 

sen zu sehen, welche nach Turner’s Angabe an dem einen Ende 

der Fasern sich bilden sollen. Seine zweite Angabe, dass die Cutis 

bei Orthagoriscus von Nerven durchsetzt sein soll, welche bis an 

die Hócker treten und, ohne in dieselben einzudringen, unter ihnen 

ein Netz bilden, konnte ich ebenfalls nicht bestätigen. 

Struktur der Knochen. 

Jedem Forscher ist wohl der ungewóhnliche Charakter der Kno- 

chen dieses Fisches aufgefallen. Sie sind weich, zerbrechlich und 

gehen bei dem Präparieren leicht entzwei. Deshalb weisen einige 

Forscher, wie z. B. Dareste auf einen ,état cartilagineux“. Anga- 

ben über den histologischen Bau der Knochen von Orthagoriscus 

mola konnte ich nur in der Abhandlung von Cleland finden, welcher 

sich auf das Lehrbuch der Histologie von Leydig $ 151 beruft. „Die 

knöchernen Teile“, sagt er, „bestehen aus einer besonderen faserigen 

Modifikation des Knochens, welcher meistens zart und schwammig 

ist. Er besteht aus einem Netze von faserigen Platten; diese wer- 

den durch die Ablagerung einer mineralen Substanz verdichtet und 

beiten sich in den Knorpel ein, welcher sich durch die geringe 

Grösse seiner Zellen auszeichnet“. 

Dr. M. Nowikoff hatte die Freundlichkeit eine histologische Unter- 

suchung des Knochens von Orthagoriscus mola zu übernehmen. Er 

ist zu folgendem Resultat gekommen, welches er in einer kurzen 

Abfassung dem XII Kongresse der Naturforscher und Aerzte zu 

Moskau mitgeteilt hat. 

Die Grundlage der Knochensubstanz bildet der weiche Knochen, in 

welchem stellenweise Knochenkörperchen zerstreut liegen, deren An- 

zahl aber nicht gross ist. Diese Grundsubstanz ist von starken 

Zwischengewebesträngen durchsetzt, welche von dem Periost ausgehen 

und die Knochensubstanz in eine Anzahl weiter Kammern mit geraden 
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Wandungen einteilen. Von diesen dicken Bindegewebewandungen 

gehen nach innen feinere Fasern ab, welche als den Sharpey’schen 

Fasern entsprechend anzusehen sind. Der ganze Knochen ist kom- 

pakt und hat keine Hohlräume. Er enthält nur wenig Salze. Von 

dem anliegenden Knorpel ist der Knochen sehr scharf abgegrenzt. 

Die Osteogenese geht auf gewöhnliche Weise vor: die Knochen- 

substanz wird von den Osteoblasten ausgeschieden, welche sich in 

dieselbe einbetten. : 
Dr. M. Nowikoff findet also, dass der Knochen des Orthagoriscus 

mola keineswegs ein Gebilde sui generis vorstellt; seiner Ansicht 

nach ist er aus eben denselben Elementen gebaut, wie wir sie auch 

in anderen Knochen sehen; nur die Verteilung derselben ist unge- 

wohnlich. 

Nach einem Studium der Knochenstruktur von Orthagoriscus mola 

und besonders nach deren Vergleich mit dem Knochenbau anderer 

Plectognathi, kann ich jedoch diese Meinung von Dr. M. Nowikoff 

durchaus nicht teilen und muss vielmehr der Beschreibung bestim- 

men, welche in Leydigs obenangeführten Worten enthalten ist. 

- An keinem von meinen Knochenpräparaten des Orthagoriscus 

konnte ich Knochenzellen mit Auswüchsen finden, sondern sah im 

Gegenteil überall die Zellen, welche den Knorpelzellen sehr ähnlich 

sind. Die Stränge, welche diesen Knorpel durchsetzen, betrachte ich 

keineswegs als Bindegewebestränge, sondern als Knochen. Letzteres 

erhellt vollkommen aus dem Umstande, dass die Stränge von Osteob- 

lasten ausgeschieden werden und gleichfalls aus dem Vergleiche mit 

den Knochen anderer Plectognathi, bei denen diese Stränge die Grund- 

substanz des knorpelähnlichen Gewebes allmälig verdrängen und 

endlich, zu einer festeren Masse verschmelzend, das Knochenskelet 

bilden. Die Figuren Taf. IV, 1, Taf. V, 1, Taf VI, 2 zeigen die 

Struktur des Knochens von Orthagoriscus mola, die Fig. 1, Taf. VII 

welche einen Teil der Fig. 2, Taf. VI bei Immersion vergrössert, 

darstellt, gibt. die Bildung der. Knochenquerleisten durch die Oste- 

oblasten wieder. Es ist deutlich zu sehen, dass die Osteoblasten dabei 

niemals in die Schlingen des Netzes eintreten und keine Knochenzellen 

bilden. Demzufolge glaube ich, dass der Bau der Knochen bei 

Orthagoriscus mola folgendermassen vorgeht: Die knorpelähnliche 

Grundsubstanz wird von Knochenquerleisten durchsetzt, welche von 

Osteoblasten ausgeschieden werden und, in der Grundsubstanz * 
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Fig. 1. Orthagoriscus mola, hinterer Teil des Schädels im Sagittalschnitte mit den anliegenden Wirbeln. 
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ein kompliziertes Netz bilden. In den Schlingen dieses Netzes bleibt 

die Grundsubstanz entweder erhalten, oder degeneriert, wodurch 

sich Hohlräume bilden, welche in den Knochen des Orthagoriscus 

Mesethmoid, 

À —\— Ectethmoideum. 

Frontale. 

Alisphenoideum. 

Epioticum, 

Sphenoticum. 

\ Exoccipitale. 

Fig. 2. Orthagoriscus mola. Schädel von oben. 

mola, entgegen der Angabe von Dr. M. Nowikoff, an manchen 

Stellen dennoch vorhanden sind (Prooticum). 
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Der Knorpel im Shádel und Rumpfe. 

Trotz der Grösse meines Exemplars von Orthagoriscus mola, 

welches über einen Meter Länge aufwies, war das Skelet desselben 

an freiem Knorpel sehr reich; derselbe befand sich im Schädel und 

dem Hyomandibularbogen, ebenso wie im Schultergürtel und in 
dem Skelet der paarigen und unpaaren Flossen. Mit Ausnahme der 

hinteren Streeke besteht beinahe das ganze Septum interorbitale 

(Textfig. 1) aus Knorpel. Diese vertikale Knorpelwandung erweitert 

sich oben in eine horizontale Knorpelplatte (Textfig. 2), welche den 

Ossa frontalia als Unterlage dientund sich bis an das Supraoccipi- 
tale erstreckt. Ueberdies bildet der Knorpel ziemlich dicke Zwi- 

Palatinum. 

Pterygoideum. 4 Hyomandibulare. 

Mesopterygoideum. 

Metapterygoideum. <— Operculum. 

Interoperculum. 

Quadratum. Praeoperculum. 

Symplecticum. 

Fig. 3. Der palatomandibulare Apparat von Orthagoriscus mola. 

schenschichten zwischen den einzelnen Schädelknochen, welche also 

miteinander keineswegs durch Nähte verbunden sind (Textfig. 1 

und 2). 

In dem Hyomandibularbogen (Textfig. 3) bleiben breite Knorpel- 

schichten zwischen dem Palatinum, den Ossa pterygoidea und dem 

Quadratum erhalten. Das distale Ende des Hyomandibulare enthält 
auch Knorpel. Das untere Ende dieses stäbchenförmigen Knorpels 

hat von innen eine Grube für die Befestigung des Stylohyale; als 

weiterer Fortsatz des Knorpels erscheint das Sympleeticum, In der 
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Gehörregion (Textfig. 1) bifindet sich ebenfalls ein Knorpel im Schä- 

delraume und bildet eine eigenartige Kolonne. 

In dem Schultergürtel (Textfig. 4) bildet der Knorpel den Fortsatz 

des oberen und des unteren Endes des Coracoideum; oder es wird, 

richtiger zu sagen, der Knorpel, welcher die Grundlage dieses 

Skeletteils bildet, von dem Coracoideum unvollkommen ersetzt. 

SS ee => > 

Supraciaviculare. 

Cleithrum. 

Radialia 4- ter Ordn. 

Fig. 4. Orthagoriscus mola. Schultergürtel, rechte Hälfte von innen. 

In den Brustflossen entwickeln sich die Radialia 1-ter Ordnung 

auch auf einem Knorpel, und die Radialia 2-ter Ordnung behalten 

ihre Knorpelstruktur. 

An den unpaaren Flossen (Textfig. 5, 6, 7) behalten die Radialia 

1-ter und 2-ter Ordnung ebenfalls den Knorpelbau. Davon s. weiter. 

DS 
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Kopfskelet. 

a) Form des Schädels. Das Aeussere des Schädels von 

Orthagoriseus mola weist keinerlei Abweichungen auf. Es kann nur 

mola. Ansatzstelle der Rückenflosse. 

Fig. 5. Orthagoriscus 

auf eine durch die Form des Parasphenoideum bedingte, etwas be- 
deutendere Höhe des Schädels gewiesen werden. Die höchste Ent- 

wickelung hat der orbito-temporale Abschnitt. 
! 18 
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b) Kiefer und Zähne. Der obere Kiefer gleicht einem massiven 

Schnabel, welcher durch 3 Knochen gebildet wird (Taf. X, Fig. 1). Der 

mittlere Knochen ist offenbar durch die miteinander verschmolzenen 

Praemaxillae gebildet. Das Verschmelzen dieser Knochen ist voll- 

ständig, und es ist an denselben, sogar bei dem Auskochen, keine 

Naht zu merken. Hinten und seitlich liegen dem mittleren Knochen 

die mehr oder minder flachen Maxillae an, welche durch Binde- 

gewebe mit diesem Knochen fest verbunden sind. Der mediale Saum 
jeder Maxillae hat eine Gelenkfläche, welche zur Verbindung mit 

dem vorderen Ende des Schädels dient. Die Maxillae und die hin- 

teren Strecken der verschmolzenen Praemaxillae haben dieselbe 

Fig. 6. Orthagoriscus mola. Ansatzstelle der Analflosse. 

lockere, poröse Struktur und lassen sich ebenso leicht mit dem 

Messer zerschneiden, wie die übrigen Knochen dieses Fisches. 
Der vordere Teil des Schnabels (Praemaxillae) hingegen zeichnet 

sich scharf durch seine Konsistenz ab. Er ist dunkler, glänzender, . 
hat eine glattere Oberfläche, ist weit fester und lässt sich deshalb 

mit einem Messer gar nicht zerschneiden; das kann nur mit einer 

Feile geschehen und mit grosser Mühe, besonders am Schnabel- 

rande. Dieser Teil der Praemaxillae muss als Resultat des Ver- 

schmelzens von ehemals am Rande des Oberkiefers vorhanden ge- 

wesenen Zähnen betrachtet werden. An der unteren Seite des 
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Schnabels befindet sich eine rauhe Wulst, welche durch das 

Verschmelzen der hóckerigen Zähnchen entstanden ist,‘ von denen 

einige (die hinteren) noch beweglich bleiben. Jedes Zähnchen besteht 

aus einer Basis und einer festeren Spitze, deren Festigkeit ebenso 

bedeutend ist, wie die der Schnabelspitze und welche auch den- 

selben schmelzähnlichen Glanz hat. Die histologische Struktur dieses 

Sehmelzens, oder, wie ich glaube,‘ dieses Dentinteils der Oberkiefer 

konnte ich nicht erforschen, da sie sich mit dem Mikrotom durchaus 

nicht zerschneiden und mit der Feile fast ebensowenig schleifen liess. 

Yy 

Fig. 7. Orthagoriscus mola. Schwanzende d. Wirbelsäule. 

An dem Unterkiefer sind beide Teile, ebenso wie an dem Ober- 

kiefer, zusammengewachsen und haben einen Schnabel gebildet. 

Ebenso wie dort, hat das vordere, schneidige Ende eine festere 

Konsistenz mit Schmelzglanz. An der Innenseite des Unterkiefers 

ist zu unterscheiden, wie dieses Vorderende durch das Verschmel- 

zen einzelner hóckeriger Zühnchen, ebensoleher, wie wir sie an der 

Querwulst des Oberkiefers gesehen haben, gebildet wird. 

18* 
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Die Verbindung des Unterkiefers mit dem Quadratum geschieht 

auf Kostem des Artieulare welches frei bleibt und mit dem Dentale 

nicht verschmilzt. In der Ecke des Unterkiefers kann auch das 

durch eine Knorpelschicht von dem Articulare abgeteilte Angulare 

deutlich unterschieden werden. 

An der Innenseite des Unterkiefers liest ein stäbchenförmiger 

Knorpel, welcher wohl als Rest vom Meckelschen Knorpel betrachtet 

werden muss. 

Diese eigenartige Struktur des Kieferapparats bei Orthagoriscus 

mola, wie auch bei Diodon, Tetradon und Triodon ist bereits von 

Cuvier in seinen „Lecons d'anatomie comparée“, von Owen in der 

„Odontography“ und von Agassiz in der „Histoire des poissons 

fossiles“ beschrieben worden. Diese Forscher haben darauf gewiesen, 

dass die feste, elfenbeinartige Substanz, welche bei dem Anschlagen 

an Stahl Funken erzeugt, auch den scharfen, schneidigen Saum der 

Kiefer und eine tritare Flüche im Inneren derselben bildet. Die 

letztere besteht aus einer Anzahl von Platten, von denen die oberen 

bei dem Kauen abgenutzt und beständig durch andere, unter den 

oberen heranwachsende ersetzt werden (S. die Abb. im 9. B. des 

Lehrbuchs von Lankester, Seite 438—9, Fig.448 und 481.) Dem- 

zufolge hat Cuvier die Orthagoriscus, Triodon, Tetradon und Diodon 

in dieselbe Familie der Gymnodontes zusammengebracht. 

Inwiefern diese Vereinigung richtig ist, wird das Weitere zeigen. 

Ethmoidalregion. Der Knorpel der interorbitalen Schei- 

dewand hat einen Fortsatz nach vorn, in der Ethmoidalregion 

(Textfig. 1). 

Vor diesem Knorpel liegt eine massive Verknöcherung, welche 

die Form einer unregelmüssigen vierkantigen Pyramide hat, deren 

Basis nach oben gekehrt ist, während ihre Spitze sich zwischen 
den Knoehen so einkeilt, dass ihr der interorbitale Knorpel und 

die Ectethmoidea von hinten, das Parasphenoideum und der Vomer 

von unten und die Palatina von den Seiten anliegen. Nach der 

Lage dieser Verknócherung und nach deren Beziehung zu den 

übrigen Knochen muss sie als Mesethmoideum anerkannt werden. 

Mit dem Mesethmoideum ist von der rechten und linken Seite fest 

und unbeweglich ein Knochen verbunden, welcher das distale Ende 
des Hyomandibularbogens darstellt. Das vordere Ende dieses Kno- 

chens, welcher offenbar als Palatinum anzusehen ist, trágt eine 
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querliegende Gelenkfläche für die Befestigung des Oberkiefers 

(Maxilla). i 

Caudalwürts dem  Verbindungspunkte des Palatinum mit dem 

Mesethmoideum liegt von der einen und der anderen Seite ein 

massiver Knochen, weleher sich zwischen dem Palatinum, dem 
Frontale und dem Mesethmoideum einkeilt, den orbito-temporalen 

Abschnitt vorn abgrenzt, an der Stelle des antorbitalen Knorpels 

liegt und das Ectethmoideum s. Praefrontale darstellt. Unten liegt 

in der Ethmoidalregion ein kleiner runder Vomer, welcher von 

den Seiten durch die Erweiterung des massiven Parasphenoideum 

umfasst wird. 

Orbitotemporale Region (Textfig. 1, 2, Taf. X, Fig. 2). 

Die mediale Scheidewand behält in dieser Region ihre Knorpel- 

struktur; nur in der hinteren Strecke weist sie eine Verknóche- 

rung auf, welche zum Teil die Austrittóffnung des Sehnervs vorn 

abgrenzt. Nach ihrer Lage muss diese Verknócherung als Orbito- 

sphenoideum betrachtet werden. In seinem oberen Teil bildet das 

Orbitosphenoideum eine Gabel, welche an der Bildung des Bodens 

des Schädelraums beteiligt ist. Ueber dem Orbitosphenoideum und 

etwas rückwärts liegt eine andere Verknócherung der Orbitalregion— 

die Alisphenoidea. Das ist ein paariger Knochen und grenzt den 

Schüdelraum vorn, unten und von den Seiten ab. Das Basisphe- 

noideum fehlt günzlich, wie auch das Praesphenoideum. 
Unten wird die orbitotemporale Region durch das massive und 

vertikal zusammengepresste Parasphenoideum gebildet. Dieser Kno- 

chen hat eine sehr rauhe Oberflüche und einen Fortsatz in der 

Gehörregion und dem Oceipitalabschnitt. Oben. wird die orbito- 

temporale Region von grossen dreieckigen Knochen bedeckt, welche 

eine Wölbung über der Orbitalregion bilden. Es sind die Frontalia, 

welche möglicherweise mit den Parietalia zusammengeschmolzen 

sind, denn besondere Parietalia sind nicht vorhanden. Siebenrock 

gibt wohl für Orthagoriscus auch Parietalia an, doch sind sie weder an 
meinen Präparaten, noch an den Abbildungen von Wellenberg oder 

Cleland zu sehen. Die Frontalia strecken sich rückwärts weit aus und 

bedecken sogar einige Knochen der Gehörregion und des Hinterkopfs. 
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Die Gehörregion (Textfig. 1, Taf. X, Fig. 2, 3). 

Von den vier Elementen der Gehörregion der Teleostei fehlt bei 

Orthagoriscus mola das Opisthoticum gänzlich. Die Prootica der 

rechten und linken Seite sind miteinander längs der Medianlinie 

verbunden, liegen vor dem Basioceipitale und bilden mit letzterem 

den Boden der Schädelkapsel. Der vordere Rand eines jeden Pro- 

oticum hat einen halbkreisförmigen Ausschnitt; rückwärts von dem- 

selben ist dieser Knochen von einer grossen runden von oben nach 

unten gerichteten Oeffnung durchbohrt. Da das Exemplar, welches 

ich benutzte, schlecht konserviert und das Gehirn verfault war, 
unterliess ich das Präparieren des peripheren Nervensystems und 

beschäftigte mich mit der Bearbeitung des Skelets, ohne die Traeti 

der Schädelnerven zu verfolgen. Soweit sich aber die Sache beur- 

teilen liess, diente der halbkreisförmige Ausschnitt an dem Vorder- 

rande des Prooticum zum Austritt des Trigemini, und die verticale 

Oeffnung zu demjenigen des Facialis. 

Das Epioticum ist ein kegelfórmiger Knochen, welcher seitwürts 

von dem Supraoccipitale und oberhalb des Exoccipitale liegt. Dieser 

Knochen hat einen langen, rückwürts gerichteten Auswuchs und 

wird vorn durch den hinteren Rand der Frontalia bedeckt; von 

aussen stösst er an das Sphenoticum. 

Mit der Befestigung des Schultergürtels hat das Epioticum nichts 

gemeinsames. Das Sphenotieum aber und besonders das Pteroticum 

spielen dabei eine grosse Rolle. Das Sphenoticum stellt einen mas- 

siven Knochen dar, welcher an der Begrenzung des Schüdelraums 

beteiligt ist. Vorn und innen wird dieser Knochen durch eine Knor- 

pelzwischenschicht von dem Alisphenoioeum und dem Prooticum 

abgeteilt; oben ist seine vordere Hälfte durch den Stirnknochen 

bedeckt; innen und hinten wird er durch einen Knorpel von dem 

Epioticum und dem Exoccipitale abgeteilt. Caudalwürts hat er einen 

Fortsatz in Form eines massiven Auswuchses, welcher von oben 

dicht auf das proximale Ende des Pteroticum zu liegen kommt. 

Dieser letztere ist weit caudalwärts ausgestreckt und tritt weit über 

das hintere Ende des Schädels vor. | 

Das Pteroticum hat von der Aussenseite eine Rinne, welche 

auf das hintere Ende des Sphenoticum übergeht und zur Befesti- 

gung des Sehultergürtels bestimmt ist. 
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Die Pteroticum, Sphenoticum und Prooticum dienen zur Befesti- 

gung des Hyomandibulare: Da das Prooticum bei Orthagoriscus 
mola an der Basis des Schädels liegt, so befindet sich der Befe- 

stigungspunkt des Hyomandibulare sehr weit nach unten. Von der 

Aussenseite geht von dem Prooticum ein lamellarer Auswuchs ab, 

welcher das Hyomandibulare stützt, d. h. dessen Sinken nach der 

medialen Linie verhindert. 

Der Occipitalabschnitt (Textüg. 1, Taf. X, Wig! 2, 3) 

besteht aus den vier typischen Knochen. Die Grundlage des Schä- 

dels bildet das Basioccipitale. Die Struktur dieses Knochens ist 

derjenigen des ersten, dritten u. s. w. Rumpfwirbel sehr ähnlich. 

Es sind hier ganz deutlich ein nur vorn etwas breiterer Körper 

und die oberen, nach vorn gekehrten Bogen zu sehen (Textfig. 8, 

Taf. X, Fig. 4). 

Zwischen dem caudalen Rande dieser Bogen und dem Vorder- 

rande des Bogens des 1-ten Wirbels befindet sich eine Oeffnung 

zum Durchtritt des Nervs, ebenso wie zwischen den Bogen der 

Rumpfwirbel Oeffnungen zum Durchtritt der motorischen Wurzeln 

sich befinden. Ueberdies sind die Bogen selbst von einer kleinen 

Oeffnung durchbohrt, welche der sensorischen Wurzel bestimmt ist, 

wie es auch an den Bogen der Rumpfwirbel zu sehen ist. 

Die Bogen des Basioccipitale reichen nicht bis nach oben und 

vereinigen sich nicht an der medialen Linie. Hier liegt zwischen 

denselben, dem Supraoccipitale und den oberen, etwas auseinander- 

gehenden Bogen des 1-ten Wirbels eine dicke Knorpelplatte (Taf. X, 

Fig. 3). Von den Seiten ist der Occipitalabschnitt durch die massiven 

Exoccipitalia begrenzt, welchevon Austrittsoeffnungen des Vagus 

durchbohrt sind, oben wird dieser Abschnitt von dem rückwärts 

vortretenden Supraoceipitale bedeckt. 

Bei Orthagoriscus mola finden wir keinen Kanal für die Augenmus- 

keln, welche unmittelbar an den Boden des Schädelraums befestigt sind. 

Der palatomandibulare Apparat (Textfig. 3). 

Das Hyomandibulare ist an drei Knochen des Schädels befestigt: 

an das Pteroticum, das Sphenoticum und das Prooticum. Die Ge- 

lenkfläche ist von Knorpel überzogen. Das Hyomandibulare ist oben 

breit, wird nach unten schmäier und hat einen Knorpelfortsatz; 
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von innen hat dieser Knorpel eine Grube, in welche das obere 

Ende des Hyoidbogens zu liegen kommt. Als Fortsatz dieses Knor- 

pels tritt ein stübchenartiger, kegelförmiger kleiner Knochen auf, 

welcher sich in das Quadratum einkeilt—das Symplecticum. Das 

Quadratum bildet eine doppelte Gelenkfläche für den Unterkiefer. 

Die pterygoiden Elemente sind alle drei vorhanden: das  Ecto-, 

Meso- und Metapterygoideum. Die zwei ersten sind nicht gross, 

das Metapterygoideum ist dagegen sehr stark entwickelt. Zwischen 

allen diesen Knochen und dem Quadratum einer-, dem Palatinum 

andererseits liegt eine breite Zwischenschicht von Knorpel. Das 

Palatinum ist sehr massiv, besteht aus einem vertikalen und einem 

horizontalen Teil und ist mit dem Schädel sehr fest und unbeweg- 

lich verbunden, namentlich mit dem Mesethmoideum, dem Ecteth- 
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Basioccipitale. 

Fig. 8. Orthagoriscus mola. Schädel mit den anliegenden Wirbeln : 
im Sagittalschnitte. 

moideum und dem Parasphenoideum. Die Palatina sind von ein- 

ander durch das Mesethmoideum und den Vomer abgeteilt. 

Das Deckapparat besteht aus drei Elementen (Textfig. 3). 
Das Praeoperculum ist stark entwickelt und längs seines ganzen Ober- 

randes mit dem Quadratum vorn und dem Hyomandibulare hinten 

fest verbunden. Durch einen besonderen Gelenkkopf ist das Hyoman- 

dibulare mit einem kleinen, länglichlamellaren Operculum unmittel- 

bar oberhalb des Praeoperculum zusammengegliedert. Mit dem vor- 

deren Innenrande des Operculum ist ein feiner, stäbchenförmiger 
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Knochen verbunden, welcher ohne Abgrenzung in eine Sehne über- 

geht, welche in die Ecke des Unterkiefers läuft. 

In seinen „Recherches sur la classification des Plectognathes“ 

behauptet C. Dareste, dass dieser stäbchenförmige Körper nichts 

weiter, als das Interoperculum vorstellt. Er spricht sich darüber 

folgendermassen aus: „Dieser Knochen (das Interoperculum) ist, 

wie ich mich überzeugt habe, bei allen Plectognathi vorhanden. 

Wie auch bei anderen Knochenfischen, ist sein vorderes Ende mit 

dem Unterkiefer und das hintere mit dem Vorderrande des Sub- 

operculum zusammengegliedert; anstatt aber eine breite Platte zu 

bilden, hat dieser Knochen die Form eines feinen Stäbchens, wel- 

ches längs der Innenseite des Praeoperculum in der hier vorhan- 

denen Furche liegt. Von aussen lässt sich das Interoperculum nur 
bei Balistes unterscheiden, bei denen sein vorderes Ende unter dem 

Praeoperculum etwas hervortritt. Das hintere Ende dieses Knochens 

hat eine gabelartige Form. Der obere Ast ist mit dem vorderen 

Oberrande des Suboperculum zusammengegliedert und tritt bei den 

meisten Formen als besonderer Auswuchs auf. Der untere Ast läuft 

lings dem Unterrande des Subopereulum und überragt dasselbe 

öfters in caudaler Richtung, wie z. B. bei Triodon und "besonders 

bei Orthagoriscus. Bei Triodon verknöchert das Interoperculum gar 

nicht, doch wird dieser Umstand einzig durch das Alter des 

Exemplars bedingt, denn bei den Tetrodon, Balistes und sogar bei 

Orthagoriscus, welche ich im pariser Museum studierte, war dieser 

Knochen vollkommen verknóchert*. 

Ist die Ansicht von Dareste richtig? Kann dieser stäbehenförmige 

Knochen (bei einigen Plectognathi ist er doppelt) wirklich als Inter- 

operculum gelten? Es wäre möglich, doch behaupten will ich es 

nicht, denn seine Entwickelung liegt noch im Dunkel, und die 

morphologische Identität eines Knochens einzig auf seiner Lage 

(welche noch dazu aussergewöhnlich ist) zu begründen, finde ich 

unzulässig. 

Auf diesen Punkt werde ich noch später zurückkommen. 

Jedenfalls gibt die eigenartige, den Plectognathi allein eigene 

Struktur des Deckapparats Veranlassung genug diese Formen als 

eine gemeinsame Gruppe aufzufassen. Ich muss auch noch bemer- 

ken, dass mein Exemplar von Orthagoriscus mola am hinteren Ende 

des Interoperculum keine gabelförmige Verzweigung hatte. 
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Der Hyoidbogen und der Kiemenapparat. 

Der proximale Teil des Hyoidbogens wird durch ein kleines 

stäbchentörmiges Knöchelchen gebildet, welches an die Knorpel- 

fuge zwischen dem unteren Ende des Hyomandibulare und dem 

Symplecticum befestigt ist. Dieses Knöchelchen ist zweifellos das 

Stylohyale, d. h. ein Element des dorsalen Teils des Hyoidbogens; 

der ventrale Teil dieses Bogens hat vier Verknöcherungen: zwei Cerato- 

hyale and zwei Basihyale. An der medialen Linie sind die Basihyalia 
durch ein kleines Knóchelchen verbunden, welches das Glossohyale zu 

sein scheint. An das Ceratohyale sind die Radii branchiostegii —fünf 

von jeder Seite—befestigt. Sie sind alle von normaler Form, und der 

erste Strahl ist gar nicht verdickt. Von den zwei vorderen Kiemen- 

bogen besteht ein jeder aus zwei offenbar nicht gegliederten Ele- 

menten—aus dem dorsalen und dem ventralen Teil des Bogens. 

Beide Enden des oberen und des unteren Elements sind aus 

Knorpel gebildet. Der dritte Bogen besteht auch aus zwei Ele- 

menten, doch liegt das untere nicht an der Axe des oberen, son- 

dern es weicht von dem unteren Ende desselben in perpendikulärer 

Richtung nach unten ab. Der vierte Bogen hat drei Elemente, und 

der letzte, dorsale Teil—das Pharyngohyale—hat keine Zähne. 

Der fünfte Bogen besteht aus nur einem Elemente—dem Cerato- 

hyale, welches ebenfalls keine Zähne hat. Die Kiemenbogen der 

rechten und linken Seite sind miteinander durch Knorpel verbunden. 

Zwei knöcherne Copulae liegen in dem Zwischenraume zwischen 

dem 1-ten und 2-ten und dem 2-ten und 3-ten Bogen. 

An dem Kiemenapparate des Orthagoriscus ist der Umstand 

bemerkenswert, dass die Kiemenblättchen nicht an die Kiemen- 

bogen befestigt sind; letztere sind ganz unabhängig und haben mit 

den Kiemen nichts gemeinsames. Diese sind an besondere, sehr 

feine Knorpelbogen befestigt, welche oben an die Basis des Schä- 

dels durch Bindegewebe befestigt sind und deren untere Enden von 

beiden Seiten in der Nähe des Glossohyale sich verbinden. Mit den 

Kiemenbogen sind diese Knorpelbogen nur durch eine Zwischen- 

schicht von lockerem Bindegewebe verbunden. Von der Innenseite 

hat jeder Knorpelbogen der ganzen Länge nach eine Rinne und 

ist von innen von einer Oeffnung für den Durchtritt von Gefässen 

durchbohrt. Diese Art von Befestigung der Kiemen ist nicht allein 
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für Knochenfische höchst ungewöhnlich, sondern kommt, soviel mir 

bekannt, in der ganzen Klasse der Fische überhaupt nicht vor. 

Können diese Knorpelbogen als den äusseren Kiemenbogen eini- 

ger Selachier homolog angesehen werden? Ist es möglich anzu- 

nehmen, dass die Kiemenblättchen an der interbranchialen Zwischen- 

wand immer mehr und mehr nach aussen gerückt sind (ob in der 

Onto- oder Phylogenie ist eine andere Frage) und dass, nachdem 

Sie deren Aussenrand erreicht haben, die Wandung selbst mit Aus- 

nahme ihres äusseren, durch obenbeschriebene Knorpelbogen dar- 

gestellten Randes, sich atrophiert hat? Der Umstand, dass das 

Bindegewebe sich ins Knorpelgewebe umgestalten kann, liegt ausser 

Zweifel. Auf diese Weise verschwand die Verbindung zwischen den 

äusseren und inneren Bogen. Inwiefern diese Erklärung richtig ist 

kann nur :durch die Entwickelungsgeschichte von  Orthagoriscus 

mola festgestellt. werden. 

Der Schultergürtel und das Skelet der Flossen (Textfig. 4). 

In dem Schultergürtel verschwindet aus dem Skelet des Orthago- 

riscus mola die Scapula. Das Coracoideum ist stark entwickelt; 

es ist ein flacher. Knochen, welcher dem Cleithrum parallel liegt. 

Das untere Ende des Coracoideum hat einen Knorpel, welcher mit 

dem unteren Ende des Cleithrum sich verbindet. Das obere breitere 

Ende läuft auch in einen Knorpel aus. Mit diesem Knorpel sind 

vier stark entwickelte Radialia verbunden, welche durch eine 

Zwischenschicht von Knorpel von der zweiten Reihe der Radialia 

abgetrennt werden. Diese letzteren—13 an der Zahl—sind ziemlich 

massive Knorpelstäbchen, an deren äusseren und inneren Flächen 

feine lamellare Verknöcherungen sich befinden. An diese zweite 

Reihe von Radialia sind die Hautstrahlen der Flossen befestigt. 

Von den Deckverknöcherungen befinden sich in der Schulterre- 

gion des Orthagoriscus mola: ein stark entwickeltes Cleithrum, eine 

Suprascapula und Postelavicula. Die bogenartige Suprascapula bildet 

zu dem Cleithrum einen rechten Winkel und ist mit dem Schädel 

dureh das Pteroticum und das Sphenoticum, hauptsächlich durch 
das erste verbunden. Die Suprascapula ist sehr gut entwickelt und 

trägt keine Spur von der Bildung eines zweiten Astes. Die Post- 

clavieula erscheint einigermassen als Fortsatz der Suprascapulae 
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und läuft von dem oberen Ende des Cleithrum gerade nach unten 

quer über die Innenseite der Brustflosse. Das untere Ende bildet 

einen kleinen, schräg hinaufziehenden Zweig. Von einem Becken- 

gürtel und einem Skelet von Bauchflossen sind bei Orthagoriscus 

nicht einmal die Anlagen vorhanden. 

Die Wirbelsäule und das Skelet der unpaaren Flossen (Textfig. 1, 5, 6, 7). 

Die Zahl der Wirbel ist 16. Die Kórper aller Wirbel haben die 

Form einer Garnrolle. Es fehlt jede Spur von Paraphysen, Queraus- 

wüchsen. Die oberen Bogen des 1-ten Wirbels sind schrüg nach 

vorn gerichtet und zwischen den oberen Bogen des Basioccipitale 

eingekeilt; an der medialen Linie treffen sie jedoch miteinander 
nicht zusammen und bleiben durch den Knorpel getrennt, welcher 

zwischen dem Supraoceipitale, den Exoceipitalia und den oberen 

Bogen des Basioccipitale liegt und auch weiter nach hinten zwischen 

den Bogen des 1-ten Wirbels sich erstreckt. Dieser Wirbel hat 

ausser den oberen Bogen gar keine anderen Auswüchse. Zwischen 

dem hinteren Saume der Bogen des 1-ten Wirbels und dem vor- 

deren des 2-ten befindet sich eine Oeffnung, welche für den Aus- 

tritt der Ventralwurzel bestimmt zu sein scheint. Die dorsale Wur- 

zel tritt durch eine besondere Oeffnung in dem oberen Bogen aus. 

Der Körper des 2-ten Wirbels hat dieselbe Struktur, wie der des 

1-ten und der übrigen; doch weisen die oberen Bogen einen Unter- 

schied auf. Bei dem ersten Wirbel sind sie nach vorn gerichtet, bei 

dem dritten und den folgenden—caudalwärts. Die Bogen des 2-ten 

Wirbels sind sehr breit, haben die Form eines Dreiecks, dessen 

Basis nach oben, die Seitenflächen aber nach vorn und hinten ge- 

richtet sind. Oben kommen die Bogen zusammen, ohne miteinander 

zu verwachsen. Die Austrittsöffnungen der Nerven sind ebenso ge- 

lesen, wie an dem 1-ten Wirbel. Der 3-te Wirbel hat dieselbe 

Struktur, wie der 1-te, nur sind seine Bogen anstatt nach vorn, 

caudalwärts gerichtet und oben an der medialen Linie zusammen- 

gewachsen. Die Wirbel sind tief amphycoel, die Zwischenräume 

zwischen denselben sind durch die Chorda ausgefüllt. 

Der 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 Wirbel haben län- 

cere Bogen, welche in der Mitte zu einem dornigen, nach oben 

gerichteten Auswuchse zusammenwachsen. Bei dem 15-ten Wirbel 

T 
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ist der dornige Auswuchs nach vorn, zur Vereinigung mit dem 

Proe. spinosus des 14-ten Wirbels gerichtet. Der 16-te Wirbel hat 

weder obere Bogen, noch einen dornigen Auswuchs. 9—16 Wirbel 

haben noch stark entwickelte untere Bogen, welche bei dem 9-ten 

und 10-ten Wirbel nicht miteinander zusammenschmelzen; bei den 

übrigen aber verschmelzen der rechte und linke Bogen, und es 

bleibt oben nur eine Oeffnung für den Durchtritt der Gefässe. Der 

. untere Bogen des 16-ten Wirbels ist kurz und dem Bogen des 

15-ten entgegen, nach vorn gerichtet. Hinter dem 16-ten Wirbel 

liegt ein Knorpel. 
Der Orthagoriscus mola hat 3 unpaare Flossen—eine Rücken- 

flosse, eine anale und eine Schwanzflosse. Das Skelet aller dieser 

Flossen weist einige Abweichungen in der Struktur seiner Elemente 
in den verschiedenen Körperteilen auf, ist aber im Allgemeinen 

nach demselben, höchst ungewöhnlichen, Plan gestaltet. 
Mit der Wirbelsäule sind die Flossen dadurch verbunden, dass 

Sie sich oben, zwischen den dornigen Auswüehsen einkeilen und 

sich unten auf die Enden der Haemalbogen und auf die hintere 

Seite des letzten dornigen Auswuchses und des letzten Haemalbo- 
gens stützen—knücherne Stützen, welche in einen Knorpel aus- 

laufen. Dieser Knorpel bildet einen ununterbrochenen knorpeligen 

Halbring, welcher den ganzen hinteren Teil des Körpers von Ortha- 

goriscus mola umrandet, da er von dem. Vorderrande der Rücken- 

flosse sich bis an den Vorderrand der analen Flosse erstreckt. Die 

zweite knorpelne Reihe der die Flossen stützenden Elemente zeigt 

deutliche Spuren . von Segmentierung. Es ist jedoch schwer zu 

entscheiden, ob dieser Umstand auf die Entstehung dieses Halbrings 

durch das Verschmelzen einzelner Knorpelelemente—Radialia der 

l-ten Reihe— weist, oder ob diese Segmentierung vielleicht durch 

den blossen Druck der über den Knorpel ziehenden Muskel veran- 

lasst wird. Der Umstand, dass in der Region der Rückenflosse und 

der analen Flosse, wo die Muskel stürker, als in dem Schwanze, 

sind, der Knorpel auch mehr segmentiert erscheint, zeugt für die let- 

ziere Annahme. 

Ueber die morphologisehe Bedeutung, welche in diesem Fall dem 
beschriebenen Knorpel zufällt, kann ich mich nicht aussprechen. 

Die Grundlage des Skelets der Flossen selbst bildet auch eine 

heihe von Knorpeln. Diese sind massiv, haben die Form eines 
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Dreiecks, dessen Spitze nach aussen und die Basis nach innen ge- 

kehrt sind. Jeder Knorpel ist durch eine Zwischenschicht von Bin- 

degewebe mit den vorn und hinten liegenden Knorpeln verbunden, 

und alle Knorpel der Flosse bewegen sich wie ein Ganzes auf einem 

Knorpelringe. Die dreieckigen Knorpel halte ich für Radialia der 

2-ten Reihe. Sie sind auch in der Brustflosse vorhanden, wo die 

hadialia der 1-ten Reihe—4 an der Zahl—verknöchern und mit dem 

coracoidalen Knorpel verbunden sind. 

Das Skelet der paarigen, wie der unpaaren Flossen (Flossen- 

strahlen) stellt eine lamellare nicht gegliederte, im distalen Teil der 

Flosse verästelte Verknócherung dar. Im Mikroskop zeigt der Schnitt 

dureh diese Flosse folgendes Bild (Taf. VI, Fig. 2). 
Die Mitte der Flosse ist aus netzigem Bindegewebe gebildet. 

Oben und unten liegen die Strahlen an, deren Struktur eine für 

Teleostei ungewóhnliche ist; die Knochensubstanz, welche dieselben 

bildet hat eben denselben Bau, wie auch die Knochen des Axen- 

skelets: die Knochensubstanz durchsetzt die knorpelühnliche Grund- 

lage. An der Innenseite des Strahls erstreckt sich ein dicker Strang 

von ganz homogener Knochensubstanz; von demselben gehen in mehr 

oder weniger perpendikulürer Richtung ebenso dicke, sich verzwei- 

gende Zwischenwandungen in die Grundlage des Strahls aus. Aus- 

serdem gehen noch von diesen dicken bindegewebigen Zwischen- 

wänden zahlreiche, feine, schwach unterscheidbare Fasern aus, 

welche stellenweise zusamenfliessen und dickere Stränge bilden. 

Zwischen diesen knöchernen Querleisten liegt die knorpelähnliche 

Grundsubstanz, welche stellenweise reduziert wird. Die Knorpelzellen 

haben stellenweise eine runde und stellenweise eine längliche, 

birnühnliche Form. Soweit mir bekannt, kommt eine ühnliche Struk- 

tur der Flossen mit Knorpelgrundlage bei keinem anderen Knochen- 

fische vor. Diese Erscheinung kann nur auf Grund der Entwicke- 

lungsgeschichte erklürt werden. 

Von dem Strahl geht nach aussen eine Schicht faseriges Binde- 

sewebe mit mehr oder weniger parallel angeordneten Fasern. Noch 

weiter nach aussen befinden sich die schon erwähnten Höcker des 

äusseren Skelets. 

Die Muskulatur (S. die Abbildungen in der Abhandlung von 
Cleland „On the anatomy of the short sun-fish“). 

Persönlich konnte ich die Muskulafur von Orthagoriscus nicht 
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untersuchen. In dieser Beziehung halte ich mich an die Angaben, 

welche Cleland in seiner Abhandlung „On the anatomy of the short 

sun-fish“ gibt. Nach diesem Forscher besteht die Eigentümlichkeit 
der Muskulatur dieses Fisches in einem, nahezu vollständigen Fehlen 

jeglicher Muskulatur, mit Ausnahme der Flossenmuskel, welche eine 

aussergewöhnliche Grösse erreichen. Die Muskel ziehen von der me- 

dialen Linie nach oben und nach unten, zu der Rückenflosse und 

der analen Flosse hin. Die Muskel der Rückenflosse erstrecken 

sich nach vorn längs des ganzen Rumpfs, bis an den Hinterkopf; 

die Muskel der analen Flosse enden schroff an dem hinteren Rande 

des abdominalen Raums. Da die Befestigungslinie der Muskulatur 

der Basis der Rückenflosse doppelt näher liegt, als der analen 

Flosse, so wird die Kürze der verticalen Richtung dadurch kom- 

pensiert, dass die Muskel der Rückenfiosse sich in der Längs- 

richtung weiter erstrecken. Caudalwärts und beide Teile der Mus- 

kulatur berührend liegt eine fächerartig angeordnete Muskelgruppe; 

jeder Muskel läuft in eine Sehne aus, welche sich bis zu dem 
entsprechenden Strahl des Schwanzes erstreckt. 

Die Rücken- und die Analflosse bewegen sich eine jede wie ein 

Ganzes. Die. Shwanzflosse ist zu kurz, um als Bewegungsorgan 

dienen zu können, und Seitenmuskel, welche die Wirbelsäule biegen 

und den Schwanz zu einem Organ der Bewegung hätten machen 

können, fehlen gänzlich. Es ist noch ein kleiner Muskel vorhanden, 

welcher von der Spitze des Supraoccipitale zu dem ersten Os in- 

terspinale sich erstreckt; seine Tätigkeit ist unbedeutend. 

Eine Spur der Bauchmuskulatur bleibt nur in Gestalt von zwei 

sehr kleinen Muskeln erhalten. Der eine läuft von dem unteren 

Teil des Schultergürtels zu dem Membran über der Leibeshöhle 

hin, der andere von dem oberen Teil des Schultergürtels (Cleithrum) 

nach unten und nach hinten und endet in dem unteren caudalen 

Teile des Cavum abdominale. Ausser diesen Muskeln ist nichts von 

der Bauchmuskulatur erhalten geblieben und zwischen der Leibes- 

hóhle und den Hüllen liegt nur ein Membran. 

Die Muskulatur des Schädels ist nicht untersucht worden. 

Das Nervensysiem. 

Persönlich konnte ich das Nervensystem, da es schlecht konser- 
viert war, nicht präparieren. Dieses System bietet so viel interes- 
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nommen haben. Dessenungeachtet kann man auch gegenwärtig mit 

vollem Recht behaupten, dass eine wiederholte Untersuchung dieses 

Systems notwendig ist. 

Die Eigenartigkeit des Aeusseren dieses Systems besteht in einem 

ungewöhnlich kurzen Rückenmark. Der Wirbelkanal ist keines- 

wegs vom Rückenmark, sondern nur von einer Cauda equina 

ausgefüllt. 

Cleland gibt an, dass alle Nerven, aus denen die Cauda equina 

besteht, in den Schädelraum hinaufziehen und dass hinter demsel- 

ben kein Rückenmark vorhanden ist. Ich kann mich über die 

Richtigkeit dieser Angabe nicht aussprechen. 

Nach Ussow (Aecessorische Teile des Rückenmarks der Knochen- 

fische) ist die {Zahl der Nerven 18—20, d. В. der Anzahl der 
Wirbel beinahe gleich. Nach B. Haller ist ihre Anzahl geringer—6 

von der rechten und 10 von der linken Seite—die Verminderung 

der Nervenzahl wird durch die Konzentrierung des Rückenmarks 

veranlasst. 

Nach Haller hat das Rückenmark kein Filium terminale; letztere 

wird durch die zwei hinteren fest aneinander geschmiegten. Nerven 

simuliert. Dasselbe behauptet auch Ussow, welcher darauf weist, 
dass das Rückenmark von Orthagoriscus mola mit einem kegel- 

förmigen Höcker schroff endet. Der Wirbelkanal endet an der Unter- 

seite dieses Höckers (dieser Umstand ist bereits von Stannius nach- 
gewiesen worden). Noch interessanter ist folgende Angabe Clelands, 

welche, meines Erachtens, noch der Prüfung bedarf. Er weist 

nämlich darauf, dass längs der .ganzen Leibeshöhle ein Gebilde 

liegt, welches die gangliöse Funktion des Rückenmarks zu erfüllen 

scheint: nach seinem Austritt aus dem Wirbelkanal bildet jeder Nerv 

von der ventralen Seite der fibrösen Scheidewand der medialen La- 

terallinie eine mehr oder weniger entwickelte gangliöse Anschwel- 

lung und verbindet sich mit den vorn und hinten llegenden Ner- 

ven. Diese Verbindung geschieht durch Abzweigungen des Nervs, 

welche, mächtiger sind, als seine Verbreitungszweige. Auf diese 

Weise werden der Trigeminus, der Glossopharyngeus, der Vagus 

und die Rückenmarknerven verbunden. | 
Seinem Aeussern nach ist das Gehirn des Orthagoriscus mola 

ein für die Knochenfische typisches; die Lobi olfactorii und die 
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Hemisphaeren des Vorderhirns sind im Vergleich mit den paarigen 

Teilen des Mittelhirns ebenso schwach entwickelt, wie bei anderen 

Knochenfischen. Etwas grösser ist das Kleinhirn (S. die Abbildun- 

sen von Haller und Ussow). Der Orthagoriscus mola hat aber in 

der Struktur des Gehirns auch einige Eigentümlichkeiten (nach B. 

Haller): 1) An dem Vorderhirn ist das Gepräge von Windungen zu 

sehen (wie bei Gadus, Mellandus und Conger vulgaris); 2) Die 

hinteren Enden der Lobi centrales des Mittelhirns gehen ausein- 

ander und bilden einen dreieckigen Zwischenraum, in welchem die 

„Valvula cerebelli* von Fritsch oder die „Eminence lobée* von Bau- 

delot frei liegt. Diese Anordnung kommt nur bei sehr wenigen 

Knochenfischen vor, namentlich bei Cyprinoidei und Clupeidae, und 

selbst bei diesen ist sie weit weniger ausgedrückt, als bei Ortha- 

goriscus, 

Die N. n. optiei sind sehr stark entwickelt, wogegen die Nn. 

olfaetorii auffallend schwach ausgebildet erscheinen. 

In Betreff der von einigen Forschern beschriebenen paarigen Ver- 

diekungen an der dorsalen Seite des Rückenmarks sind die Daten, 

meines Erachtens, höchst interessant. Einige Autore, wie z. В. 

Arsany, Ussow beschreiben die paarigen Verdiekungen an der hin- 

teren Oberflüche des hückenmarks und geben deren Abbildungen; 

andere, dagegen, wie z. B. Harting sogar in ihrer Beschreibung 

des Orthagoriscus kein Wort davon sagen; noch andere, wie z. B. 

Vulpian, Bethe, Haller, sprechen sich entschieden gegen das Vor- 

handensein solcher Verdickungen aus. Ussow erklärt diesen Wi- 

derspruch durch grosse individuelle Schwankungen, welche dem 

Orthagoriseus mola in dieser Beziehung eigen sein sollen, da dieser 

Forscher bei 2—3 Exemplaren aus Messina derartige Verdickungen 

antraf, bei 2 Exemplaren aus Ischia (Neapel) jedoch keine Spuren 

derselben zu finden vermochte, obgleich die Grósse der Exemplare 

dieselbe war, wodurch eine Einwirkung des Alters ausgeschlossen 

bleibt. Derartige individuelle Schwankungen werden auch bei Trigla 

und bei Dactylopterus beobachtet. Höchst interessant ist die innere 

Struktur des Rückenmarks bei Orthagoriscus. Sie ist von Haller 
und Ussow untersucht worden, doch stimmen ihre Angaben nicht 

vollkommen überein. Haller ist zu folgenden Ergebnissen gekommen. 

Bei Orthagoriscus fehlt die Einteilung in eine zentrale, graue und 

eine periphere weisse Substanz, wie wir sie in allen uns bekannten 

19 
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Rückenmarken gewöhnlich vorfinden. Die Längsfasern sind im Ge- 

genteil in dem ganzen Rüekenmark unregelmässig zerstreut. Die 

Ganglienzellen liegen nur in der Region des Abgangs der unteren 

Wurzeln und haben einen sehr grossen Umfang. Sie bilden zwei 

Gruppen: eine innere, seitwärts vom zentralen Kanal gelegene und 

eine äussere, welche unten, infolge der fehlenden weissen Substanz 

ganz peripherisch zu liegen kommt. t 

Wenngleich die scharfe Absonderung der grauen und der weissen 

Substanz, welche von den Selachiern an bei allen hóheren Wirbel- 

tieren angetroffen wird, bei den Knochenfischen nicht vorhanden 

ist (Fritsch) und die letzteren keinen sogenannten grauen Horn- 

stoff haben, so bleibt dennoch der vollständige Mangel einer solchen 
Einteilung auffallend. In Betreff des Rückenmarks ist bei Orthago- 

riscus auch noch der Umstand auffallend, dass die Ganglienzellen 

in den oberen Lüngssüulen des Rückenmarks, wo die oberen dor- 

salen Nerven ihren Ursprung nehmen, gänzlich fehlen und nur an 

dem unteren (vorderen) Teil angetroffen werden. 

Nach Stieda wird bei dem Aal und Gadus dasselbe beobachtet. 

Nach Haller hat die Neuroglia bei Orthagoriscus mola die ein- 

fachste Struktur. 

Haller ist jedoch der Meinung, dass wir es bei Orthagoriscus 

mola keineswegs mit einem primitiven Zustande des Rückenmarks 

zu tun haben, sondern dass seine Struktur von derjenigen der 

Cyclostoma abgeleitet werden kann. 

_ Ussow ist zu anderen Ergebnissen gekommen. Er hat nicht allein 

eine zentrale und eine unten gelegene Gruppe von Zellen gefunden, 

sondern noch „in dem Distrikt aller 5 Paar von pseudo-accesso- 

rischen Teilen noch kleine Gruppen (20—25 Zellen in jeder) ver- 

hältnissmässig riesige Nervenzellen nachgiwiesen (0,4—0,5 mm.). 

Diese Zellen treten dicht an den Saum der kuppelartig ausgeboge- 

nen hinteren Oberfläche des Rückenmarks, wo sie sich in eine dünne 

Schicht ordnen. Etwas tiefer und mehr nach unten liegen 'kleinere 

Zellen, welche zu den hinteren Hörnern der grauen Substanz ge- 

hören. Da aber zwischen diesen und jenen Zellen keine scharfe 

Abgrenzung zu sehen ist, so gehórt auch die erste, mehr nach 

aussen gelegene Gruppe trotz einiger Absonderung und der, an 

diesem Orte so ungewöhnlichen, der Peripherie nahen Lage, den- 

noch denselben hinteren Hörnern an. 



— 291 — 

Ussow gibt zu, dass die hinteren Hörner bei Orthagoriscus mola 
weniger entwickelt sind, als die vorderen, aber das Vorhandensein 

derselben bestreitet er nicht. 

Weiter weist er auf hintere, laterale und vordere Säulen der 

weissen Substanz hin, wobei er nochmals mit Bethe auseinanderkommt. 

Er gelangt endlich zu folgenden Schlüssen. 

1) Auf Grund der angeführten, ziemlich ungleichmässigen Ver- 

teilung der Nervenelemente in der grauen und weissen Substanz 

des Rückenmark, 

2) der bedeutenden Grösse und der zugleich geringen Zahl der 

Nervenzellen, 

3) der unvollständigen Absonderung der nach aussen gelegenen 

Zellengruppe, welche in dem Rückenmark an Stellen liegt, welche 

der Lage der accessorischen Teile bei Trigla entsprechen, und 

4) des Fehlens einer besonderen Korkschicht, welche in dem 

postembryonalen Stadium bei Trigla und Dactylopterus echte Lobi 

aecessorii bildet, müssen wir das Rückenmark des. Orthagoriscus 

mola als einen verhältnismässig höchst unvollständig entwickelten 

Teil des zentralen Nervensystems ansehen. 

Das Gehörorgan. 

Das Gehörorgan des Orthagoriscus ist von Thompson. (Anat. 

Anzeig. 1888, №№ 4 und 5) untersucht worden. Nach seinen An- 

gaben ist das Gehörlabyrinth des Orthagoriscus höchst eigentümlich 

und unterscheidet sich mehr oder weniger von demjenigen der übri- 

gen Knochenfische. Es ist an Fäden aus feinem Bindegewebe in 

dem Innern eines mit dem Schädelraum verbundenen, weiten Hohl- 

raums aufgehängt, ähnlich dem, was bei der Chimäre beobachtet 

wird. Nach Entfernung des häutigen Labyrinths bleiben in dem 

Knorpel keine Spuren des Drucks nach. Die Eigentümlichkeit des 

häutigen Labyrinths besteht darin, 1) dass sein oberer und unterer 

Teil von einander nicht abgetrennt sind, d. h. dass der Utriculus 

und der Saeculus verbunden sind. Orthagoriscus unterscheidet sich 

dadureh von allem Fischen (ausgenommen die Cyclostomata) mit 

Ausnahme von Lophobranchii. 2) Der Sacculus und die Lagena bil- 

den einen gemeinsamen Hohlraum und behalten ihre Benennung 

nur wegen der abgesonderten Endteile. Es sind nur etwas aufge- 

19% 
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blähte Erweiterungen an der Innenseite des Utriculus. 3) Die bei 

den Teleostei gewöhnlichen Otoliten sind nicht vorhanden; statt 

dessen sind die Maculae mit zahlreichen kleinen weissen abgerun- 

deten aneinanderliegenden Otoconien versehen. Einige derselben 

haben eine krystalline Kubikform, wie bei Acanthias; die meisten 

sind aber abgerundet, rauh und im Innern konzentrisch gestreift. 

4) Die Macula neglecta fehlt. 

Auf die vermutliche Erklärung der Eigenheiten dieser Struktur 

wird in Weiterem eingegangen. 

Der Verdauungskanal. 

Im Darmkanal sind zu notieren: 1)* sehr dicke Wandungen 

(Kompensation der fehlenden Bauchmuskeln?); 2) eine umfangreiche 

Leber mit einer Gallenblase; 3) das Fehlen eines scharf abgegrenzten 

Magens; 4) das Fehlen einer Spiralfalte und 5) das Fehlen einer 

Schwimmblase. 

Das Herz. 

Das Herz weist keine Eigentiimlichkeiten auf, es ist ein fiir die 

Teleostei typisches Herz mit einem Bulbus aortae und ohne Conus 

arteriosus. Nach Gegenbaur hat das Herz Gefässe, welche dasselbe 

nähren, was nach Hirtl bei anderen Teleostei nicht vorkommt. 

Harn- und Geschlechtsorgane. 

An meinem Exemplar war das Eingeweide schlecht konserviert, 

und es ist mir nicht gelungen die Harn- und Geschlechtsorgane 

abzuzeichnen. Nach Clelands Beschreibung und Abbildung zu ur- 

teilen, weisen diese Organe bei Orthagoriscus, im Vergleich mit 

den übrigen Teleostei, keinerlei Abweichungen auf. Die Oeffnung 

liegt unmittelbar am Anus und hinter demselben; es ist aber 

möglich und sogar wahrscheinlich, dass sich hier eine Pseudokloake, 

wie bei Balistes und Monacanthus, befindet. Ueber die Lage der 

Niere kann ich mich nicht aussprechen. j 

Bei der Beurteilung der Eigentümlichkeiten der Struktur des 

Orthagoriscus mola sehen wir, dass dieser Fisch höchst eigenartig 

ist. Die Anzeichen, welehe als primitive angesehen werden kónnen, 
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sind mit den Merkmalen einer offenbaren Degeneration vermischt; 

obleich er nach vielen Anzeichen zu den Teleostei gerechnet werden 

muss, lassen andere Merkmale seine Lage in vollkommenem Dun- 

kel bleiben, da uns alle Daten für die Beurteilung dieser Merk- 

male fehlen. 

Hier folgen diese Anzeichen: 

a) Die Hüllen. Die Struktur der Dorne gleicht weder derjenigen 

plakoider, noch gewöhnlicher Fischschuppen und lässt ebenso von der 

ersten, als von der zweiten (entgegen Lankester) ableiten. 

b) Der Knorpel im Schädel und in dem Rumpfe. Nach der herr- 
schenden Ansicht ist der Knorpel als ein im Vergleich zum Knochen 

primitiveres Material, also auch als primitiveres Merkmal zu 

betrachten. 

c) Die Struktur der Knochen ist schwer zu beurteilen. 

d) Die Schädelknochen. Ihrer Lage nach sind es für Teleostei 

ganz typische Knochen. 

e) Die Wirbelsäule weist eine zweifellose Degeneration auf: ein 

hephyrocerkales abgeschnittenes Schwanzstück, das Fehlen von 

Rippen und von Querfortsätzen. 

f) Das Fehlen eines Beckens und der Bauchflossen erscheint als 

Merkmal einer Reduktion. 

ve) Die Struktur des Skelets der Flossen. Knorpelige Radialia 

sind ein primitives Merkmal. 

h) Der Kiemenapparat. Neben primitiven Merkmalen (unbedeu- 

tend gegliederter Bogen) eine ganz unerklärliche Struktur (Knorpel, 

welche zur Befestigung der Blättchen dienen). 
i) Das Nervensystem. Das für Teleostei typische Aeussere des 

Gehirns; ein reduziertes Rückenmark; die innere Struktur des 

Rückenmarks weist wahrscheinlich auf Reduktion, könnte aber 

vielleicht auch als primitiv gelten. 

k) Das Gehörorgan. Es ist schwer zu entscheiden, ob es redu- 

ziert, oder primitiv ist. 

l) Die Muskulatur weist eine offenbare Degeneration auf. 

m) Der Darmkanal hat eine vereinfachte Struktur, die Schwimm- 

blase fehlt. Es kann die Reduktion als wahrscheinlich, jedoch nicht 

mit Sicherheit angenommen werden. 

n) Das Herz ist für Teleostei typisch. 
Am bemerkenswertesten ist, meines Erachtens, die Inkonstanz der 
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Organisation dieser Form, welche grosse Schwankungen. aufweist. 

Einige. derselben kommen an einzelnen Stücken der Species vor 

(die Angaben von Ussow über die Schwankungen der pseudo- 

accessorischen Teile); andere werden bei verschiedenen Species 
gefunden (Beauregard weist darauf, dass Orthagoriscus truncatus 

eine gewóhnliche Knochenstruktur besitzt). Kónnen diese Schwan- 

kungen vielleicht als Material der Evolution: angesehen werden? 

Kann nicht das Vorhandensein so starker Abweichungen das Fehlen 

echter Uebergangsformen erklären? Auf diese Fragen werde ich in 

Weiterem noch zurückkommen. 

Balistes (brevissimus, capriscus und sp.). 

Die allgemeinen Hüllen. 

Der ganze Körper ist von rhombenförmigen, dicht aneinander 

liegenden Schuppen bedeckt. Jede einzelne Schuppe besteht aus 

zwei Schichten, von denen die untere in horizontaler Richtung ge- 

strichelt ist. In die Basis der Schuppen treten Bindegewebefasern 

ein und bilden büschelförmige Fortsätze. Die obere Schicht der 

Schuppen besteht, ebenso wie des Dorn, aus einer glänzenden, ho- 

mogenen Substanz, welche von Gefässkanälen durchsetzt ist. 

Struktur des Knochens. 

Dem Aeusseren nach ist das Skelet von Balistes aus normalem 

Knochen gebaut. Bei mikroskopischer Untersuchung der gefärbten 

Schnitte erweist es sich jedoch, dass der Knochen dieses Fisches 

beinahe dieselbe Struktur hat, wie der des Orthagoriscus mola, 

d. h. dass er aus dem knorpelühnlichen Gewebe besteht, welches 

von Querleisten aus Knochengewebe durchzetzt ist. Die Fig. 2, Taf IV. 

stellt einen Querschnitt durch das Mesethmoideum des Balistes 

capriseus dar. 

Die Mitte dieses Schnitts ist von zwei grossen Strecken von Knor- 

pel eingenommen, welcher zweifellos als Hyalinknorpel anerkannt 

werden muss, was auch macroskopisch zu sehen ist. Der ganze 

übrige Teil des Schnittes besteht aus dem knorpelähnlichem Ge- 
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webe, welches sich vom Knorpel durch den geringen Umfang seiner 

Zellen unterscheidet. Dieses Gewebe wird durch knöcherne Quer- 

leisten in kleine Kammern eingeteilt. Die Querleisten selbst unter- 

scheiden sich von denen des Orthagoriseus dadurch, dass sie dicker 
und nicht ausgebogen sind. Von diesen Querleisten gehen stellenweise, 

ganz wie bei Orthagoriscus, feinere Fasern ab. Die Fig. 3, Taf. IV stellt 

einen eben solchen, nach Blochmann gefärbten Schnitt durch den 

Vomer des Balistes capriscus dar. Hier ist die Quantität der Knochen- 

substanz weit bedeutender: anstatt der Knochenleisten sehen wir 

schon eine kompakte Knochenmasse. Es scheint mir ausser Zweifel 

zu liegen, dass der Strukturtypus des Knochens bei Balistes der- 

selbe ist, wie auch bei Orthagoriscus mola. Leider habe ich nur ein 

làngere Zeit in Spiritus gehaltenes Material zur Verfügung gehabt, 

weshalb ich die Knochen des Balistes (wie auch diejenigen anderer 
Plectognathi) nicht genau untersuchen konnte. 

Schädel und Kiefer (Taf. XII, Taf. X, Fig. 5, 6, 7, 8, 9). 

Der Schädel verknóchert vollständig, und es bleiben gar keine 

Reste des Chondrocraniums erhalten mit Ausnahme einer unbedeu- 

tenden Quantität von Knorpel in der Ethmoidalregion; die Knochen 

sind meteinander durch zackige Nähte verbunden. Der Oberkiefer 

(Taf. X, Fig. 8) hat zwei Hälften, von denen eine jede ebenfalls aus 

zwei Teilen besteht—aus der Praemaxilla, welche zwei Reihen feste, 

spitze, kegelfürmige Zähne trägt und einer kleinen Maxilla, welche 

mit dem ersten Knochen fest verwachsen ist. Die Zähne (es sind 

deren 4 in der ersten, vorderen Reihe und 3 in der zweiten, hin- 

teren Reihe jeder Praemaxilla) sitzen sehr fest und ganz unbewe- 
glich. Der Oberkiefer ist mit der Ethmoidalregion durch eine Fazette 

an beiden Praemaxillae verbunden. 

Die rechte und linke Seite des Unterkiefers sind auch nicht ver- 

wachsen: eine jede besteht aus zwei Teilen—einem Dentale, welches 

4 feste, spitze Zähne trägt und einem kleinen Articulare, welches 

an das Quadratum angegliedert ist. 

Die Ethmoidalregion. 

Bei Balistes ist die Ethmoidalregion in die Länge stark ausge- 

reckt, was dadurch veranlasst wird, dass das Mesethmoideum eine 
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ungewöhnlich starke Entwickelung erreicht und das Parasphenoi- 

deum sich beinahe bis an das vordere Ende dieser Region erstreckt. 

- Das Mesethmoideum ist ein massiver Knochen, welcher einen ho- 

rizontalen und einen vertikalen Teil hat. Der letztere ist eine feine 

Platte welche dem ebenfalls als vertikale Platte auftretenden Pa- 

rasphenoideum entgegen hinabsteigt. 

Der horizontale Teil des Mesethmoideum hat eine massive, ovale 

Mitte und zwei laterale Platten, welche in dem vorderen Teile Fa- 

zetten für das Palatinum haben. Hollard (Squelette des poissons 
Pleetognathes) schreibt dem Mesethmoideum einen doppelten Ur- 

sprung zu: aus dem unpaaren Nasale (dem mittleren horizontalen 

Teil) und aus dem eigentlichen Mesethmoideum. (dem mittleren ver- 

tikalen Teil und dem lateralen, horizontalen). Er gibt eine Abbil- 

dung, welche den Schnitt dieses Knochens darstellen soll und eine 

derartige Struktur der Ethmoidalregion aufweist. Doch ist diese 

Abbildung ein blosses Schema, welches nicht zu sagen hat. Weder 

an dem ausgekochten und auseinandergenommenen Schädel, noch 

an dem Schnitte durch das Mesethmoideum konnte ich etwas der- 

gleichen vorfinden, und ich halte diesen Knochen für ein einziges 

Element—das Mesethmoideum. 

Mit dem unteren Vorderende des Mesethmoideum, namentlich mit 

dessen besonderer Fazette, ist der Vomer verbunden, welcher nicht 

gross ist und die Form eines flachen, von den Seiten zusammen- 

gedrückten Stäbchens hat. Mit seinem hinteren Ende ist der Vomer 
in das Vorderende des Parasphenoideum (Taf. X, Fig. 5) eingekeilt, 

und sein caudales Ende hat eine gabelförmige Erweitung. Mit dem 

hinteren Ende des Mesethmoideum und dem worderen Ende der hinten 

anliegenden Frontalia sind die Ectethmoidea, welche die Orbite (Taf. XII 

und Taf. X, Fig. 5) vorn abgrenzen, durch eine Naht verbunden. 

Mit dem Mesethmoideum und den Ectethmoidea ist das Parasphenoi- 

deum verbunden. Dieses letztere ist eine hohe vertikale Platte, deren 

oberer Teil zwei auseinander laufende F lügel bildet (Taf. X, Fig. 5) 

welche zur Verbindung mit den Ossa ectethmoidea hinstreben. Hinter 
diesen Flügeln bildet das Parasphenoideum noch ein Paar andere 

welche den Orbiten als Boden dienen. Das äussere caudale Ende des 

Parasphenoideum bildet eine Gabel, welche zur Verbindung mit dem 

Basioceipitale läuft. Keine Spuren von der zackigen Naht, auf 

welche Hollard weist und welche, seiner Ansicht nach, als Hinweis 



— 297 — 

auf das Vorhandensein eines Basisphenoideum dienen soll, habe ich 

vorgefunden, weder an den 2 Schädeln von Balistes, noch an dem 

auseinandergenommenen Schädel desselben in dem Museum des 

Instituts für Vergleichende Anatomie zu Moskau. 

Die orbitotemporale Region (Taf. XII und Taf. X, Fig. 5). 

Diese Region ist kürzer als die eben beschriebene. Der obere 

Saum der Orbite ist stark eingebogen und durch folgende Knochen 

gebildet: oben liegt das ausgebogene Frontale, oder Ectethmoideum 

und hinten—das Postfrontale, oder Sphenoticum. Zwischen den 

Orbiten befindet sich gar keine Scheidewand (weder aus Knorpel, 

noch aus Knochen). Der Boden der Orbite wird durch das Zusam- 

menwachsen mehrerer Knochen gebildet: der vordere Teil des Bo- 

dens wird, wie schon erwähnt, durch die Flügel des Parasphenoi- 

deum und die denselben seitlich anliegenden vorderen Auswüchse 

der Prootica gebildet. Die letzteren Knochen verwachsen an der 

Medianlinie und bilden den caudalen Teil des Bodens der Orbiten. Es 

sind weder das Orbitosphenoideum, noch die Alisphenoidea vorhanden. 

Die Gehörregion (Taf. XII und Taf. X, Fig. 5, 6). 

Die Gehórregion hat alle fünf Verknócherungen. Durch die Ein- 

biegung des oberen Saumes der Orbite sind alle diese Verknóche- 

rungen etwas caudalwärts und stark nach unten verschoben. Zwei 

kleine Knochen von unregelmässiger Form mit nach vorn ausge- 

streckten Enden verwachsen mit dem gleichnamigen Elemente der 

entgegengesetzten Seite und bilden den Boden der Schädelkapsel. 

Sie sind von Oeffnungen für den Austritt des V und VII Nervenpaars 

durchbohrt. Dieses Knochenelement ist das Prooticum. Bei Balistes 

sp. sind die Oefnungen desselben folgendermassen angeordnet. 

Eine grosse Oeffnung führt in den Schädelraum gerade nach vorn, 

an das vordere Ende des Prooticum und geht in eine Rinne über. 

Eine andere kleine Oeffnung bildet auch einen Austritt aus 

dem Schädel und mündet ebenfalls nach vorn (an der hinteren, 

unteren Wandung der Orbite), in das Grübchen, welches am Boden 

der Orbite durch die hinteren Flügel des Parasphenoideum und die 

hinteren verwachsenden Innenteile des Prooticum gebildet wird. 

In dem grossen Kanal, welcher einen Austrittsgang aus dem 
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Schädel bildet, befinden sich noch drei Oeffnungen; zwei derselben 

führen nach innen in das Grübchen, welches sich zwischen beiden 

Prootica befindet, und die dritte—zu der unteren Seite des letzten 

Knochens. Alle diese Oeffnungen scheinen für den Durchtritt der 

Abzweigungen des V und VII Nervenpaars zu dienen, doch. lässt 

es sich nach dem Skelet nicht feststellen, welcher Zweig einer jeden 

Oeffnung entspricht. Da die Prootica nicht längs der ganzen Me- 

dianlinie mit einander verwachsen, so bilden sie noch eine grosse 

Oeffnnng, welche dem Opticus und dem Olfactorius (Taf. X, Fig. 5) 

als Austritt zu dienen scheint. | 
In der oberen Wölbung der Orbite befindet sich ein interessantes 

Gebilde. Der mediane Saum der Frontalia ist in zwei Platten zer- 

splittert. Die oberen Platten beider Frontalia laufen an der Me- 

dianlinie zusammen; die unteren, dagegen, erreichen diese Linie nicht. 

An die Frontalia stósst von der unteren caudalen Seite der obere 

Saum der verwachsenen Prootica, und es entsteht auf diese Weise an 

der oberen caudalen Wölbung der Orbite eine breite und tiefe Fur- 

che, welche an dem unteren caudalen Ende eine in den Schädel 

führende und gerade über der Oeffnung des Optieus liegende Oeffnung 

hat. Die Bestimmung dieser Oeffnung nach dem Skelet ist schwer. 

Von aussen liegt über den Prootica ein Knochen, welcher den 

hinteren Saum der Orbite bildet (er liegt an der Stelle des postor- 

bitalen Auswuchses des primitiven Schädels); es ist offenbar das 
Sphenoticum. Unmittelbar rückwärts und nach unten (infolge der 

Diegung des Schüdels in diesem Punkte) liegt ein grosser eckiger 

Knochen. An dem von mir auseinandergenommenen Schädel von 

Dalistes brevissimus bildet dieser Knochen ein Ganzes, aber an 

einem anderen, in dem Institut für Vergleichende Anatomie der 

Moskauer Universität ebenfalls auseinandergenommenen Schädel von 

Balistes sp. ist dieser Knochen in zwei Teile zerfallen: der eine 

liegt mehr nach aussen und dient zur Befestigung des Hyomandi- 

bulare; der andere liegt mehr rückwärts, nach aussen und nach 
oben von den lateralen Occipitalknochen. Dieser Knochen scheint 

offenbar das Opisthoticum zu sein, und der Teil, welcher zur Be- 

festigung des Hyomandibulare dient—das Pteroticum. Doch mache 

ich dabei den Vorbehalt, dass ich eine solche Bestimmung der 
Knochen nach ihrer Lage als keineswegs sicher ansehe. Wir haben 

ein Schema mit 5 Knochen in dem Gehörabsehnitt, und wenn wir 
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in demselben fünf Knochen vorfinden, so geben wir ihnen die ihrer 

Lage entsprechenden typischen Benennungen. Indem wir aber zwei 

Knochen dieselbe Benennung geben, erkennen wir dadurch zugleich 

die morphologische Identität derselben an. Es steht indessen die 

Vermutung nicht ausgeschlossen, dass in demselben Abschnitte Ver- 

knócherungen auf ganz verschiedene Weise, unter der Einwirkung 

ganz verschiedener Ursachen sich entwiekeln kónnen. Denn die 

Ursachen z. B. der Verknócherung des Knorpels sind uns vollkom- 

men unbekannt. Das Vorhandensein des Knorpels in dem Cleithrum 

bei Orthagoriscus, oder in dem Vomer bei Balistes kann als meine 

Ansicht bestütigendes Beispiel gelten. Doch in Anbetracht der gegen- 

würtigen Untersuchungsmethoden und des Fehlens embryologischer 

Daten müssen die beschriebenen Knochen jedenfalls, wenn auch nicht 

mit vollkommener Sicherheit, dennoch als Opisthoticum angesehen 

werden, wel es das Einfachste ist. Das Sphenoticum ist an der 

Befistigung des Hyomandibulare gar nicht. beteiligt. 

Von den Elementen der Gehörregion bleibt noch das Epioticum 

zu betrachten. Dieser Knochen (Taf. X, Fig. 6) hat bei Balistes einen 

Sehr grossen Umfang und ist an der Struktur der hinteren Wan- 

dung des Schädels starck beteiligt. Unmittelbar über den lateralen 

Occipitalknochen und den Opisthotica, rückwärts von den Fron- 

talia, nach innen von dem Pteroticum und dem Sphenoticum liegt 

ein grosser vielflächiger Knochen, welcher an der Medianlinie mit 

einem ebensolchen Knochen der entgegengesetzten Seite zusammen- 

trifft. Diese Knochen begrenzen also das Foramen oceipitale von 

oben, was bei den Teleostei gewöhnlich durch das Supraoccipitale 

geschieht. Bei Balistes ist aber dieser Knochen von seinem Platze 

durch die stark angewachsenen und an der Medianlinie zusammen- 

laufenden Epiotica verdrüngt. Der Umstand, dass diese Knochen 
in der Tat die Epiotica und keineswegs die Parietalia sind, wird 

durch das Vorhandensein der unabhängigen Parietalia selbst bestä- 

tigt, welche in Gestalt von kleinen Knochen rückwärts von den 

Frontalia liegen, unmittelbar über dem Punkte, wo der hintere 

untere Saum des Frontale, das Pteroticum und das Sphenoticum 

zusammenlaufen. Hier muss ich nochmals darauf weisen, dass an 

dem im Institut für Vergleichende Anatomie der Moskauer Uni- 

versität ausseinandergenommenen Schädel die Parietalia gänzlich 

fehlen. Dagegen sind die Parietalia an dem von mir persönlich 
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auseinandergenommenen Schädel von Balistes brevissimus zweifellos 

vorhanden und ähneln den Parietalia, welche Hollard bei Balistes 

vetula beschreibt; sie liegen aber bei dem letzteren höher und mehr 

nach innen. Ueberdies haben die Epiotica einen für diese Knochen 

charakteristischen Vorsprung zum Ansatz der Muskel, welcher an 
den Parietalia fehlt. 

Die Oceipitalregien (Taf. X, Fig. 5, 6, 7). 

Die Occipitalregion des Balistes hat alle vier Elemente — das 

Basioceipitale, die Exoceipitalia und das Supraoccipitale. Das erste 

Element besitzt an der Unterseite eine Rinne und eine Oeffnung. 

Eine dureh diese Oeffnung gesteckte Borste kommt am Boden der 

Schädelhöhle heraus. Die Exoccipitalia haben zwei Oeffnungen für 

den Austritt der Kopfnerven (IX und X). Das Supraoceipitale hat 

die Form eines zwischen den Frontalia eingekeilten Dreiecks. 

Der obere Saum des Supraoccipitale ist in einen vertikalen Kamm 

ausgereckt, welcher sich caudalwärts mit einer ebenfalls vertikalen 

in der Frontalfläche liegenden Platte endet. Wie bereits erwähnt, 

ist das Supraoccipitale durch die übermässig angewachsenen Epio- 

tica nach vorn und nach oben verdrängt. Es bleibt aber zwischen 
denselben und dem Supraoccipitale eine grosse Oeffnung (Taf. X, 

Fig. 6), in welehe die vordere Zacke des Knochens eintritt, welcher 

den vorderen spinalen Dorn stützt. Die ganze caudale Oberfläche 

des Supraoceipitale und des oberen Endes der Epiotica sind überhaupt 

diesem Gelenk angepasst. | 
Der Schädel ist rückwärts mit dem ersten Wirbel fest verbunden, 

der Körper derselben liegt dem Basioccipitale, und der Bogen— 

den Exoccipitalia an. Durch den Bogen treten die Rückenmark- 

nerven aus. 

Der Schultergürtel (Taf. X, Fig. 9). 

Der Schultergürtel des Balistes besteht aus dem Coracoideum, 

der Supraseapula, dem Cleithrum und der Postelavicula. In dieser 

Region ist'kein Knorpel vorhanden. Das Coracoideum ist in einer 

der Claviculae parallelen Richtung ausgereckt. Die vier knóchernen 

Radialia bilden eine Reihe, die zweite Reihe fehlt. Die Postclavicula 

ist sehr lang. Der Schultergürtel ist mit dem Schädel durch das 

Pter- und Opisthotieum verbunden (Taf. XII). 
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Der Kiemenapparat (Textfig. 9). 

Es ist beinahe gar kein Knorpel vorhanden und nur schmale 

Zwischenschichten der- 

selben liegen an den Pharyngobranchialia. 
Verbindungstellen der, 

Knochen. Vier Kiemen- | 

bogen besitzen alle Ele- 

mente: das Pharyngo- 

Epi-, Cerato- und Basi- 

branchiale. Die Pharyn- 

sobranchialia des 3-ten 

und 4-ten Bogens ha- 

ben ein jedes eine Reihe 

kegelförmiger, krumm- 

gebogener Zähne. Der 

fünfte Kiemenbogen 

trägt eine Doppelreihe 

И Epibranchiaila, 

_|=_Ceratobranchiale, 

Hypobranchiale. 

solcher Zähne und hat Copulare |. 

nur ein Element— das fes ©) DU NET yon 

Ceratobranchiale. alistes. 

Der Palato-mandibulare Apparat (Taf. XII und Textfig. 10). 

Er besteht bei Balistes aus folgenden Elementen. Das Hyomandi- 

bulare ist sehr kurz und läuft nicht, wie gewöhnlich, mit dem 

Hyomandikulare. 

Mesopterygoideum. 

Operculum. —- 

Suboperoulum. LA 

Fig, 10. Der palato-mandibulare Apparat von Balistes. 

Interoperculum. 
Praeonerculum. 
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Pteroticum und dem Sphenoticum zusammen, sondern mit dem Pter- 

und Prooticum, hauptsächlich mit letzterem. Bis an das Quadratum 

reicht das Hyomandibulare nicht; es liegt aber in dieser Zwischen- 

strecke kein Knorpel, sondern nur eine Membran aus Bindegewebe. 

Das Symplecticum ist nach vorn verschoben und teils mit dem 

Quadratum, zum Teil mit dem Metapterygoideum verbunden. Es 

giebt drei pterygoiden Elemente. Mit dem vorderen Ende des Ptery- 

soideum hat das kleine Palatinum eine bewegliche Verbindung; 

letzteres hat die Form eines T und die Enden des Querstäbchens 

sind mit dem Mesethmoideum und den Maxillae ebenfalls beweglich 

verbunden. 

Der Hyoidbogen (Taf. XII und Textfig. 10) hat ausser dem Stylo- 

hyale noch ein Epihyale, Ceratohyale, Basihyale, Glossohyale und 

Urohyale. Mit den Epi- und Ceratohyalia sind sechs Radii branchio- 

stegii verbunden. 

Das Becken (Taf. XII). 

Ein langer unpaarer Knochen, welcher von der analen Flosse 

zwischen den beiden Hälften des Schultergürtels nach vorn läuft und 

Spuren des Verschmelzens zweier gleichen— eines rechten und eines 

linken— Knochen trügt, tritt offenbar als Beckengürtel auf. Dieser 

Umstand tritt besonders 

deutlich aus dem Vergleich 
mit Triaeanthus, hervor, 

bei welchem die rudimen- 

tären  Bauchflossen von 

einem ähnlichen Knochen 

gestützt werden. 

Die Dornstütze (Taf. XII) 

hat die Gestalt einer klei- 

nen knöchernen Mulde, 

von deren unterem Ende 

vorn ein Fortsatz ausläuft 

(Taf. XII, Fig. 11), welcher 

in das entsprech ende Grüb- 

chen des Schädels zwis- 

chen den Epiotica und dem На eintritt. Von dem hin- 

teren Ende läuft ebenfalls ein Fortsatz aus, doch ist er beweglich 

Fig. 11. Die Dornstütze von Balistes. 
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und zieht rückwärts hin, zu den Interspinalia der Riickenflosse. 

Die Mulde selbst ist aus zwei Teilen verschmolzen, einem cranialen, 

grossen und einem caudalen—kleinen. 

Der Deckapparat (Taf. XII, und Textfig. 10) besteht aus einem Prae- 

operculum, weluches mit dem Hyomandibulare fest verbunden ist, aus 

einem Operculum, welehes ebenfalls mit diesem Knochen eine feste 

Verbindung hat und einem Suboperculum. Es ist ausserdem noch ein 

Element vorhanden, welches Hollard (Monographie de la famille 

des Balistides in den Ann. Scient. d'Histoire Natur. Ser. 3, Tome XX, 

1853; Squelette des Poissons Plectognathes ebendaselbst Sér. 4, 

Tome XIII, 1860), Dareste (On the Natural Affinities of the Balisti- 

dae in den Ann. Nat. Hist. Ser. IV, vol. 10, 1872; Recherches 

sur la Classification des Poissons de l’Ordre des Plectognathes) 

und Kegan (l. c.) als das Interoperculum ansehen. Dieser Knochen 

hat die Gestalt eines Stübchens und ist mit dem Dentale verbunden; 

hinten läuft er in eine Sehne aus, welche ihn mit dem Suboperculum 

verbindet; dieser Knochen liegt an der Innenseite des Deckapparats. 

Sollte es durchaus nötig sein, einen jeden vorgefunden Knochen 

in ein fertiges Schema hineinzubringen, so könnte dieser Knochen 

am besten als das Interoperculum, oder als die Verknöcherung 

einer Sehne (bei anderen Plectognathi ist er doppelt) gelten. Ich 

übernehme es nicht zu entscheiden, welche Deutung die richtige 

ist und ob überhaupt eine der beiden als richtig angesehen werden 

kann. Jedenfalls scheint mir das Verfohren bedenklich, wenn die 

Knochen einem Schema angepasst werden, welches auf Grund der 

Untersuchung der Formen allein aufgebaut worden ist. Auf diese 
Frage werde ich noch zurückkommen. 

Die Wirbelsäule und die Rippen. 

Die Zahl der Rippen ist 18 (Taf. XII und Textfig. 12). Die Wirbel 

selbst weisen keine Abweichungen von der typischen Struktur auf. Doch 

kann ich Regan (loc. eit) und Lankester, welcher ihn zitiert, durchaus 

nicht beistimmen, wenn sie die Ansicht aussprechen, dass das Fehlen 

von Rippen, für welche die verknöcherten Epipleuralia von einigen 

Forschern gehalten werden, das wichtigste und besonders charakte- 

ristische Merkmal der Plectognathi sein soll. Ich bin fest überzeugt, 

dass Balistes echte Rippen hat und zwar obere. 
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Auf Textfig. 12 sind die Wirbel des Balistes von unten gesehen 

dargestellt, und es kónnen die Parapophysen und die von denselben 

auslaufenden Rippen leicht unter- 

schieden werden. Dasselbe bezieht 

sich auch auf Taf. XII. 

Der Umstand, dass es nicht untere, 

sondern obere Rippen sind, erhellt 

vollkommen daraus, dass sie zwi- 

schen der Rücken- und der Bauch- 

muskulatur liegen, was an den Quer- 

schnittten durch den Rumpf des Ba- 

listes (s. weiter Monacanthus) beson- 

ders deutlich hervortritt. 

Die Bogen der Wirbel sind nor- 

mal gestaltet, und es sind nur die 
Fig. 12. Die Rippen von Bogen des ersten Wirbels nach vorn 

HU geneigt. Der Schwanz ist homocerkal, 
für viele Teleostei typisch. 

Das Skelet der Flossen hat nichts interessantes; die Flossen haben 

knócherne abgegliederte Strahlen. 

Die Muskulatur und das Eingeweide konnten nieht untersucht wer- 

den, da mein Material veraltet, in Spiritus konserviert und stark 

maceriert war. Es liess sich aber dennoch feststellen, dass die 

Muskulatur des Balistes nicht reduziert ist, wie die des Orthago- 

riscus; ferner, dass das Rückenmark eine normale Länge hat und 

sich längs der ganzen Wirbelsäule erstreckt, und dass das Gehirn 

seinem Aeusseren nach einen für Teleostei charakteristischen Typus 

aufweist (Taf. X, Fig. 10). Ein abgesonderter Magen und pylorische 

Anhänge fehlen; eine Schwimmblase ist vorhanden, ebenso wie eine 

Kopfniere. 
Der Darmkanal und der urogenitale Kanal haben eine gemein- 

same Oeffnung, was den Anschein einer Kloake hat (Textfig. 13). So- 

viel nach meinem Material zu unterscheiden war, ist jedoch die 

Absonderung des Darmkanals von dem urogenitalen Sinus durch 

eine kleine Schleimhautfalte angedeutet. Jedenfalls bin ich nicht 

geneigt, hier eine wirkliche Kloake zu sehen, sondern glaube viel- 

mehr, dass die Aehnlichkeit mit derselhen bei Balistes (wie auch 

bei Monacanthus) sekundär entsteht: die Oeffnungen des Anus und 
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des! urogenitalen Kanals rücken infolge der Verkürzung der Körper: 
länge. aneinander. Ich glaube, dass die Niere ebenfalls nur der Lage 

nach. und infolge derselben Ursache als Kopfniere auftritt. Die. 

Kloake: 

Fig. 13. Die Lage der Niere und die Kloake von Balistes. 

wahre ие dieser Erscheinungen könnte, natürlich, nur durch. 

die Entwickelungsgeschichte des Balisies erhellt werden. Leider Ast. 

dieses Material sehr schwer zu erlangen. 

* 

Monacanthus (tricuspis, Е und ein int 

en: von  haerocephalus). 

Die allgemeinen Hüllen Mes Ш, Fig. 29 

Die Haut trägt Schuppen von. verschiedener Form, ovale; poly-; 

sonale, runde, deren Ränder aufeinanderliegen.: Die Schuppen: 

bestehen aus einer horizontalen Platte, welche einen Dorn trägt; 

die Dorne sind auch mannigfach gestaltet: bald haben sie die Form 

einer. Spitze, bald die eines Hackens, oder einer Gabel. Der hori- 

zontale Teil der Schuppe sitzt in der Haut sehr fest, da die ver: 

tikalen Büschel des Coriums in die Basis der Platte eintreten, nach 

und nach in derselben schwinden und sie auf diese Weise befestigen. 

20 
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Jede Platte besteht aus zwei scharf abgesonderten Schichten. Die 

obere wird, wie auch bei Balistes, durch eine glänzendere, homo- 

gene, fein geschichtete Substanz gebildet; aus derselben Substanz 

ist auch der Dorn gebaut. 

Die Struktur der Knochen. 

Ihrem Aeusseren nach haben die trockenen Knochen dieses 

Fisches nichts interessantes und scheinen gewöhnliche Fischknochen 

zu sein. Wenn der Knochen aber eben auspräpariert ist, so hat 

er einen gläsernen Glanz und lässt sich leicht mit einem scharfen 

Messer zerschneiden. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass 

der Knochen des Monacanthus (penicilligerus) dieselbe Struktur hat, 

wie auch der des Orthagoriseus mola. Es genügt die Figuren 1, 

Taf. IV und 1, Taf. V mit den Figuren Taf. VIII, 2, Taf. II, 2, 3, 4 

und Taf. I, 2 zu vergleichen. Die Grundlage des Knochens besteht aus 

dem knorpelähnlichen Gewebe, welches sich durch den geringeren 

Umfang seiner Zellen unterscheidet. Dieses Gewebe wird nach allen 

Riehtungen von bald feineren, bald gróberen Querleisten durchsetzt, 

welche sich kreuzen und unregelmässige Schlingen bilden (Taf. VIII, 

Fig. 2, Taf. II, 2). Feinere, unregelmässig gebogene Fasern laufen 

von diesen Querleisten aus. Diese Leisten, ebenso auch die Fasern 

(sie sind auf Taf. I, Fig. 2 besonders deutlich zu unterseheiden) 
färben sich wie Knochen (nach Blochmann). Nirgends, an keinem 

von meinen Präparaten, sind längs den Querleisten Osteoblasten, 

welche dieselben ausscheiden könnten, vorgefunden worden. Ich 

habe überall nur knorpelzellenähnliche Zellen und keine anderen 

gesehen. Auch diejenigen Knochen, welche gewöhnlich als Deck- 

knochen und keineswegs als durch den Knorpel praeformierte Knochen 

angesehen werden, wie z. B. der Vomer, das Parasphenoideum, 

ebenfalls eine Struktur aufweisen, welche der des Orthagoriseus mola 

ganz identisch ist. Diese Knochen (Taf. I, Fig. 2) bestehen auch aus 

dem knorpelähnlichen Gewebe, welches von knóchernen Querleisten 

mit von denselben auslaufenden Fasern durehsetzt ist. Das junge 

Exemplar eines Monacanthus chaerocephalus (Taf. VII, Fig. 1) weist 

einen Knochen von eben demselben Typus auf, nur dass er mehr 

Knorpel enthält, die Schlingen weit grösser, die Querleisten dicker 

und nicht so zahlreich sind. 
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Alle diese Umstände berechtigen uns zu der, wenn auch nicht 

vollends sicheren, Annahme, dass wir es keineswegs mit einer 

Degeneration des Knochens und dessen Substitution durch Knorpel 

zu tun haben, sondern mit dem entgegengesetzen Vorgange. Ganz 

sicher und bestimmt kann diese Tatsache nicht festgestellt werden, 

da, wie wir es weiter sehen werden, bei einem sehr jungen Exem- 

plar von Tetrodon der Knochen beinahe ganz allein herrscht. 

Der freie Knorpel in dem Schädel und Rumpfe. 

In der Ethmoidalregion ist nur wenig Knorpel vorhanden, und 

die Knochen sind untereinander durch Nähte fest verbunden, aber 
nicht so fest, wie bei Tetrodon. 

Das Skelet. 

Das Skelet des Monacanthus hat eine grosse Aehnlichkeit mit 

denjenigen des Balistes. Um eine Wiederholung zu vermeiden, will 

ich also nur auf die Unterschiedspunkte im Skelet dieser beiden 

Species eingehen. 

Allgemeine Schädelform. 

Bei Monacanthus sind die Orbiten vorn nicht so fest geschlossen, 

wie bei Balistes, was durch eine schwächere Entwickelung der 

Ectethmoidea veranlasst wird. Das Parasphenoideum ist nicht so 

hoch, und demzufolge ist der ganze Schädel niedriger, als bei 

Balistes. Die hintere Fläche des Schädels ist beinahe vertikal und 

nicht nach vorn geneigt (Taf. XIII). 

Die Kiefer und Zähne. 

Die Kiefer und Zähne sind nach demselben Plan, wie bei Ba- 

listes angeordnet. Der Unterschied liegt nur darin, dass der obere, 

wie der untere Kiefer 3 Zähne in der Vorderreihe, und nicht 4, 

wie bei Balistes, hat. Die Maxillae und Praemaxillae sind ver- 
schmolzen, aber die rechte und linke Hälften sind es nicht. 

20* 
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Die Ethmoidalregion. 

ae wie bei Balistes ist auch hier diese Region am melon 

entwickelt, was durch die stark nach vorn: ausgereckten Meseth- 

fi -moideum und Parasphenoideum veranlasst wird. 

Vomen ° Der Unterschied besteht darin, dass das Mes: 

= ethmoïdeum nicht so stark ausgeprägte Seitenflügel 

hat—bloss an dem vorderen Ende dieses Knochens 

sind sie deutlich zu unterscheiden. Der vertikale 
Fig.14. Vomer Teil des Mesethmoideum ist besser entwickelt und 
von, Mona-. höher, als: bei Balistes; das. Parasphenoideum. ist 
С anthu ris. dn nicht so hoch. Der Vomer ist dreieckig und 

an dem vorderen Ende breiter, ebenso wie bei Balistes (Textfig. 14). 

Die orbitotemporale Region. 

"Bei Monacanthus ist diese Region schwach entwickelt. Das Septum 

interorbitale besteht aus Bindegewebe. Das Parasphenoideum. hat 

nicht solehe Fortsätze, Seitenflügel, wie bei Balistes, wo sie der 

Vereinigung mit den Ectethmoidea entgegenlaufen. 

Diese letzteren sind nicht so entwickelt; vorn begrenzen sie itis 

Orbite weniger, als bei Balistes. Die Parietalia fehlen. Weder die 

Alisphenoidea, ‘noch das Orbitosphenoideum sind vorhanden, wie 

auch bei Balistes, aber die Prootica sind nicht so stark nach vorn 

Als Den als bei diesem. : 

‚Die Gehürregion. 

Die Struktur dieser Region ist derjenigen des Balistes beinahe 
vollkommen gleich. Nur sind die Epiotica (Taf. XIII) noch mehr 

angewachsen und stützen den Dornhalter, welcher bei Monacanthus 

mit dem Schädel durch eine ‚Naht viel fester verbunden ist. 

Die aan 

- Das Supraoeeipitale ist unter dem Andrange des Dornhalters noch 
weiter nach vorn gerückt, als bei Balistes. Die Exoccipitalia haben. 

anstatt zwei, vier kleine Oeffnungen für den Austritt der Kopfnerven. 
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Der Palatopterygoidbogen. 

A Bogen (Taf. XIII) weist die Eigentümlichkeit auf, dass das 
sehr kleine Os palatinum jeder Verbindung mit 

dem Pterygoideum entbehrt und nur mit dem - 

Mesethmoideum und der Maxilla verbunden ist. 

Das Hyomandibulare ist mit dem Metapterygoi- 

deum verbunden, und es bleibt keine freie e Strecke. NU 

zwis chen den beiden. 
Der Deckapparat der Hyoidbogen: und der Rene 

apparat sind ebenso angeordnet wie bei Balistes. 

Die Wirbelsäule und die Rippen haben keine 

besonderen Eigenheiten. Die Zahl der Wirbel — 
ist 18—20. An dem Monacanthus penicilligerus 

konnte ich mich vollständig davon überzeugen, 

dass Hollards sogenannte‘ Epineuralia ‘ echte- 

Rippen darstellen und zwar ‚obere, da ‚sie in 

der horizontalen Scheidewand zwischen den 

NY) Costae. 

Fig. 15. Monacan- 
thus im Querschnitte, 

Spinalen. und ventralen segmentalen Muskeln (Textfig. 15) liegen. 

Góppert ‘hat beim Monacanthus hyalinen Knorpel‘ nachgewiesen, 

und vergleicht diesen mit den oberen Rippen der Crossopterygii. 

Fig. 16. Monacanthu S p en icil ligeru S. Muskulatur und Nierenlaee 
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Der Schultergürtel und das Becken sind wie bie Balistes. 

Das Skelet der Flossen besteht aus Knochen und ist abgegliedert. 

Die Muskulatur und die inneren Organe. Dieselben Ursachen, wie 

bei Balistes gestatteten nicht die Untersuchung der inneren 

Organe. Es liess sich indessen nachweisen, dass die Musku- 

latur dieses Fisches für die Teleostei normal erscheint (stark- 

entwickelte Kaumuskeln stehen mit dem Zerkauen von Korallen in 

Zusammenhang) (Textfig. 16). Das zentrale Nervensystem hat ein für 

Teleostei typisches Aeussere. Das Rückenmark ist lang; die Niere 

ist der Lage nach -eine Kopfniere; der Darmkanal und das uro- 

genitale Sinus haben eine gemeinsame Oeffnung, d. h. es ist eine 

„Kloake“ wie bei Balistes vorhanden. 

Triacanthus (biaculeatus). 

Die allgemeinen Hüllen. 

Persönlich ist es mir nicht möglich gewesen die Struktur der 

Schuppen und Dorne bei Triacanthus zu untersuchen. Ich berufe 

Sinus urogen. 

N 
Fig. 17. Monacanthus penicilligerus. Kloake u. s. w. 

mich also in dieser Beziehung auf die Beschreibung der Schuppen 

des Triacanthus angustifrons, welche О. Hertwig in seiner Arbeit 

über das Hautskelet der Pediculati, Discoboli, Diana, Centriscus, 

Triglidae und Pleetognathi gibt. Nach Hertwig sind die Schuppen- 
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platten des Triacanthus sechseckig, oder quadratförmig; es liegen 

auf jeder Platte ein oder zwei einander perpendikulär kreuzende 

Streifen, von denen hackenförmige Zäckchen sich erheben. Die 

Schichten der einzelnen Schuppen sind dieselben, wie bei Balistes 

und Monacanthus. In dem Schwanzteile liegen die Schuppen auf und 

in den übrigen Körperteilen dicht aneinander; sie haben Zacken 

und Grübchen. Die Schuppen weisen hier also denselben Typus auf, 

wie bei den eben beschriebenen Balistes und Monacanthus. 

Die Struktur des Knochens. 

Da mir nur ein einziges Exemplar von Triacanthus vorlag, so 

konnte ich die Struktur des Knochens in den verschiedenen Punk- 

ten des Skelets nicht untersuchen und musste mich mit dem Aus- 

schneiden und der Untersuchung eines kleinen Stückchens des — 

Supraoceipitale begnügen. Die Fig. 2, Taf. IX gibt die mikroskopische 

Struktur dieses Knochens bei Triacanthus wieder. Diese ist mit der 

des Monacanthus und Orthagoriscus ganz identisch. Eine knorpel- 

ähnliche Grundlage mit kleinen Zellen wird von feinen gebogenen 

knöchernen Querleisten durchsetzt, von denen Fasern ausgehen, welche 

ich für entstehende Leisten halte. 

Der Knorpel im Schädel und Rumpfe. 

In der Ethmoidalregion bleibt ziemlich viel Knorpel erhalten. Es 

bleibt auch noch eine schmale Knorpelschicht zwischen dem Hyo- 

mandibulare und dem Pterygoideum. In den anderen Teilen des 

Schädels sind die Knochen untereinander durch dichte Nähte ohne 

Knorpelschicht fest verbunden. 

Die Kiefer und Zähne (Taf. XIV). 

Bei der Untersuchung des Skelets der Plectognathi bietet der 

Oberkiefer des Triacanthus biaculeatus dadurch ein grosses Interesse, 

dass die Maxillae und Praemaxillae dieses Fisches gar nicht mit- 

einander verschmelzen, weshalb Triacanthus auch keineswegs als 

Haftkiefer erscheint. Ueberdies liegen seine Maxillae nicht dem 

hinteren Saume der Intermaxillae parallel, wie bei den anderen 
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Plectognathi, sondern es ist das obere Ende der Maxillae rückwärts 

verschoben, das untere tritt also vor und kreuzt die äussere Ds 

der Intermaxillae. : 

Die Praemaxillae haben zwei Reihen. Zühne, : Verwabhsen nicht 

gleich denen des Monacanthus, sondern laufen nur an der- Median- 

linie zusammen und erstrecken sich rückwärts in Gestalt eines 

langen Fortsatzes. PII EN | | Bi 
Der Unterkiefer ähnelt dem des Monacanthus; er ist kurz, seine 

beiden Hälften verwachsen nicht und er hat zwei Reihen Zähne. 
Die einzelnen Elemente: sind nicht zu unterscheiden. 

Die Ethmoidalregion ist in die Länge gezogen, was höchst eigen- 

artig, namentlich auf Kosten des Vomer - geschieht, welcher die 

Ethmoidalregion von unten deekt, weit naeh vorn verschoben ist 

(Taf. XIV und: Taf, X, Fig. 12), nach den Seiten breiter wird ünd 

caudalwärts Fortsätze bildet, die sich mit dem Mesethmoideum ver- 

binden. Dieses letztere ist kurz, hinten mit den Frontalia und den 

Ectethmoiden verbunden; letztere (Taf. X, Fig. 12) begrenzen die 
Orbite vorn, sie sind mit den Frontalia verbunden und laufen schräg 

nàeh vorn, begegnen den lateralen Teilen des Mesethmoideum und 

bilden auf- ee 'Weise an jeder Seite ein ganz verschlossenes Grüb- 

chen in welchem das Geruchsorgan liegt. Von den Ectethmoidea 

gehen nach unten, dem Parasphenoideum entgegen, Fortsätze ab, | 

welche die Orbite vorn abschliessen. Dem caudalen Teile der Ethmoi- 

dalregion dient das Parasphenoideum als Unterlage. 

Die orbito-temporale Region. 

Diese Region ist ebenso angeordnet, wie bei Monacanthus. Die 
Orbiten sind deutlich ausgeprägt. Das Septum interorbitale ist aus 

Bindegewebe gebaut. Unten wird diese Region durch das Parasphe- 

noideum begrenzt, welches. dem des Monacanthus sehr ähnlich ist; 

es bildet keine breite vertikale Platte, wie bei Dalistes. Der cau- 

dale Teil des Parasphenoideum bildet ebenso wie bei Monacanthus 

seitlich, gegen die Prootica auseinandergehende Flügel. Da die 

Prootiea der linken und der rechten Seite an der Medianlinie- zu: 

sammenlaufen, so entsteht hinten, zwischen ‘den Flügeln des Para- 

sphenoideum und den Prootica ein tiefes Grübchen, an dessen 

Boden die Augenmuskeln befestigt sind. In der hinteren Wandung 
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‘der Orbite, d. h. in der vorderen Wandune der Schädelhöhle 
befinden sich zwei Oeffnungen, welche dieselbe Form und Lage, 

` ме bei Monacanthus haben. Vorn sind die Orbiten durch die Prae- 
frontalia, oben durch die Frontalia begrenzt. Das Supraoccipitale liegt 

nicht über der Orbite, wie bei Monacanthus, sondern caudalwärts, 

an der ihr normal FORE dod Stelle. Dieser Umstand wird dadurch 

veranlasst, dass der Apparat, welcher den Dorn der vorderen Flosse 
stützt, nicht an dem Schädel, sondern hinter demselben liegt. 

‚ Die Gehôrregion: .- 

Die Struktur der Gehörregion bei Triacanthus gleicht derjenigen 
des Monacanthus. Die Prootica laufen an der Medianlinie zusammen 

und dienen zur Befestigung des Hyomandibulare samt dem Sphe- 
noticum (Postfrontale) und dem Pteroticum. Dieser letztere Knochen 
ist jedoch sehr schwach entwickelt. Die Epiotica dagegen sind 

stark ausgebildet und bilden .den grössten Teil der hinteren Wan- 

dung des Schädels.. Bei Monacanthus liegen: sie nur ап dem Hinter- 

schädel, bei Trracanthus, dagegen, sind: sie rechtwinkelig umgebogen 

und liegen teils an der oberen Lateralseite und teils an der caudalen 

Seite. des Schädels. Die Parietalia foblons 

Die an. 

Das Basioceipitale hat unten. eine Rinne. Die Lage des Basi- 

occipitale, wie auch die der. Exoccipitalia hat nichts Besonders und 

wiederholt das bei Monacanthus schon gesehene. Die Lage des 

Supragecipitale ist ‚bereits oben erwähnt worden. | TNT 
A 

Der. erlitten 

Das Palauan ist nicht gross, unabhängig, mit dem. Onaga tanh 

dem Vomer und den Praemaxillae verbunden. Es ist nur ein pte- 

ygoides Element vorhanden. Die Stelle des Symplecticum besteht 

P. dem Knorpel. Das Hyomandibulare “ist mit den Pro-, 

Pter- und Sphenoticum verbunden. = 

. Der Deckapparat. 

Das Pepe ist fnit dem Mischa del ane! den unde 

tum fest verbunden, wie auch bei den anderen Plectognathi. Das 
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Operculum, Suboperculum und ein langer Knochen, der Ecke des 

Unterkiefers;—das Interoperculum, —erscheinen dem, was wir bei 

Monacanthus, Balistes und Orthagoriscus gesehen haben, identisch. 

Der Hyoidbogen und der Kiemenapparat haben nichts Eigentüm- 

liches; es ist nur der 1-te der Radii branchiostegii etwas breiter, 

als die übrigen. Der obere und untere Schlundknochen haben Zähne, 

wie bei Monacanthus und Balistes. 

Die Wirbelsäule. 

Die Bogen des 1-ten Wirbels schmiegen sich nicht an die 

Exoccipitalia an, sondern stehen in vertikaler Richtung. In allen 

übrigen Teilen ist die Struktur der Wirbelsäule derjenigen des Mo- 

nacanthus gleich. Der Schwanz ist homozerkal. Es sind Querfort- 

sätze und obere Rippen vorhanden. Die Zahl der Wirbel ist 20. 

Der Schultergürtel. 

Das Cleithrum, das Coracoideum, die Scapula, die Postelavicula 

und Suprascapula sind wie bei Monacanthus. Der Unterschied liegt 

nur darin, dass die Clavicula in der Richtung zur Längsaxe mehr 

ausgebogen ist und dass das Coracoideum mit derselben nicht seiner 

ganzen Länge nach zusammenläuft. 

Das Becken. 

Das Becken ist vorhanden und besteht aus zwei fest verbunde- 

nen Hälften. Von jeder Bauchflosse ist ein in einen Dorn verwan- 

delter Strahl erhalten. Das Vorhandensein dieser Rudimente von 

Flossen bestätigt vollends und zweifellos die Erklärung des un- 
paaren Knochen von Balistes und Monacanthus als eines Restes 

des Beckens. 

Das Skelet der Flossen. 

Triacanthus hat knöcherne gegliederte Strahlen. 

Die Muskulatur und die inneren Organe. 

Ueber diese kann ich mich nicht aussprechen, da mir nur ein 

einziges Exemplar von Triacanthus vorlag. : 
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Tetrodon (oblongus, maculatus, cutcutia, patoca, 
palembengensis, 2 sp.?). 

Die allgemeinen Hüllen. 

Die ganze Haut des Tetrodon ist von mittelgrossen, ziemlich weit 

voneinander abstehenden Dornen besät. Diese sitzen in der Haut 

fest, da ihre wurzelähnlichen, horizontalen Auswüchse in dieselbe 

eingebettet sind. Solche Platten, wie bei Orthagoriscus, Balistes, 

Monacanthus und Triacanthus sind hier nicht vorhanden. Die 

mikroskopische Untersuchung der Schnitte zeigt folgendes Bild 

(Tetrodon oblongus). Der Dorn ist öfters bis an die Spitze von einer 

Epidermisschicht überzogen (ich muss jedoch bemerken, dass mein 

Material sehr schlecht konserviert war) und sitzt tief in der Cutis. 

Von der unteren Seite dringt diese in Gestalt einer Papille in den 

Dorn ein, und die einzelnen Fasern der Cutis gehen ganz unmerk- 

lich in den Dorn selbst über, wodurch der letztere in der Cutis 

einen festen Halt bekommt. Der Dorn selbst ist aus einer sehr 

festen, wenn auch nicht vollkommen homogenen Substanz gebaut; 

es lässt sich in derselben, wie auch bei Orthagoriscus sehr leicht 

erkennen, dass sie gestrichelt, gestreift ist, und dass die Streifen 

eine der Oberfläche des Dorns parallele Lage haben, d. В. dass 

sie bogenförmig erscheinen. Es ist auch nicht schwer zu konstatie- 

ren, dass das gestreifte Muster dureh den Eintritt obenerwühnter 

Fasern in den Dorn.veranlasst wird (Taf. II, Fig. 6). 

Das von mir untersuchte Exemplar von Tetrodon oblongus war 

jung, ungefähr 2 Centim. lang, und an einigen Schnitten waren 

Dorne zu sehen, welche noch in der Entwickelung begriffen waren 

(Taf. III, Fig. 1). Das Material war aber so schlecht erhalten, dass sich 

ein mikroskopisches Bild im eigentlichen Sinne des Wortes beobachten 

nicht liess. Es konnten aber dessenungeacbtet Falten unterschie- 

den werden, welche sich in der Schicht der Cutis zu bilden beginnen, 

den Fasern parallelliegen und die Gestalt einer Papille bekommen. 

Die Papille beginnt sich emporzuheben, erreicht die Epidermis und 

stösst dieselbe in die Höhe. Dabei wird die Substanz homogener 

und fester, bleibt aber noch immer gestrichelt. Es ist mir nicht 

gelungen zu erforschen, wodurch die Erhebung der Cutis und die 

Modifikation ihrer Struktur veranlasst wird. Meines Erachtens, zeigt 



das Angeführte ganz deutlich, dass die Dorne, welche die Ober- 

fläche des Körpers von Tetrodon ‚trägt, als verknücherte Papillen 

der Cutis auftreten. 

. Struktur der Knochen.. 

Die Struktur der Knochen des Tetrodon ist höchst interessant. Der 
Knochen lässt sich ausserordentlich schwer zer schneiden, weit schwie- 

riger als bei anderen Plectognathi. Der erste Eindruck, den der Saeittal- 

schnitt durch die Oceipitalregion macht, ist—dass der Knochen: des 

Tetr odon mit dem des Orthagoriscus ‘oder des Monacanthus nichts 

gemeinsames hat. Er ist fest, homogen, und es Sind nirgends 

Knorpelzellen zu sehen, der ganze Knochen ist von Hohlräumen 

durchsetzt, welehe einen Zerfallprodukt, augenscheinlich den des 
Knochenmarks enthalten. Von freien Knorpel ist der Knochen sehr 

scharf abgegrenzt (Taf. VII, Fig. 2). Stellenweise sind diese Hohl- 
räume so zahlreich, dass ihre Abbildung diejenige des Knochens von 

Balistes, welcher durch Uebergänge mit dem Knochen des Mona- 
canthus oder Orthagoriscus verbunden ist (Taf. IV, Fig. 3), ins 
Gedächtnis zuriickruft; der ganze Knochen sieht wie ein Netz aus. 

Wenn wir denselben mit demjenigen des Balistes oder des Monacanthus 

vergleichen, so kommen wir unwillkürlich auf den Gedanken, dass 

zwischen den beiden kein Unterschied besteht, und dass sie- nur 

zwei Stadien desselben Prozesses darstellen, in dessen Verlauf:das 
knorpelähnliche Gewebe durch Knochenquerbalken verdrängt ^ wird. 

Ausser einem erwachsenen Tetrodon oblongus lag mir noch ein jun- 

ges Exemplar. vor, und ich hoffte in demselben den ‚Schlüssel 

zum Verständnis der Knochenstruktur der ein, zu, finden. 

Diese Hoffnung hat mich aber getäuscht. 

' Die Fig. 3, Tat. IX stellt einen Schnitt durch die anne eines 

jungen Exemplars von Tetrodon oblongus dar und ‚zeigt, dass der 

Knochen schon massiv und kompakt ist; "Zwischenschichten' von 

knor pelähnliche Gowebe treten nur stellenweise auf. Die Figuren 1, 

Taf. IX und 2, Taf. V stellen einzelne vergrösserte Strecken dieses 

Schnitts dar und es lässt sich‘ hier die massive Struktur des Knochens 

deutlich erkennen, welcher mit dem des Orthagoriseus, Monacanthus 

und. sogar mit dem des Balistes nichts Gemeinsames hat. _ ai 

‘Wir stehen vor folgendem Paradox: der Knochen des erwachse- 



nen Tetrodon ist dem des Orthagoriscus, Monaeanthus, Triacanthus, 

Balistes ähnlicher, als der Knochen eines jungen Exemplars; ег ist 

nicht so massiv, enthält -mehr Hohlräume und hat mit der schlin- 

genfürmigen Struktur oben beschriebener Formen mehr Aehnlichkeit. 
Und dennoch lässt die Knochenstruktur der letzteren darauf schlies- 
sen, dass der Entwickelungsprozess des Knochens bei Plectognathi 

darin besteht, dass das knorpelähnliche Gewebe den Knorpel mit 

Querbalken durchsetzt und verdrängt. Es wäre demnach zu erwarten, 

dass der Knochen des jungen Tetrodon weniger massiv sein müsste 

und der Struktur des Knochens obengenannter Formen näher stehen 

müsste. Es ist demzufolge zu vermuten, dass die Aehnlichkeit des 

Knochens des erwachsenen Tetrodon mit demjenigen des Balistes 

nur als sekundäre Erscheinung auftritt, und dass der Knochen des 

Tetrodon und des Orthagoriscus in Wirklichkeit nichts gemeinsames 

haben. Doch würde uns eine derartige Erklärung in grosse Ver- 

legenheit bringen. Da wir die Struktur der Knochensubstanz als 

wichtiges Merkmal für die Feststellung eines Systems anerkennen, 

so müssten wir also Tetrodon aus der Gruppe von Orthagoriseus, 

Monacanthus, Triacanthus und Balistes ganz ausscheiden, und den- 

noch steht wohl. dieser Fisch, morphologisch wie wir weiter sehen 

werden, dem Orthagoriscus am nächsten. 

Der freie Knorpel in dem Schädel und dem Rumpfe. 

Es ist gar kein freier Knorpel vorhanden. Alle Knochen des 

Schädels sind miteinander sehr fest, meistens durch zackige Nähte 
verbunden und sogar nach dem Auskochen schwer auseinander- 

zunehmen. 

Allgemeine Form des Schädels. 

Die orbito-temporale Region ist am meisten entwickelt. Die 

Orbiten sind vorn nicht abgeschlossen (Taf. XV). 

Der Oberkiefer. 

Die Maxillae und Praemaxillae sind verschmolzen, doch bleibt 

die Grenzlinie zwischen. beiden. deutlich unterscheidbar. Beide 

Hälften des Kiefers sind nicht verschmolzen, sondern fest durch 

Bindegewebe verbunden. 
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Mit der Ethmoidalregion ist der Oberkiefer teils auf Kosten der 

Praemaxillae, welche caudalwärts einen Fortsatz haben, hauptsäch- 

lich aber auf Kosten der Maxillae verbunden. Diese haben an dem 

у Palatinum, 

^ Mesetnmoideum. 

Palatinum. 

Ectethmoideum. 

Frontale. 

Fig. 18. Tetrodon cutcutia. Schädel von 
oben. 

lembengensis haben keine Trituralfläche. 

oberen Ende des hinteren 

saumes Fazetten zur An- 

gliederung an die mit dem 

Schädel fest verbundenen 

Palatina. Der Kiefer ist in 

einen Schnabel ausgereckt, 

dessen schneidiger Rand 

aus einer festen, schmelz- 

artigen Substanz besteht 

(Textfig. 18, und Taf. X, 

Fig. 13). Diese Schmelz- 

schicht ist von der unteren 

Seite auchcaudalwärts уег- 

breitet und bildet bei Te- 

trodon cutcutia eine Tri- 

turalfläche, welche zahl- 

reiche, wie Schmelz glän- 

zende Höckerchen trägt. 

Eine ebensolche Tritural- 

fläche sehen wir auch bei 

Tetrodon maculatus. Der 

Tetrodon sp.aus dem zoolo- 

gischen Museum der Mo- 

skauer Universität hat 
keine solche Flächen, aber 

an der unteren caudalen 

Fläche des  Oberkiefers 

hat er vier Querwulste 

von Schmelz, zwei an je- 

dem Kiefer. 

Tetrodon patoca und pa- 

Das Vorhandensein einer 

solehen kann jedenfalls nicht als Unterschiedsmerkmal der Gattung 

Tetrodon von Diodon gelten; letzterer hat stets eine Trituralfläche, 

doch kommt dieselbe auch bei einigen Arten von Tetrodon vor. 



— 319 — 

Der Unterkiefer. 

Beide Hälften des Kiefers sind voneinander abgeteilt, aber ‘an dem 

caudalen, schmelzlosen Teile durch eine zackige Naht verbunden. 

Tetrodon cutcutia und maculatus haben eine Trituralfläche, wogegen 

Tetrodon patoca, palembengensis und spec. aus dem Institut für Ver- 

gleichende Anatomie zu 

Moskau keine solche 
aufweisen. Selbst nach i 
dem Auskochen wollte 

es mir nicht gelingen, ЕЕ 

die einzelnen Bestand- N 

teile jeder Hälfte auszu- Mi 

teilen; die Grenze zwi- 

schen dem Dentale und 

dem Articulare wird nur 

durch die Furche an 

der Oberfläche des Kno- 

chens angedeutet. 

Ectethmoid. 

Die Ethmoidalregiou 

(Taf. XV und Textfig. 18, 
19 und 20). 

Diese. Region hat die 

Form einer Gabel. Die | 

Hörner derselben wer- 

den aber weniger durch 

den Knochen des Schá- 
ig. 19. 1 is 

dels selbst, als duch 1 Te d роте 
die an denselben fest 

angewachsenen Ossa palatina, welche zur Befestigung des Ober- 
kiefers dienen, gebildet. Doch nicht bei allen Arten von Tetrodon 

gehört den Palatina diese Bedeutung an. Von den mir vorliegenden 

Exemplaren spielen die Palatina in dieser Beziehung bei Tetrodon 

maculatus und cuteutia die grösste Rolle; bei Tetrodon patoca sind 

sie weniger entwickelt, und das Mesethmoideum bildet selbst eine 

ziemlich grosse Gabel. Bei Teirodon sp. hat dieser Knochen, im 
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Gegenteil, gar keine Gabel; diese wird durch die Palatina allein 

gebildet. 

Die Ethmoidalregion selbst ist sehr kurz. Das Mesethmoideum 

ist, im Gegensatz zu Balistes oder Monacanthus, kurz. Nur bei 
Tetrodon sp. (1) (Taf. XV), ist dieser Knochen ausgereckt und in 

Form einer. bullösen Platte aufgeblüht; diese endet vorn an der 

Fläche des Vordersaums der Palatina. Die Ectethmoidea begrenzen. 

die Orbite entweder vorn und laufen von der Medianlinie nach 

unten hinab, wie wir es bei Tetrodon cuicutia, maculatus, palem-. 

bengensis, sp. (1) sehen, oder sie liegen an der Fläche der Fron-, 

talia und decken die Orbite nur von oben zu, was bei Tetrodon 

patoca der Fall ist. ord 

Unten ist die Ethmoidalregion bei allen, mit Ausnahme von 

Tetrodon sp. (1), durch das gabelförmig erweiterte Parasphenoi- 

deum gebildet. Der Vomer fehlt gänzlich. Bei Tetrodon sp. (1) reicht. 

das Parasphenoideum nicht bis an das vordere Ende des Mesethmoi- 

deum, welches unten ebenso wie oben eine erweiterte Platte bildet. 

Die orbitotemporale Region. 

Die Region beträgt dieselbe Länge, wie die Gehör- und Oceipital- 

region zusammengenommen. Das Spinum interorbitale besteht teils 

aus Knorpel, teils aus Membran. Der knöcherne Teil wird durch) 
das Parasphenoideum vorgestellt. Oben ist diese Region von den 

Frontalia bedeckt vorn—durch die Eetethmoidea begrenzt, hinten 

durch einen Fortsatz, welcher eine Ansatzstelle 

für die Befestigung des Hyomandibulare hat. 

Ich kann mich nicht darüber aussprechen, 

Mesethmoià. — ob dieser Fortsatz (Taf. XV) das Sphenoticum 

Palatinum. — (Postfrontale), oder ganz einfach einen Fortsatz 

der Frontalia darstellt, denn die Knochen sind 

Fig. 20. Tetrodon . 
maculatus. ; 
Ethmoidalregion. auseinander genommen werden konnten. 

Doch glaube ich eher, dass hier das Postfron- 

tale mit dem Frontale so fest verschmolzen sind, dass keine Spuren 

dieses Verwachsens nachbleiben. 

Unten ist die orbitale Region durch das Parasphenoideum .ge-. 

so fest verwachsen, dass mehrere derselben ~ 

selbst nach dem. Auskochen des Schädels nieht: 

d Nu 



deckt. Dieser Knochen ist von beiden Seiten zusammengepresst 
und bildet eine vertikale Platte, von deren oberem Saume eine 

ebenfalls vertikale Platte abgeht und die Frontalia von unten stützt. 

Der Raum vor und hinter dieser Platte ist von einer Bindegewebe- 

membran überspannt. Die Platte selbst ist bei verschiedenen Repre- 

sentanten der Gattung Tetrodon ungleichmässig entwickelt. Die 

grösste Entwickelung erreicht sie bei Tetrodon patoca, bei den 

anderen Arten ist sie nicht so entwickelt. Von den Alisphenoidea 

und den Orbitosphenoidea sind keine Spuren vorhanden. Das Pro- 

oticum begrenzt die Region nur von hinten ohne, wie bei Balistes, 

nach vorn vorzudringen. 

Die Gehórregion. 

Die Gattung Tetrodon hat vier Elemente in der Gehörregion: 

das Prooticum, Sphenoticum, Pteroticum und Epioticum. Das 

Opisthotieum fehlt. Vorn ist die Gehörregion nicht abgeschlossen, 

und die Schädelhöhle ist nur mit einer Membran überspannt. Die 

Prootica sind nach hinten, zu der lateralen Schädelwand verscho- 

ben; sie laufen an der Medianlinie nicht zusammen, weshalb die 

vordere Wandung des Schädels nicht abgeschlossen ist und ein 

weitaufgesperrter Raum offen bleibt. Von den vorderen Säumen 

dieser Oeffnung laufen Bindegewebemembrane nach der vertikalen 

Platte hin, welche von dem Parasphenoideum abgeht, sich oben 

gabelförmig erweitert und die Ossa frontalia stützt. Unmittelbar 

über dem Prooticum liegt, die Orbite von hinten abgrenzend, das 

Postfrontale sive Sphenotieum. Dieser Knochen und das ihm hinten _ 

anliegende Pteroticum, welches eine Ansatzstelle für den Schulter- 

gürtel hat, dienen zur Befestigung des Hyomandibulare; dieses keilt 

Sich zwischen den beiden und dem unterhalb derselben liegenden 

Prooticum ein. ) 

Bei Tetrodon sp. (1) tritt die Unabhängigkeit des Sphenoticum 

klar zu Tage; bei den andern, von mir untersuchten Arten, ist die 

Grenzlinie zwischen dem Sphenoticum und dem Frontale an dem 

nicht auseinander genommenen Schädel nicht immer deutlich zu 

sehen, da diese Knochen fest verschmolzen sind. Das Pteroticum 

bildet an der hinteren Seite seines Fortsatzes eine Fazette für die 

Befestigung des Schultergürtels. Bei Tetrodon sp. (1) aus dem 

Institute für vergleichende Anatomie zu Moskau geht von dem di- 
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stalen Ende dieses Fortsatzes ein vertikales Aestchen ab, welches 

in einen ovalen, bullösen Auswuchs ausläuft. Das Tetrodon sp. (2) 
aus dem zoologischen Museum zu Moskau hat viele Querzweige, 

aber ohne Aufblähung. 

Nach innen von dem Sphenoideum und dem Pteroticum, hinter 

den Frontalia, welche bei den beiden Tetrodon sp. caudalwärts 

laufende Fortsätze haben, an den Seiten des Supraoceipitale liegen 

grosse Knochen, welche ich eher für Epiotica, als für Parietalia 

halten möchte, da sie mehr in der hinteren Vertikalfläche des 

Schädels, als in der Horizontalfläche desselben, und unmittelbar 

oberhalb der lateralen Oceipitalia liegen. Das Opisthoticum fehlt. 

Meines Erachtens herrscht indessen in der Erklärung der Kno- 

chen nach deren Lage und selbst nach ihrer Beziehung zu den 

umringenden Elementen, eine vollständige Willkür. Ein Knochen 

könnte nur in dem Falle seiner Lage nach bestimmt werden, wenn 

er einen streng festgestellten Platz einnähme und zu den übrigen 

Knochen und dem ganzen Schädel in sicher bestimmten Beziehun- 

gen stände. Dies ist aber nicht der Fall. Die Knochen verändern 

ihre Form und Grösse, folglich auch ihre Beziehungen zu den um- 

gebenden Elementen. Wie ist es nun möglich, die Knochen nach 

der Lage zu bestimmen? Es wird dabei, alles Vorgefundene einfach 

in ein fertiges Schema eingezwungen, welches auf der Erforschung 

anderer Formen begründet ist. Kann eine dergleiche Arbeit als 

Nachforschung gelten? Die Ergebnisse der mikroskopischen Unter- 

suchung des Vomer und des Parasphenoideum bei Balistes oder 

Monacanthus zeigen genügend, wie weit diese Methode uns bringen 

kann, denn dabei wird als Vomer und Parasphenoideum ein Kno- 

chen anerkannt, der sich im Knorpel entwickelt! 

Die Occipitalregion. 

Ueber dem Basioceipitale liegen in dieser Region die Exoceipitalia 

mit caudalwärts gerichteten Fortsätzen, welche den Körper des 

1-ten Wirbels von den Seiten umfassen. Die Exoceipitalia laufen oben, 

an der Medianlinie zusammen (Taf. X, Fig 14); das Supraoccipitale 

schliesst also das Foramen occipitale oben nicht ab. Das Supra- 

occipitale, welches hinter den Frontalia liegt, bildet einen langen, 

caudalwürts gerichteten Fortsatz, welcher bei den verschiedenen 



Arten nicht dieselbe Länge erreicht. Unten hat das Basioccipitale 
keine Rinne. 

Der Palatopterygoidbogen. 

Er unterscheidet sich bei Tetrodon besonders durch eine unge- 

wöhnlich haltbare Verbindung seines vorderen Endes mit dem 

Schädel. Die Palatina haben keine Stäbchenform; es sind breite, 

vertikalstehende Platten, deren oberer Saum sich noch in horizon- 

taler Richtung ausbreitet und an dem vorderen Ende eine Gelenk- 

fläche für die Angliederung an die Maxilla hat. Die Angliederung 

an das Mesethmoideum findet längs des ganzen inneren Saums des 

oberen horizontalen Teils statt, wobei der vordere Rand des gabel- 

formigen Mesethmoideum mit diesem Teile des Palatinum durch 

eine zackige Naht verbunden ist. 

Der obere Saum des Mesopterygoideum ist ebenfalls mit dem 

Mesethmoideum verbunden. Unten ist das Palatinum durch eine 

sehr feste zackige Naht mit dem Pterygoideum verbunden, welches 
an dem unteren caudalen Saume durch eine ebensolche zackige 

Naht mit dem Quadratum verbunden ist. Das Mesopterygoideum 

hat die Form eines Bogens, dessen oberes Ende dem Mesethmoi- 

deum angegliedert ist und das untere dem Metapterygoideum, wel- 

ches die Gestalt einer rundlichen Platte hat. Hinter dem Quadra- 

tum liegt, unterhalb des Metapterygoideum ein kleiner platter 

Knochen, welcher bei einigen Arten rund, bei anderen ovalförmig 

ist. Da er hinter dem Quadratum, an der Fortsetzung der Axe des 

Hyomandibulare liest und mit dem Stylohyale verbunden ist, so 

muss er als Symplecticum gelten. 

Der Deckapparat. 

Das Hyomandibulare ist sehr klein und mit dem Schädel fest 

verbunden; ebenso fest hält es auch an dem stark entwickelten, 

nach vorn ausgereckten, mit dem unteren Saume des Quadratum 

verbundenen Praeopereulum, welches den Unterkiefer erreicht. Der 

obere eaudale Saum des Hyomandibulare hat einen Gelenkkopf für 

die Angliederung des Opereulum. Unterhalb dieses letzteren liegt 

das Subopereulum. Von dem Vordersaume des Operculum läuft an 

der Innenfläche des Praeopereulum gegen die Ecke des Unterkiefers 
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ein stäbchenförmiger langer Knochen, welcher von Dareste und 

Hollard für das Interoperculum gehalten wird. Gerade in der Mitte 

erweitert sich dieser Knochen zu einer Platte, welche dem Knochen 

des Opereulum ähnelt. Ich weiss indessen nicht, ob diese Erklärung 

richtig ist: seiner Lage nach kann dieser Knochen für denjenigen 

gelten, der unter dem Namen Interoperculum verstanden wird. 

Der Hyoidbogen und der Kiemenapparat. 

An dem Hyoidbogen, welcher aus einem Stylo-, Epi-, Cerato- und 

Basihyale besteht, ist der erste Kiemenstrahl interessant, welcher sich 

zu einer breiten Platte erweitert (Taf. X, Fig. 14). Die ersten Kiemen- 

strahlen der rechten und linken Seite laufen an der Medianlinie 

zusammen und decken also die Schlundregion von unten zu. Diese 

Strahlen gleichen dem, was unter dem Namen „gular plates“ “be- 

kannt ist. 

Der Kiemenapparat hat 5 Paar Kiemenbogen, die Ossa pharyngea 

inferiora haben gar keine Zähne, die Pharyngea superiora sehr kleine. 

Der 1-te und der 2-te Kiemenbogen bestehen aus drei, der 

3-te und 4-te aus zwei Elementen (die oberen Schlundzähne 

ausgeschlossen); der 5-te Bogen hat nur ein Element — das 

Ceratohyale. 

Der Schultergürtel. 

Der Schultergürtel des Tetrodon (Taf. X, Fig. 15) ist dem Pteroticum 

angegliedert; er ist dem Schultergürtel der Orthagoriscus mola sehr 

ähnlich und besteht aus folgenden Elementen: aus dem Cleithrum, 

der Suprascapula, dem Coracoideum, der Postelavieula. Bei Tetro- 

don maculatus hat der letzte Knochen zwei Elemente. Die Sca- 

pulae fehlen. 

Das Becken fehlt günzlich. 

Die Wirbelsäule und die Rippen. 

Die von mir untersuchten Formen hatten 17—19 Wirbel. Die 

Struktur der Wirbelsäule weist interessante Einzelheiten auf. Die 

Behauptung von Dareste, welcher angibt, dass der Wirbelkanal 

oben offen ist und dass infolge des Vorhandenseins der Spina bifida 

sein Inneres einen unmittelbaren Zutritt gewührt, ist durchaus un- 
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richtig. Bei Tetrodon ist dieser Kanal geschlossen. Die Fig. 16, 

Taf. X zeigt ganz deutlich, dass er nur scheinbar offen ist. Es ist 

absolut unmöglieh durch den oben offenen Kanal, welchen Dareste für 

den Wirbelkanal ansah, in den Rückenmarkkanal zu gelangen; 

dies wird durch die knöcherne Brücke verhindert, welche durch die 

nach der Medianlinie abgehenden Fortsätze dar oberen Bogen ge- 

bildet ist. 

Wenn die Plectognathi gewöhnlich (Regan, Lankester) als eine 

Gruppe ohne Rippen angesehen werden, so ist es in Betreff von 

Balistes, Monacanthus, Triacanthus ein Fehler, und nur in Betreff 

von Tetrodon ganz richtig. Diese haben keine Spur von Rippen, 

ebensowenig als von Querfortsätzen der Wirbel (Taf. XV, Taf. X, 

Fig. 17). Die Haemalbogen werden höchst eigenartig, ohne Anteil- 

nahme der Querfortsätze gebildet, und es wäre richtiger sie als 

pseudohaemale Bogen zu bezeichnen. 
Diese Eigenheiten sind bei Tetrodon sp. (2) aus dem Zoologischen 

Museum zu Moskau am schärfsten ausgedrückt, weshalb ich die 

Wirbelsäule gerade dieses Exemplars beschreiben will. Der vordere 

Wirbel besteht aus einem rollenähnlichen Körper, von welchem 

obere Bogen abgehen; diese haben eine eigentümliche Struktur: 

sie laufen nicht mit den Spitzen zusammen, um einen Dornfortsatz 

zu bilden (Taf. X, Fig. 16), sondern es gehen von ihrer Innenseite zur 

Medianlinie Auswüchse ab, welche miteinander verschmelzen und 

den Wirbelkanal abschliessen. Die oberen Enden dieser Bogen ge- 

hen oben auseinander und bilden den Kanal, welchen Dareste für 

den Wirbelkanal hielt. Der Umstand, dass diese nach oben gerich- 

teten Auswüchse Bestandteile der oberen Bogen und keineswegs 

Nebenfortsätze zur Befestigung der Muskel darstellen, erhellt dar- 

aus, dass an den folgenden Wirbeln diese Auswüchse an der Me- 

dianlinie zusammenlaufen und Dornfortsätze bilden. Schon an dem 

4-ten Wirbel verschmelzen die caudalen Teile der Auswüchse, und 

an dem fünften ist das Verschmelzen vollständig, und es entsteht 

ein echter Prozessus spinosus. 

Querfortsätze sind nicht vorhanden; die untere Seite des Wirbels 

hat keine Furche. Von der Basis der oberen Bogen geht nach vorn 

ein Paar Gelenkfortsätze ab, welche in die entsprechende Vertie- 

fungen der Exoceipitalia sich einfügen. Diese Fortsätze begrenzen 

oben die Einsenkung, in welche die caudalwärts gerichteten Auswüchse 
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der lateralen Oceipitalknochen eintreten (Taf. X, Fig. 17,x). Vom 

unteren hinteren Saume des Wirbelkörpers geht caudalwärts ein Paar 

gegliederte Fortsätze ab, welche in die entsprechenden Vertiefungen 

des unteren Vordersaumes des nächsten Wirbels sich einfügen. 

Eine solche Struktur haben die fünf vorderen Wirbel. An dem 

sechsten erscheint ein neues Gebilde: ein Paar Fortsätze, welche 
hinter den vorderen Gelenkfortsätzen nach unten und etwas nach 

vorn abgehen, wodurch der caudalwärts geneigte Dornfortsatz des 

vorhergehenden Wirbels zwischen diese beiden Fortsätze zu liegen 

kommt (Taf. X, Fig. 17, y). 

Ich halte diese für Nebenauswüchse, Muskelauswüchse. An dem 

6-ten Wirbel, dort, wo der Gelenkfortsatz des vorhergehenden 

Wirbels angegliedert ist, beginnt die untere Vorderecke des Wirbel- 

körpers sich zu einem Fortsatze auszurecken; dieser ist an dem 

7-ten und 8-ten Wirbel noch mehr entwickelt. An dem 9-ten, 10-ten 

und 11-ten Wirbel bildet dieser Fortsatz Auswüchse nach vorn und 

nach hinten. Zugleich beginnt auch der untere, caudale, Gelenk- 

fortsatz anzuwachsen. An dem 10-ten Wirbel laufen beide unteren 

vorderen Fortsätze mit ihren caudalen Enden zusammen und ver- 

binden sich zu einem horizontalliegenden Bogen (Taf. X, Fig. 17, z). 

An dem 12-ten Wirbel;wächst dieser Bogen mit dem hinteren Gelenk- 
fortsütze zusammen und reckt sich nach unten zu einem platten- 

fórmigen lamellaren Auswüchse aus. In einen ebensolchen lamel- 

laren, plattenförmigen Auswuchs verwandelt sich auch der Dorn- 
fortsatz dieses Wirbels. Dasselbe geschieht an den 5 übrigen, hin- 

teren Wirbeln. Demzufolge verwandelt sich der caudale Teil der 

Wirbelsäule in eine beinahe ununterbrochene knócherne Platte. 

Ihr äusserster, caudaler Abschnitt hat das Aussehen eines einzigen, 

Wirbels, an welchem die Schwanzflosse befestigt ist. Aber bei ge- 

nauer Untersuchung kónnen die Spuren von zwei verschmolzenen 

Elementen unterschieden werden (Taf. XV). 

Die unpaaren Flossen werden durch die Interdorsalia gestützt, 

welehe in dem distalen Teile zu einer lünglichen knóchernen Platte 

verschmelzen. Die Interdorsalia sind zwischen dem Prozessus spi- 

nosus eingekeilt. Da die Pseudohaemalbogen kurz sind, reichen 

die Interhaemalia bis an die Wirbelsäule. 

Bei Zetrodon sp. (1) aus dem Institut für Vergleichende Ana- 

tomie zu Moskau haben die hinter der analen Flosse liegenden 
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Pseudohaemalbogen und der Vorderteil der Interhaemalia bullöse 

Anschwellungen. 

Nicht bei allen . Arten haben die caudalen Wirbel erweiterte 

Dornfortsätze und Pseudohaemalbogen. Auch die Muskelauswüchse 

sind nicht bei allen gleichmässig entwickelt. 

Das Skelet der Flossenstrahlen besteht aus Knochen und ist 

gegliedert. 

Das zentrale Nervensystem und die sensorischen Organe. 

Persönlich konnte ich dieses System nicht untersuchen; es ist 

mir nur gelungen das Aussere des zentralen Nervensystems abzu- 

zeichnen. Es hat einen für Teleostei typischen Charakter, und die 

Sehhügel sind stark ausgesprochen; das Rückenmark ist sehr kurz 

(Taf. X, Fig. 18) und nimmt bei Weitem nicht die ganze Länge des 

Wirbelkanals ein. Einige Angaben über die histologische Struktnr des 

Gehirns macht Bethe in seiner Abhandlung über das Gehirn des 

Orthagoriscus. mola. Nach diesem Autor ist bei Tetrodon, ebenso 
wie bei Orthagoriscus mola, die weisse Substanz von der grauen 

gar nicht abgegrenzt, und die Neuroglia hat die einfachste Struktur. 

In Betreff auf das Gehörorgan bei Tetrodon sind bei Retzius 

Angaben vorhanden. Tetrodon hat, ebenso wie Orthagoriscus mola, 

keine Macula neglecta. Canalis utriculo-saccularis ist vorhanden, 

ebenso wie die Otoliten, doch ist der Sacculus von Lagaena nicht 

abgeteilt. Das von R. Wiedersheim beschriebene Geruchsorgan hat, 

infolge des Andrucks der Kiefermuskel, eine unvollständige Entwi- 

ckelung. 

Der Darmkanal. 

Es gibt kein abgesonderter Magen und keine blinde Aus- 

wüchse. Eine Schwimmblase ist vorhanden. Wegen Mangels am 
geeigneten Material konnte das Verdauungssystem ebenso wie die 

Muskulatur, das Urogenitalsystem und das Herz nicht genau unter- 

sucht werden. 



Diodon (sp. und rivulatus). 

Die allgemeinen Hüllen. 

Die ganze Haut trägt lange, dieke Dorne, welche in dem Corium 

vermittelst von zwei, oder drei Abzweigungen befestigt sind. Diese 

Dorne sind beinahe bis an die Spitze vom Corium eingehüllt. An 
den gefärbten Schnitten er- 

scheint dieser Dorn demje- 

nigen des Tetrodon gleich;— 

er ist homogen und parallel 
der Oberfläche  gestrichelt. 

Selbst nach einer tüchtigen 

Dekalzinierung in 10°/, HNO, 

bleibt das Zerschneiden. des 

Knochens sehr schwierig, und 

die Schnitte zerfallen und zer- 

bróckeln. Um ein klares Bild 

zu erlangen, musste der Kno- 

chen geschliffen werden, und da erwies es sich, dass der Dorn aus 

Dentin gebaut und von einer Menge Kanäle durchsetzt ist. Von unten 

dringt in das Innere des Dorns eine Cutispapille ein. Von einer 

Schmelzschicht ist nichts zu sehen (Textfig. 21). 

des Dornes. 

Die Struktur des Knochens. 

Es lagen mir nur zwei ausgetrocknete Skelete von Diodon vor. 

Die Untersuchung musste sich darauf beschränken, dass ich ein 

kleines Stückchen des Coracoideum abschnitt und einen Schliff an- 

fertigte. Es zeigte sich, dass der Knochen ganz kompakt war und 

mehrere leere Kanäle aufwies, d. h. ebenso aussah, wie der des 

Tetrodon (Taf. IV, Fig. 4). | 

Der freie Knorpel in dem Schädel und dem Rumpfe. 

Es bleibt im Schädel sehr wenig Knorpel erhalten. Unbedeutende 
Spuren desselben befinden sich in der Ethmoidalregion. Zwischen- 

schichten von Knorpel sind bei Diodon rivulatus zwischen den 
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Knochen der Gehör- und Occipitalregion zu finden. Die übrigen 
Knochen des Schädels sind von fester Konsistenz und mit einander 

durch zackige Nähte verbunden (Textfig. 22). Eine Zwischenschicht 

von Knorpel befindet sich auch im Schultergürtel zwischen dem 

Coracoideum und den Radialia (Taf. X, Fig. 19). 

Der Oberkiefer. 

Beide Kiefer (Taf. XVI) sind sehr stark entwickelt und bilden 

einen mächtigen Reibapparat. An dem Oberkiefer sind die Maxillae 

und die Praemaxillae miteinander sehr fest verschmolzen, fester, 

als bei der Gattung Tetrodon. Die Maxillae sind stark ausgebildet 

und dehnen sich in Form von breiten Platten weit nach vorn und 

hinten aus. Demzufolge hat der Hebel, welchen der Oberkiefer 

bildet, einen sehr langen Arm zur Befestigung der Muskel, welche 

den Kiefer in Bewegung setzen. Als Stütze des Hebels dient der 

. Verbindungspunkt des Kiefers, d. h. des vorderen Oberendes des 

Kegels der Maxillae mit den Ossa palatina. Die miteinander ver- 

wachsenen Praemaxillae bilden den kurzen und massiven Arm des 

Hebels. Obgleich die Praemaxillae fest verschmolzen sind, ist den- 

noch die Spur ihrer Paarigkeit an der unteren Seite gut zu unter- 

scheiden. ; 

Die zusammengewachsenen Maxillae haben die Form eines Schna- 

bels, an welchem, wie auch bei Tetrodon, zwei Substanzen sich 
unterscheiden lassen: die eine bildet den Saum des Kiefers und 

die Trituralfläche, ist dicht, ausserordentlich fest und sieht wie | 

Schmelz aus; die andere bildet den oberen caudalen Teil der Ma- 

xillae und besteht aus gewöhnlichem Knochen. Der Trituralapparat 

ist ein massives Gebilde und besteht bei Diodon sp. aus 18 senk- 

recht stehenden und dicht einander gedriickten schmelzartigen 
Platten. Diodon rivulatus weist drei (richtiger drei Paare) solch- 
Platten auf; weiter, caudalwürts verschmelzen sie zu einer kom 

pakten Masse. 

Der Unterkiefer bildet einen ganzen Bogen ohne Einteilung in ein- 

zelne Elemente, Spuren eines paarigen Charakters sind nur an den 

Platten des Reibeapparats zu merken, welche bei Diodon in der 

Anzahl von 3 auftreten; Diodon sp. hat deren 18, wie an dem 

Oberkiefer. Der Unterkiefer bildet einen Hebel zweiter Art und 
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der Anlegepunkt der Kraft liegt vor der Verbindung mit Qua- 
dratum. Der. Unterkeifer ist hohl, ebenso wie der Oberkiefer, 

Praemaxillae. 

Maxilla. 

Palatinum. 

im N Ectethmoideum. 

Mesethmoid, + — — Frontale. 

j 

cd a 
p or SHA AM 

Epiotioum. Exoccipitale. 

| 
Supraoccipitale. 

Fig. 22. Diodon sp. Der Schädel von oben. 

und der Sägeschnitt lässt deutlich erkennen, dass die vertikalen 

Platen nach innen herabreichen; sie scheinen eben Zähnen ho- 
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molog zu sein, was besonders aus der Gegenstellung mit einem 

eben solchen Sägeschnitt des Balistes erhellt. Bei letzterem sind 

die Zähne ebenfalls in zwei Reihen angeordnet, deren obere mit 

der Zeit durch die von unten heraufwachsenden Zähne ersetzt 

wird (s. die Abb. bei Lankester T. IX, Seite 438—439). Dieser 

Zähnewechsel, bei welchem die Zähne nicht durch nebenanstehende, 

sondern durch von unten emporwachsende ersetzt werden, ist für 

Plectognathi sehr charakteristisch. 

Die Ethmoidalregion. 

Bei Diodon fehlt diese Region beinahe gänzlich (Textfig. 22, 

Taf. XVI). Das Mesethmoideum ist so schwach entwickelt, 

dass es nur eine schmale Querplatte bildet, welche in der Fläche 

des Vordersaums der Frontalia liegt. Mit den Maxillae ist das 

Mesethmoideum nicht verbunden; es liegt demselben eine freie 

Strecke vor, und hinter diesem Knochen ist der dreieckige 

Raum von einem äusserst dünnen Knochen — einem Teile der 

Frontalia— eingenommen. Die Ectethmoidea sind schwach entwickelt 

und haben eine lamellare Form. Diese Platten sind mit dem 

Mesethmoideum nicht verbunden, sie schliessen vorn die Fron- 

talia ab und werden von den letzteren teilweise so verdeckt, dass 

sie unter den Frontalia eine grössere Strecke einnehmen, als 

vor denselben. 

Die Ethmoidalregion ist etwas vergrössert und zwar auf Kosten 

von Elementen, welche ihr nicht zugehören—den Ossa palatina. Diese 

sind bei Diodon mit dem Vorderteile des Schädels noch inniger 

verbunden, als bei Tetrodon. Bei letzterem sind sie aber mit dem 

Mesethmoideum verbunden, und bei Diodon hauptsächlich mit den 

Frontalia, welche infolge der mangelhaften Entwickelung des Me- 

sethmoideum nach vorn verschoben erscheinen. Der Vomer fehlt, 

wie auch bei Tetrodon. Es bleibt eine gewisse Quantität von Knor- 

pel zwischen dem Mesethmoideum vorn, den Frontalia oben, dem 

Parasphenoideum unten erhalten, zwischen dem Mesethmoideum 
oben, und dem nach den Seiten erweiterten Vorderende des Pa- 

rasphenoideum bildet sich eine freie Strecke, in Gestalt eines py- 

ramidalformigen Grübchens. 
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Die orbitotemporale Region. 

Diese ist bei Diodon sehr gut entwickelt und übertrifft an Grösse 

die Gehör- und Oceipitalregion zusammen. Oben ist sie durch die 

Ossa frontalia verdeckt, welche sehr breit sind und nach den Seiten 

weit über den Orbiten hervortreten. Die letzteren sind nicht abge- 

sondert, wie bei Balistes, Ostracion, Monacanthus, Triacantbus und 

sogar bei Tetrodon, wo sie vorn durch die nach unten umgeboge- 

nen Praefrontalia und hinten durch die Postfrontalia abgegrenzt 

werden. Bei Diodon liegen die Praefrontalia in derselben Fläche, 

wie die Frontalia und bilden mit diesen die Decke der orbito- 

temporalen Region. Die rechte und die linke Orbite sind vonein- 

ander nur durch das hohe vertikalgestellte Parasphenoideum und 

eine Bindegewebemembrane abgeteilt. Das Parasphenoideum, wel- 

ches diese Region von unten bedeckt, hat keinen vertikalen Fort- 

satz, wie der, den wir bei Tetrodon gesehen haben. Hinten ist 

diese Region nicht abgeschlossen (Taf. XVI), da die Alisphenoidea 

fehlen und die Prootica caudalwärts und’ mehr nach unten, an 

die untere Seite des Schädels verschoben sind. An dem trockenen 

Skelet hat der Schädel demzufolge eine weitaufgesperrte Oeffnung; 

diese ist bei dem lebenden Tiere durch eine Bindegewebemembrane 

bedeckt, welche Austritsöffnungen für die Nerven der I, II, III, 

und IV Paare hat; die V und VII treten durch die Oeffnungen 

des Prooticum aus. 

Die Gehörregion. 

Diese Region hat vier Elemente: das Prooticum, das Sphenoti- 

cum, das Pteroticum und das Epioticum (Textfig. 22). Die ganze Ge- 

hór- und Occipitalregion sind in der Richtung von oben nach unten 

plattgedrückt. Demzufolge liegt das Prooticum an der unteren Seite 

des Schädels, und nur der vordere Saum derselben begrenzt hinten 

die Orbite. Dieser Saum ist von Austrittsöffnungen für die V und 

VII Nervenpaare durchhohrt, und jede Oeffnung teilt sich dichoto- 

misch in zwei—die vordere und hintere. Dasselbe sehen wir auch 

bei Tetrodon. Für die Befestigung des Hyomandibulare dient zum 

Teile das Prooticum, ober hauptsächlich das Sphenoticum und das 

Pteroticum. Der erste dieser beiden Knochen liegt hinter dem Fron- 

tale und bildet einen langen stäbchenförmigen Fortsatz, welcher 
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unmittelbar nach aussen läuft. Von dem Pteroticum geht ein star- 

ker, caudalwärts gerichteter Fortsatz ab, welcher zur Befestigung 

des Schultergürtels dient. 

Das Epioticum bildet eine unbedeutende nabelförmige Erhöhung 

an dem caudalen Saume der oberen Schädelfläche und liegt unmit- 

telbar hinter den Sphenoticum und Pteroticum, nach innen von den- 

selben, nach aussen von dem Supraoccipitale und oberhalb der an 

der unteren Schädelfläche gelegenen Exoccipitalia. Von unten ist 

die @Qehörregion durch den caudalen Teil des Parasphenoticum 

gedeckt, 

Die Occipitalregion. 

Das Basioccipitale hat keine Rinne an der unteren Seite. Die 

Exoceipitalia liegen beinahe ganz an der unteren Seite des Schädels. , 

Das Supraoceipitale ist ganz flach, liegt hinter den Frontalia, 

zwischen den Sphenotica und Epiotica und hat einen caudalwärts 

laufenden Fortsatz. 

Der Palatopterygoidbogen. 

Die Befestigung des Hyomandibulare ist bereits erwähnt worden. 

Die Palatina gleichen denjenigen des Tetrodon, doch verwachsen 

sie nicht mit dem Mesethmoideum und mit dem vorderen Ende des 

Parasphenoideum, sondern mit dem Vorderende der Frontalia und 

des Parasphenoideum; mit dem Mesethmoideum sind sie nur längs 

einer unbeutenden Strecke verbunden. Die Ossa pterygoidea haben 

dieselbe Anordnung und Lage, wie bei Tetrodon. Zwischen dem 
unteren Ende des Hyomandibulare und dem Quadratum liegt ein 

kleiner platter Knochen; an denselben (Taf. XVI) ist von der 

Innenseite der Hyoidbogen befestigt. Seiner Lage nach ist. dieser 

Knochen—das Symplecticum. 

Der Deckapparat. 

Das Praeoperculum ist mit dem Hyomandibulare und dem Qua- 

dratum fest verwachsen, und sein caudaler Saum hat eine. Gelenk- 

fläche für das Operculum (Taf. XVI). Dieser Knochen ist nicht gross, 

hat einen nach vorn gerichteten Forsatz und eine Gelenkfläche für 

die Befestigung an das Hyomandibulare. 
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Unter dem Operculum liegt das Subopereulum. Von dem, was 

wir bei Tetrodon sehen, unterscheidet sich dieser Knochen durch 

einen Fortsatz, weleher von seinem oberen Ende abgeht und nach 

vorn gerichtet ist. Dieser Fortsatz ist vorn mit dem kleinen stäb- 

chenähnlichen Knochen verbunden, welcher von der Innenseite des 

Praeopereulum in die caudale Ecke des Unterkiefers läuft und von 

Dareste und Hollard als das Interoperculum angesehen wird. Bei 

Tetrodon hingegen geht dieser Knochen von dem Operculum ab, und 

das Suboperculum liegt mehr nach unten und entbehrt des oben- 

erwähnten Fortsatzes. 

Der Hyoidbogen und der Kiemenapparat. 

Das Stylohyale fehlt. Das Epihyale und Ceratohyale dienen zur 

Befestigung der sechs Strahlen der Kiemenmembran. Der erste (me- 

diane) Strahl ist bedeutend breiter (Taf. XVI). Diese Strahlen laufen 

an der Medianlinie zusammen und bilden für die unterhalb liegen- 

den inneren Organe einen festen Schutz. 

Das Basihyale ist vorhanden. 

An dem gut entwickelten Kiemenapparat müssen die nach vorn und 

nach aussen gerichteten Auswiichse erwähnt werden, welche von 

der Basis des dritten Bogenpaars auslaufen, wie auch bei Orthago- 

riscus. Die unteren Schlundknochen haben keine Zähne, ebenso wie 

die oberen. 

Der Schultergürtel (Taf. X, Fig. 19). 

Das am stärksten entwickelte Element ist das Cleithrum. Das 

Coracoideum ist sehr klein und hat die Form einer dreieckigen 

Platte. Die Scapulae fehlen;. die Radialia der 1-ten Reihe sind 

vier, wie auch bei Tetrodon. Die Postclaviculae sind breit; die 

Supraclaviculae liegen fast horizontal und sind den Pteriotica an- 

gegliedert. 

Das Becken fehlt günzlich. 

Die Wirbelsäule. 

Es sind, die Schwanzplatte mitgerechnet, 20 Wirbel vorhanden. 

Die Wirbelsäule ist in der Beziehung interesan dass Hallard's 

E 
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„Spina bifida“ eine grosse Strecke einnehmen, die ganze Länge 

der Wirbelsäule mit Ausnahme der Schwanzplatte und der Stelle, 

wo die Rückenflosse befestigt ist. Einige Wirbel (3 bei Diodon sp. 

und 5 bei Diodon rivulatus), nämlich die, welche der Rückenflosse 

vorliegen, bilden echte „Spina bifida“, d. h. der Wirbelkanal ist 

hier wirklich nicht geshlossen und steht von oben offen. Es lässt 

sich an den Wirbeln des Diodon deutlich erkennen, dass die hinauf 

und seitwärts auseinandergehenden Fortsätze keineswegs Nebenaus- 

wüchse der Muskel sind, sondern obere Bogen; diese laufen oben 

nicht zusammen und bilden an den vorderen Wirbeln Fortsätze, 

welche zur Medianlinie gerichtet sind, den Wirbelkanal abschliessen 

und sich in Gestalt von Dornfortsätzen ausdehnen. Diese letzteren 

sind jedoch nur bei Diodon sp. und nicht bei Diodon rivulatus vor- 

handen. An der Verbindungsstelle mit der Rückenflosse ist der 

Wirbelkanal geschlossen. Die Verbindung der Wirbel miteinander 

ist die gewöhnliche. Zwischen den Interdorsalia, den Interhaemalia, 

dem caudalen Ende der Wirbelsäule und den Flossen liegen Zwi- 

schenschichten von Knorpel, welche an das bei Orthagoriscus mola 

erwähnte, erinnern. 

Von Querfortsätzen und Rippen sind nicht einmal Spuren vorhan- 

den. Echte Haemalbogen sind auch nicht zu sehen, sondern es 

laufen nur wie bei Tetrodon, breite Fortsätze von dem unteren 

Vorderende der Wirbel (9—19) nach den Seiten aus. Mit der Be- 

festigung der Interhaemalia der analen Flosse haben SC Fort- 

sätze gar keinen Zusammenhang. 

Das Skelet der Flossen besteht aus Knochen und ist gegliedert. 

- Das centrale Nervensystem. 

Bei Owen finden wir einen Hinweis auf die ausserordentliche 

Kürze des Rückenmarks und auf den Umstand, dass sieh in dem 

Wirbelkanal nur eine Cauda equina befindet. Andere Daten über 

den Bau des Nervensystems bei Diodon sind mir nicht bekannt. 

Die Muskulatur und das Eingeweide konnte ich wegen des Man- 

gels an Material nicht untersuchen. 
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Ostracion (quadricornis, cornutus und cubieus). 

Die allgemeinen Hüllen. 

Der ganze Kórper des Ostracion (Taf. XVII) ist bekanntlieh samt 
dem Kopfe in einen festen Panzer eingeschlossen; dieser besteht 

aus dicht aneinander liegenden, sechseckigen Platten, welche eine 

bräunliche Oberfläche haben und sehr fest sind. An einigen Stellen 

(an dem Kopfe und vor der analen Flosse) sitzen lange feste und 

spitze Dorne. Selbst nach Dekalzinierung in 10°/, HNO, gelingt 

es nur mit Mühe einen solchen Dorn zu zerschneiden. Die Schnitte 

zerbrechen, zerbröckeln, das Messer springt. Schliffe lassen sich 

schon besser ausführen. Bei gehöriger Ausdauer können indessen 

nach einigem Zeitverlust auch Schnitte durch die Platte gelingen. 

\ | VA RR 

Fig.93. Ostracion cornutus Ein Schliff der oberen Schicht des Panzers. 

Die Fig. 7, Taf. II stellt einen solchen Schnitt dar. Sie zeigt, dass die 

Platte aus zwei Schichten besteht. Die obere fürbt sich intensiver, 

ist von der unteren scharf abgegrenzt und bildet hóckerige Erhó- 

hungen. In der Mitte der Platte hat die untere Schicht eine deut- 

lich lamellare Struktur, welche an den Rändern derselben durch 
kompliziertere tannenühnliche Figuren ersetzt wird. Durch die un- 

tere Schicht laufen gewundene Kanäle in die obere hinauf, welche 

deutliche Striche aufweist, als wäre sie von Kanälen durchsetzt. 

Die komplizierten Figuren der unteren Schicht entstehen dadurch 

(Taf. VI, Fig. 1), dass dieselbe von regelmässig angeordneten Oeffnun- 

gen besäht ist. 
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Es ist mir nicht gelungen festzustellen, was diese untere Schicht 

vorstellt, aus welcher Substanz sie besteht und was für Figuren 

sich in derselben bilden. In Kali causticum ge- 

kocht, zerfällt diese Schicht in feinen Detrit; 

Oxalsäure wirkt auf dieselbe gar nicht ein; im 

Wasser quillt sie stark auf. Ich möchte aber 

glauben, dass es weder eine Horn noch eine 

Knochensubstanz ist, sondern eine Modifikation 

des Bindegewebes. Die Struktur der oberen 

Schieht kann, hingegen, leicht untersucht und 

bestimmt werden. Es genügt einen Blick auf 

Textfig. 23, 24 und 25 zu werfen, um zu mer- 
ken, dass uns Dentin vorliegt. Die an den 

Schliffen von Luft angefüllten Kanäle sind hier 

deutlich zu unterscheiden. Textfig. 24 zeigt, 

dass die Hörnen des Ostracion, d. h. die von 
dem Kopfe auslaufenden Dorne ebenfalls aus 

Dentin bestehen und dass die Papille von Binde- 

gewebe in den Dorn eindringt. 

Der ganze Körper des Kofferfisches ist also Fig. 92. О ар! 

in einen Dentinpanzer eingeschlossen; Schmelz cornutus.Ein Schliff 

ist nicht vorhanden. Es ist klar, dass die Hüllen durch den Dorn. 

des Ostracion denselben Strukturtypus, wie die 

des Diodon aufweisen, nur dass hier die Dorne zu Platten ver- 

schmelzen und ihre Spitzen und die Bindigewebepapillen einbüssen. 

Die Struktur des Knochens. 

Die Schnitte durch den Knochen des Ostracion sehen bei mikro- 

skopischer Untersuchung wie ein Netz aus, dessen Alveole knöcherne 

Wandungen haben und entweder leer, oder von einem Zerfallprodukt 

angefüllt sind. Nach Blochmann gefärbt nimmt dieser Zerfallprodukt 

eine blaue Farbe an, und das ganze Bild erinnert an Balistes 

(Taf. IV, Fig. 3), mit dem Unterschiede, dass hier gar kein Knorpel 

vorhanden ist. Die Gegen stellung der Figuren 5 und 3, Taf. IV bringt 

auf den Gedanken, dass der Zerfallprodukt aus dem in den Alveolen 

des Knochennetzes enthaltenen knorpelähnlichen Gewebe stammt. 

In diesem Falle wäre also der Knochen des Ostracion nach demselben 

22 
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Plan gebaut wie der des Balistes, und durch letzteren würde er 
mit dem Knoéhen des Monacanthus u. s. w. in Zusammenhang ste- 

hen. Andererseits kann der Knochen des Ostracion, da er eine 
Balkenstruktur aufweist und gar kein Zwischen-Gewebe enthält, 

demjenigen des Tetrodon nahe gestellt werden. 

Der freie Knorpel in dem Schädel und dem Rumpfe. 

Es ist bei Ostracion kein freier Knorpel vorhanden. Die Verknö- 
cherung ist vollständig. Die Grenzen der einzelnen Knochen sind 
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Fig. 25. Ostracion cornutus. Ein Theil des Dornschliffes, sehr 
AC stark vergröss. 

schwach ausgesprochen. Die Knochen des Schädels haben eine la- 

mellare Struktur, und einige derselben sind sehr dünn. 

Die allgemeine. Form des Schádels (Taf. XVII). 

Die Ethmoidalregion ist am stärksten entwickelt, darauf folgt 
die orbitotemporale, Sehr schwach entwickelt sind die Gehörregion 
und die Oceipitalregion. 
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Die Kiefer. 

Die rechte und . linke Hälfte der Kiefer. sind miteinander fest 

verbunden, jedoch »nicht ‚vollständig verwachsen, und die Naht ist 

deutlieh zu sehen. Die. Maxilla ist mit der Praemaxilla fest ver- 

wachsen. Der Oberkiefer ist mit dem Mesethmoideum und dem 

Parasphenoideum verbunden.: 

Die Ethmoidalregion. . 

: Das Mesethmoideum, welches mit dem unterhalb liegenden Pa- 

rasphenoideum fest verwachsen ist, hat eine horizontale Erweite- 

rung, welche das Hautskelet zu stützen scheint. Das Parasphenoi- 

deum ist sehr stark entwickelt und bildet eine Platte mit ver- 

schiedenen lamellaren Fortsätzen. Die Ectethmoidea sind caudal- 

wärts verschoben und begrenzen die Orbite von vorn. Einen 

abgesonderten Vomer konnte ich nicht finden. Entweder ist er 

verschwunden, oder mit dem Parasphenoideum verwachsen. 

Die orbitotemporale Region. 

Diese Region ist gut entwickelt, wie auch bei Balistes und Mo- 

nacanthus. Oben wird die Wölbung derselben durch die Ossa fron- 

talia gebildet, welche sehr dünn sind und eine lamellare Struktur 

haben. Diese dünne Gestalt ist zweifellos eine Folge der Entwicke- 

- lung eines festen äusseren Skelets, wodurch das innere überflüssig 
erscheint. Der Boden der Orbite wird durch das erweiterte Pa- 

rasphenoideum gebildet, welches auch beinahe allein die Scheide- 

wand zwischen den Orbiten bildet. 

Die Gehör- und die Occipitalregion. 

Hier ist das Verschmelzen der Knochen beinahe vollstündig, und 
es ist schwer zu sagen, welche Bestandteile diese Region aufweist. 
Die Sphenotica, welche die Orbite hinten begrenzen, sind jedenfalls 
ganz selbständig. Die deutlich abgesonderten Epiotica mit pa- 
pillenartigen Auswüchsen und das grosse Supraoccipitale bedecken 
die Occipitalregion von oben. Weiter sind alle Knochen ver- 
schmolzen. ! 

22* 
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Der Palatopterygoidbogen. 

Das Hyomandibulare ist mit dem Prooticum und dem Pteroticum 

verbunden. Es ist nur ein Pterygoideum vorhanden. Das Palatinum 

ist mehr oder weniger fest mit dem Parasphenoideum verbunden. 

Das Sympleetieum fehlt. 

Der Deckapparat. 

Das Praeoperculum hat die Form eines kleinen, säbelartigen 

Knochens und ist mit dem Hyomandibulare nicht so fest verbun- 

den, wie es bei allen andern Plectognathi der Fall ist, Das Sub- 

opereulum fehlt. Das Interopereulum hat die Form eines Stäbchens, 

welches zur Ecke des Unterkiefers läuft. 

An dem Hyoidbogen und dem Kiemenapparat ist nichts Eigen- 

tümliches zu merken. 

Die Wirbelsäule. 

Die Struktur der Wirbelsäule ist bei Ostracion höchst interessant. 

Es kann nämlich ausser der Reduktion der Wirbelteile, der Quer- 

fortsätze, der Rippen, welche infolge der Entwickelung des Panzers 

überflüssig sind, auch gleichzeitig bei Ostracion cornutus eine nor- 

male Verbindung der Wirbel miteinander durch tiefe zackige Nähte 

konstatiert worden (Taf. XVII). Diese Art von Verbindung ist bei 

den Fischen ganz ungewöhnlich. Nur die äussersten, caudalen, hin- 

ter der analen Flosse liegenden Wirbel sind beweglich durch Zwi- 

schenschichten von Bindegewebe verbunden. Die der analen Flosse 

vorliegenden Wirbel verschmelzen dagegen fest meitenander und 

bilden eine Platte, welche das äussere Skelet stützt. Die Zahl der 

Wirbel ist 12—15. 
Das Skelet der Flossen besteht aus Knochen und ist gegliedert. 

Der Schultergürtel. Das Hauptelement des Schultergürtels ist das 

Cleithrum. Die Scapula ist vorhanden. Das Supraclaviculare steht 

vertikal. 

Das Becken fehlt günzlich. 
Von den inneren Organen kann ich nur auf das zentrale Nerven- 

system hinweisen; das Aeussere des Gehirns ist für Teleostei sehr 
typisch, die Sehhügel sind stark entwickelt, das Rückenmark ist sehr 



SB S 

X Die übrigen sind reduziert, da sie sich überflüssig 
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kurz und erstreckt sieh nicht weit, Die Textfig. 26 zeigt die Grösse 

des Rückenmarks und die Länge des ganzen Rumpfes. 

Das Gehörorgan hat keine Macula neglecta. 

Canalis utriculo-saceularis ist vorhanden, ebenso 

wie die Otoliten. Sacculus ist aber von Lagaena nicht 

abgeteilt. 

Soviel ich bei dem Präparieren des Skelets von 
Ostracion sehen konnte, sind von der Muskulatur nur 

die den Schwanz bewegenden Längsmuskel erhalten. 

erweisen. 

Ostracion ist eine stark modifizierte Form; aber | 

trotz der Abweichungen, welche durch das Vorhan- | 

densein des Hautskelets erklärt werden können, bleibt | 

der Grundtypus doch erhalten. Dareste findet es aber 
unmöglich, Balistes und Ostracion einander gleich zu ̂  mig. 26. 

stellen. Hollard sieht sie als nahe stehende Formen an, Ostracion 
Ich schliesse mich eher der letzteren Meinung an: die o E 

Struktur der allgemeinen Hüllen und. der Knochen, 

die Entwickelung der Ethmoidalregion— alle diese Merkmale stellen 

Ostracion dem Balistes nahe. Der Unterschied lässt sich durch das 

Vorhandensein des äusseren Skelets genügend erklären. 

Triodon. 

Es lag mir leider nicht ein einziges Exemplar dieser interessan- 

ten Gattung vor, und ich muss mich mit der Anführung der in der 

Literatur vorhandenen Daten ‚begnügen. Die Hüllen scheinen bei 

Triodon nach dem für die Plectognathi gemeinsamen Plan gebaut 

zu sein. Die Ethmoidalregion ist stärker entwickelt, als bei Dio- 

don—Tetrodon, die beiden Hälften des Unterkiefers sind es nicht, 

was seine Benennung veranlasste, Die Praefrontalia sind mit dem 

hinteren Saume der Palatina längs dem Mesethmoideum verbunden. 

Der erste Kiemenstrahl ist breiter, als die übrigen, bildet aber 

keine ,gular plate*. 
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Der Wirbelkanal ist ganz geschlossen. Die Rippen sind stark 

entwickelt. 

Das Becken ist vorhanden und gut vnm Ust. Darauf beschrän- 

ken sich alle Angaben. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen. 

Auf dem vergleichenden Studium der Plectognathi jegründ e Schluss- 

folgerungen. 

Bei dem Klassifizieren der Daten, welche uns das Studium der 

Organisation der Plectognathi bietet, stossen wir gleich im Anfange 

der Arbeit auf eine schwierige Aufgabe—die Wahl der Merkmale, 

welche dazu dienen sollen. | E 
Je nachdem, ob die einen, oder die anderen dieser Merkmale 

benutzt werden, künnen auch mehrere verschiedene Klassifikationen 

entstehen, und es liegt uns kein sicheres und unbestrittenes Kri- 

terium vor, um der einen, oder der anderen dieser Klassifikationen 

den Vorzug zü geben. Auch ist der Umstand zu beachten, dass 

für eine gegebene Gruppe von Organismen einige solche Merkmale— 

z. B. das äussere Skelet, die Färbung—eine grössere Bedeutung 
haben, für eine andere Gruppe hingegen—andere, z. B. das innere 
Skelet. Um die wichtigsten Merkmale jeder Gruppe auszuscheiden, 

müssen die Abweichungen der einzelnen Individuen, der Specien 

0. S. Ww. an einem möglichst umfangreichen Material studiert 

werden. 

Für jetzt wollen wir jedoch die kritische Prüfung der Systeme 
noch bei Seite lassen und eine möglichst objektive Klassifikation 
auf Grund der bei dem fisso. der Fische dc 2 

Merkmale vornehmen. ; 

Das Hautskelet. 

Vor allem ist das Hautskelet zu beachten; dies ist, wie es die 

paleontologischen Daten zweifellos feststellen, das älteste von allen 

Skeletgebilden der Wirbeltiere (mit Ausnahme der Chorda). Auch 

ist dieses Gebilde hóhst konstant, weit konstanter, als das innere 

Skelet, welches eine auffallende Abhängigkeit von den weichen 

Teilen aufweist (z. B. das Septum interorbitale und der Augapfel, 
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die Pars cochlearis der Ohrkapsel u. s. w.) Das äussere Skelet ist 

von den übrigen Organsystemen weit unabhängiger und bildet ein 

weit. konstanteres Merkmal, was schon aus dem Umstande klar 

genug erhellt, dass eine jede der grossen Fischgruppen einen voll- 

kommen: bestimmten Typus des Hautskelets besitzt (s:, Lankester 

B. IX). Doch wird auch manchmal eine ganze Gruppe ausschliess- 

lieh nur nach der Aehnlichkeit des äusseren Skelets ausgeschieden. 

Wenn wir das äussere Skelet der Gruppe der Pleetognathi be- 

trachten, so ersehen wir, dass alle ihre Formen mit Einschluss 

von Ostracion feste, nach demselben Typus gebaute Skeletelemente 

haben. Alle ihre Höcker, Schilder, oder Platten sind verknöcherte 

Cutispapillen. Diese Papillen sind. weder eykloide, noch ktenoide 

Schuppen der Teleostei; sie gleichen auch nicht den plakoiden 

Schuppen der Selachier. Ich konnte den wahren Charakter dieser 

Papillen nicht feststellen. — Es fehlen uns jegliche Angaben um zu 

entsheiden, ob’ diese Papillen auf einer primitiveren Entwickelungs- 

stufe stehen, als die ktenoiden, oder cykloiden Schuppen, ob sie 

unvollkommen entwickelte, oder modifizierte Plakoidschuppen vor- 

stellen. Ihre äussere Aehnlichkeit mit diesen letzteren kann noch 

nicht als genügender Beweis dafür gelten, und ich glaube, dass es 

unmöglich ist, diese Papillen den Plakoidschuppen, oder den Stacheln, 

welche die Grundlage des Hautskelets von Acipenseridae bilden, 

gleich zu stellen, wie es O. Hertwig macht. 

Selbst, @ainicion mit seinem dichten Panzer steht nicht abgeson- 

dert, dà die Grundlage dieses letzteren ebenfalls: denselben Typus 

aufweist. In der Gruppe von Plectognathi bilden Orthagoriseus, Ba- 

listes, Monacanthus und Triacanthus eine durch die Struktur des 
Hautskelets noch enger verbundene Abteilung; Diodon und Tetro- 

don—eine zweite; Ostracion—eine dritte. Orthagoriseus teilt sich 

noch: über dies durch: die Struktur seiner Cutis von allen übri- 

gen aus. 

Wenn wir die phylogenetisehe Methode enden und den Um- 

stand in Betracht ziehen, dass das Hautskelet aller Plectognathi 

einen vollkommen bestimmten Typus aufweist, so kónnen wir dieselben 

mit vollem Rechte als eine einheitliche, náturliche Gruppe ansehen, 

denn es würe schwierig. zu. vermuten, dass éine so grosse Aehn- 

lichkeit der Hüllenstruktur in: verschiedenen Gruppen unabhängig 

und sekundär hätte entstehen können. Es.ist weit wahrscheinlicher, 
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dass diese Aehnlichkeit durch den gemeinsamen Charakter der 

Organisation der Vorfahren bedingt wird. In den Grenzen der 

Gruppe lassen sich drei Abzweigungen unterscheiden; erstens Tetro- 

don und Diodon, zweitens Orthagoriseus, Balistes, Monacanthus und 

drittens—Ostracion. Da die Formen dieser Abzweigungen in den 

übrigen Merkmalen ihrer Organisation wesentliche Abweichungen 

aufweisen, ist es anzunehmen, dass der Typus des äusseren Ske- 

lets in den weit in der Vergangenheit liegenden Stadien der Phy- 

logenese— wenn die phylogenetische Methode angewendet werden 

soll—zu Stande gekommen ist. Persönlich, kann ich in Anbetracht 

des schon früher Ausgesprochenen und weiter unten folgenden mei- 

nem System keineswegs die Bedeutung eines Stammbaums zu- 

schreiben. 

Die Struktur des Knochens. 

Für die Klassifikation und die Beurteilung der genetischen Be- 

ziehungen könnte auch die Knochenstruktur als wichtiges Merkmal 

gelten. Bei dem Aufbau phylogenetischer Systeme gehört dem in- 

neren Skelet zweifellos eine hervorragende Rolle. Die Anzahl, die 

Form, die gegenseitigen. Beziehungen der Skeletteile werden für 

die Feststellung der Verwandtschaft verschiedener Organismen reich- 

lich benutzt. Eine noch grössere Bedeutung wird dem Material 

zugeschrieben, aus welchem das Skelet gebaut ist (Bindegewebe, 

Knorpel, Knochen), — und mit vollem Rechte. Die Form der 

Knochen und ihre gegenseitigen Beziehungen und  Verhált- 

nisse werden zweifellos durch die Entwickelung der Muskulatur 

und der anderen weichen Teile bedingt, und es kann die eine, oder 

andere Form des Skelets mit den Prozessen der Anpassung in 

einen Zusammenhang gebracht werden; die innere Knochenstruktur 

ist hingegen in eine dergleiche Verbindung schwerlich zu stellen. 

Demzufolge kann vorausgesetzt werden, dass die Struktur der 

Knochen eben das Merkmal darstellt, in welchem sich die Verer- 

bung am nächsten abprägt und in welchem die genetischen Bezie- 

hungen am besten erhalten bleiben. 

Es könnte zwar auch in diesem Fall die höchst richtige Einwen- 

dung gelten, dass die Beziehungen zwischen dem Organismus und 

dem umgebenden Medium uns zu wenig bekannt sind, um die Be- 

hauptung zu rechtfertigen, dass die innere Knochenstruktur von dem 
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Anpassungprozesse nicht beeinflusst worden ist. Wir müssen aber, 

so lange dieser Einfluss unseren Augen entgeht, die Voraussetzung 

selten lassen, dass derselbe auch nicht vorhanden ist. Wenngleich 

dieser Weg doch nicht sicher erscheint, bleibt uns indessen kein 

anderer zur Beurteilung der Merkmale. 

Wir sehen, dass einige Plectognathi eine höchst eigenartige 

Knochenstruktur aufweisen, welche unserer Vorstellung vom Kno- 

chengewebe gar nicht entspricht; andere Pleetognathi haben eine 

für Knochenfische beinahe ganz typische Struktur der Knochen. 

Da die Struktur der Fischknochen überhaupt wenig bekannt ist, 

könnten sich vielleicht noch andere Fische vorfinden, deren Knochen 

denselben Bau, wie die der Orthagoriseus und des Monacanthus 

aufweisen. Für jetzt bleibt dieser Knochen jedenfalls höchst eigen- 

artig und hat bei manchen Plectognathi auch in den Einzelheiten 

die gleiche Struktur. Es ist schwer vorauszusetzen, dass eine so 

vollkommen specifische Struktur sich ganz selbständig mehrfach 

hätte entwickeln können. Mit weit grösserer Wahrscheinlichkeit 

könnte zugelassen werden, dass uns in diesem Fall eine, von einem 

gemeinsamen Vorfahren vererbte Struktur vorliegt. Demzufolge 

müssen die Plectognathi, deren Knochen den obenangeführten Bau 

haben, in eine gemeinsame Gruppe zusammengefasst und dieje- 

nigen, welche eine der normalen nahe Struktur haben, in eine 

zweite Gruppe ausgeteilt werden. Orthagoriscus mola, Balistes, 

Monacanthus, Triacanthus bilden die erste, wobei Orthagoriscus, 

Monacanthus und Triacanthus den Kern derselben vorstellen; Dio- 

don nnd Triodon bilden die zweite. Ueber Triodon kann ich mich 

"wegen ungenügenden Materials gar nicht aussprechen. 

Können wir aber, nachdem wir die Plectognathi in zwei Gruppen 

eingeteilt haben, den gemeinsamen Ursprung derselben anerkennen? 

Stehen die Knochen dieser beiden Gruppen ganz abgesondert, oder 

können sie dureh Uebergänge verbunden werden? 

Ebenso wie, trotz des Unterschieds in der Struktur des äusseren 

Skelets bei Pleetognathi, eine Reihenfolge mit Tetrodon und Diodon 

an einem Ende und mit Orthagoriseus am anderen, zusammenge- 

stellt werden kann, ebenso wird auch der Unterschied des inneren 

Skelets durch eine Reihe von Uebergüngen abgeglättet. Zwar sehen 

wir einerseits schon bei jungen Formen einen typischen kompakten 

Knochen (Diodon—Tetrodon); andererseits aber (Orthagoriseus, Mo- 
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nacanthus u. $. w.) ein von Knochenbalken durchsetztes knorpel- 
ähnlichen Gewebe, Ein so wichtiger Unterschied in der Struktur der 

Skeletelemente kann nicht ünberücksichtigt bleiben; Wenn bei der 
Klassifikation der verschiedenen fossilen Fische\s. Lankester, B. IX) 

die Formen, welche ein Knorpelskelet haben, von denen mit einem 

Knochenskelet abgesondert werden, wenn in diesem Fall die Bedeutung 

der Knochenstruktur,—das Vorhandensein, oder Fehlen von Knochen- 

zellen—als bedeutungsvolles Anzeichen hervorgehoben wird, so muss 

auch bei Plectognathi die Struktur der Knochen als ein Klassifika- 

tionsmerkmal gelten: Würde sie aber als solches Merkmal aner- 

kannt, so müssten wir uns entschieden gegen alle Verwandtschaft 

zwischen Diodon und Tetrodon einerseits und Orthagoriscus, Ba- 

listes, Monacanthus, Triacanthus und Ostracion andererseits aus- 

sprechen. Und doch lässt sich eine Kette von Uebergüngen zwischen 

diesen zwei typischen Knochen feststellen, und der Knochen von 

Orthagoriseus, oder Monacanthus erscheint nicht isoliert und abge- 

sondert. Der Knochen dieser beiden letzteren und der kompakte 

Knochen des Tetrodon kónnen dabei als zwei Stadien desselben 

Prozesses gelten und es kann auch in diesem Falle auf Grund der 

Knochenstruktur anerkannt werden, dass uns eine monophiletische 

Gruppe vorliegt. Wie hängen aber diese beiden Gruppen, welche 

eine verschiedene Knochenstruktur besitzen, miteinander zusammen? 

Stammt der Knochen von Tetrodon von demjenigen des Monacan- 

thus ab, dessen knorpelähnliche Grungsubstanz durch .die Knochen- 

substanz "verdrängt wurde? oder ist der Knochen von Monacanthus 

durch die Degeneration und die Hemmung der Entwickkelung des für 

Tetrodon typischen Knochens auf einem gewissen Stadium der Ontoge- 

nese entstanden? oder sind beide Typen auf eine gemeinsame Ursprungs- 

quelle zurückzuführen? Ueber diese Fragen kann ich mich. nicht 

mit Bestimmtheit aussprechen, da die Entwickelungsgeschichte der 

Representanten dieser Gruppe mir unbekannt ist. Meine Antwort 

kann nur als folgende Vermutung ausgedrückt werden: da bei 

dem offenbar degenerierenden Orthagoriscus mola der Typus des 

Knorpelknochens am schärfsten ausgesprochen ist, so könnte dem- 

selben ein degenerativer Charakter zugeschrieben werden; es weist 

aber auch Tetrodon degenerative Anzeichen aüf (das Rückenmark, 

die Rippen). Andererseits besitzen Monacanthus, Triacanthus, Balistes, 

d. h. solehe Formen. deren. Knochen mehr Knorpelähnliche Masse 
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enthält, eine grössere Anzahl primitiver Merkmale (die Flossen, das 

Becken, die Rippen). In Anbetracht dieser Tatsachen und da es 

schwer zu erklären wäre, woher die fragliche-Masse im Knochen bei 
der Degeneration erscheinen könnte, bin ich eher geneigt anzuneh- 

men, dass der Knochen, welchen wir in dem Supraoceipitale bei Mo- 

nacanthus sehen, als Stammquelle gelten muss; die Knochen des Te- 

trodon und Diodon aber stellen den Endpunkt‘ der Entwickelung der 

Knochensubstanz bei den Plectognothi vor. Dieser Endpunkt wird je- 

doch so erreicht, dass das Zwischenstadium mit feinen Knochenbalken 

ganz ausgeschlossen. bleibt, denn wir selbst bei dem jungen. Tetrodon 

einen Schon kompakten en sehen. Es ist aber, da der Fisch- 

knochen noch zu wenig untersucht ist, durchaus unmöglich mit Sicher- 

heit zü behaupten, dass die uus ones in vorliegendem Fall gerade 

auf Verwandtschäft weisen, und. nicht, auf irgend eine andere 

gesetzmässige Erscheinung. Wenngleich wir die Pleetognathi auch 

als monophyletische Gruppe anerkannt haben, muss indessen zu- 

gegeben werden, dass die Plastizität und die Schwankungen der 

Merkmale derselben einen ungemein hohen Grad erreichen, und 

dass selbst. verwandte Formen einen vollkommen abgesonderten 

Strukturtypus des Skeletmaterials besitzen können. ‚Wird die Rich- 

tigkeit der phylogenitischen Systeme durch diesen Umstand nicht 

beeinträchtigt? Wie können wir uns in dem Wirrwar der „echten“ 

Verwandtschaftsbeziehungen der Organismen herausfinden, wenn die 

Plastizität, die Wandelbarkeit . der Merkmale mächtiger als die 

Vererbung ist? Wie unendlich lange, auf welche riesenhaft grosse 

Anzahl von Formen erstreckte sich diese Plastizität! 

Demzufolge können wir auf Grund der Struktur des äusseren 
und inneren Skelets die Pleetognathi als eine einheitliche Gruppe 

anerkennen. 

Quantität ie freieh Knorpels.: 

. Das folgende Merkmal—eine rerehliche Quantität von duet 

Knorpel im Schädel und Rumpfe (Extremitäten. und Gürtel) — gibt 
dem Orthagoriscus mola eine von den übrigen Plectognathi scharf 
abgesonderte Stellung. Es. ist. aber höchst schwer die Bedeutung 

dieses Merkmals festzustellen und sich darüber auszusprechen, ob 

es ein primitives, vererbtes Anzeichen, oder das Resultat der De- 

generation und einer im Laufe der Ontogenese auf einem gewissen 
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Stadium gehemmten Entwickelung darstellt. In Anbetracht des Um- 

standes, dass Orthagoriseus überhaupt offenbare Anzeichen der 

Degeneration aufweist, bin ich eher geneigt den. reichen Knorpel- 

gehalt als Resultat der Hemmung der Entwickelung auf einem ge- 

wissen Stadium der Ontogenese zu betrachten. Es liesse sich jedoch 

auch noch eine andere Deutung finden. Ich wiederhole es noch- 

mals: es mangelt uns ein sicheres Kriterium, um dergleiche Fragen 

zu beurteilen. | 

Bau des inneren Skelets. 

Ehe ich den Bau des inneren Skelets berühre, muss ich meine 

Grundansieht über die Bedeutung, welche dieses Systems als Klassi- 

fikationsmaterial haben kann, auslegen. Ich bin nicht geneigt, diese 

Bedeutung sehr hoch zu stellen, da ich glaube, dass das innere 

Skelet ein System vorstellt, welches im Organismus vielleicht die 

grösste Passivität aufweist und von den anderen Organen am meisten 

abhüngt. Ich kann z. B. darauf hinweisen, dass der Entwickelungs- 

grad des Septum interorbitale von der Entwickelung des Auges 

abhängt, dass die Pars cochlearis der Gehörkapsel auf die Wan- 

dung des Schädels einwirkt. Auch ist es aus der Literatur bekannt, 

dass die Befestigung der Sehnen als Ursache der Entwickelung von 

Knorpelknochen angesehen wird. Alles kann auf das innere Skelet 

einwirken, die Muskel ebensowohl als die Nerven und die Gefässe. 

Am auffallendsten ist diese Einwirkung an dem Schädel. Demzu- 

folge bin ich der Meinung, dass die Merkmale, welche die Form, 

die Anordnung und. selbst die Zahl der Skeletelemente betreffen, 

mit höchster Umsicht behandelt werden müssen. Bei der Beurtei- 

lung des Werts eines gegebenen Merkmals am Skelet müssen wir 

zu erklären suchen, in wiefern dasselbe als Anpassung an die um- 

gebenden Verhältnisse gelten kann. Wie schwierig diese Aufgabe, 

wie unzuverlässig unsere Schlüsse auch sein mögen, ist es doch der 

einzige Ausweg. Leider ist eine dergleiche Erklürung für jetzt noch 

unmöglich, da die Tatsachen, welche wir besitzen, dazu noch bei 

weitem ungenügend sind. ; 

Allgemeine Form des Schädels. 

Die allgemeine Form des Schädels möchte ich als ein ziemlich 

wertvolles Merkmal betrachten, da dieselbe von der Vereinigung 
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mehrerer Organisationsanzeichen abhängt und als deren Totalität 

erscheint. Demzufolge müssen hier die zufälligen, durch den An: 

passungsprozess veranlassten Merkmale schwinden. Wenn wir von 

diesem Gesichtspunkte aus die Gruppe der Plectognathi betrachten, 

müssen wir Orthagoriscus, Tetrodon und Diodon, bei denen die 

orbitotemporale Region am stürksten ausgebildet ist und die Orbiten 

nicht geschlossen sind, in eine Gruppe zusammenfassen; Balistes, 

Monacanthus, Triacanthus und Ostracion, welche eine stark ent- 

wickelte Ethmoidalregion und geschlossene Orbiten haben, in die 

zweite; Triodon und zum Teil auch Triacanthus bilden den Ueber- 

gang zwischen diesen beiden Gruppen. 

Die Kiefer. 

Wenn die Struktur der Kiefer allein; an und für sich betrachtet 

wird, so kann sie natürlich keine grosse Bedeutung haben. Sie 

hängt ja ganz offenbar von den Lebensverhiltnissen—von der Nah- 

" rung des Fisches ab. Betrachten wir sie jedoch im Zusammenhange 

mit anderen Merkmalen, so sehen wir, dass auch diese Struktur 

zu einigen systematischen Schlüssen verhelfen kann, da sie andere 
Anzeichen bestätigt. Das Verwachsen der rechten und linken Hälften 

des Kieferapparats, das Verschmelzen der Maxillae und Praemaxillae 

kommt nicht allein bei Plectognathi, sondern auch in anderen 

Fischgruppen vor. Deshalb kann ich die Plectognathi auf Grund 

des Verschmelzens der Maxillae und Praemaxillae keineswegs als 

ein Ganzes absondern. Da wir aber andere Merkmale gefunden 

haben, welehe diese Gruppe zu einem Ganzen verbinden, so kónnen 

wir nach dem Unterschiede der Kieferstruktur die Plectognathi 

systematisieren. Hier sehen wir nochmals, dass dieselbe in zwei 

Abteilungen zerteilt werden kann: einerseits sind Formen ohne 

Zähne, mit einem Schmelzrande an den Kiefern und andererseits— 

Formen mit Zähnen vorhanden. Orthagoriseus, Tetrodon, Diodon 

stehen in der ersten, Balistes, Monacanthus, Triacanthus und Ostra- 

cion—in der zweiten Abteilung. Diodon steht in der ersten dem 

Orthagoriseus näher, als Tetrodon, bei welchem beide Hälften un- 

verschmolzen bleiben. Dem Vorhandensein einer Trituralfläche bei 

Orthagoriscus und Diodon schreibe ich keine besondere Bedeutung 

zu, da einige Arten der Gattung Tetrodon solche Flüchen—-wenn 
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auch in schwach entwickelter Form— besitzen. Der: Umstand, dass 

die Maxillae und Praemaxillae bei Triacanthus unverschmolzen 

bleiben, hat eine besondere Bedeutung. 

Die Ethmoidalregion. 

Nach der Struktur der Ethmoidalregion kónnen in der Gruppe 

noch einige Einteilungen gemacht werden. Eine schwach entwickelte 

Ethmoidalregion und das Fehlen des Vomers kennzeichnen Tetrodon 

und Diodon; an diese stösst Orthagoriscus mit schwach entwickelter 

Ethmoidalregion und einem sehr kleinen Vomer an. Eine stark aus- 

gebildete Ethmoidalregion und ein gut entwickelter, stäbchenförmi- 

ser Vomer mit breitem Vorderende stellt Balistes, Monacanthus und 

Triacanthus einander nahe. 

Ostracion, welcher eine stark entwickelte Ethmoidalregion, aber 

keinen Vomer hat, steht abgesondert. Triodon gehört die Mittel- 

stellung zwischen der Gruppe Diodon — Tetrodon. einerseits und 

Balistes—Monacanthus—Triacanthus andererseits. 

Die orbito-temporale Region. 

Die Struktur dieser Region—eine starke Entwickelung derselben, 

das Fehlen der Alisphenoiden und des Orbitosphenoideum, unge- 

schlossene Orbiten, welche nur hinten durch das Prooticum begrenzt 
sind— gestattet es Tetrodon und Diodon zusammenzubringen. Eine 

schwach entwickelte orbito-temporale Region, welche durch das 

Prooticum nieht nur hinten, sondern auch unten abgegrenzt, wird, 

und geschlossene Orbiten kennzeichnen ;Balistes, Monacanthus und 

Triacanthus. ps 5 

Bei Orthagoriscus ist die orbito-temporale Region stark entwickelt 

und durch das Prooticum nur von hinten begrenzt, wodurch er der 

Gruppe Diodon-Tetrodon nahe steht; doch gibt ihm das Vorhanden- 

sein gut ausgebildeter .Alisphenoidea und des Orbitosphenoideum 

eine abgesonderte Stellung. Ostracion steht der Gruppe Balistes, 

Monacanthus, Triacanthus näher, da seine orbito-temporale Region 

schwach entwickelt ist; aber der Umstand, dass das Prooticum an der 

Bildung nur der hinteren Orbitenwandung beteiligt ist, nähert ihn 

der Gruppe Tetrodon—Diodon. Wir finden uns hier nochmals vor 
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einer Grundschwierigkeit der Methodologie. Welche Bedeutung z. B. 
kann das Fehlen der Alispheneidea und des Orbitosphenoideum bei 

einigen Formen und das Vorhandensein dieser Knochen bei anderen 

haben? Können diese Fische, ungeachtet dieses Unterschieds, in 

dieselbe Gruppe zusammengezogen werden? Der verhältnissmässige 

Wert der einzelnen Merkmale bleibt uns vollkommen unbekannt, 

und wir besitzen über diesen Gegenstand, besonders in Betreff 

der Fische, gar keine Arbeiten. Der ganze Wert unseres ,Stamm- 

baumes“ hängt indessen einzig davon ab, welchen Wert wir den 

einzelnen Merkmalen verleihen. Die vorgefasste Meinung spielt auch 

in diesem Fall eine grosse Rolle. Hätten wir bei einigen Familien, 

oder Ordnüngen accessorische Teile des Rückenmarks gefunden und bei 

anderen nicht, so würden wir diesem Merkmale eine grosse Bedeutung 

zuschreiben und. wo wir dasselbe bei verschiedenen Individuumen 
derselben Art finden, lassen wir es unbeachtet. 

Die Gehórregion. 

Die Struktur der Gehörregion zeichnet sich durch einige Merk- 

male aus, welche darauf weisen, dass alle Pleetognathi in. dieselbe 

Gruppe zusammengefasst werden können. Alle Formen derselben 

haben ausserordentlich grosse Epiotica und bei allen ist nicht allein 
das Pter- und Sphenoticum an der Befestigung des Hyomandibulare 

beteiligt, sondern auch das Prooticum. Es finden sich aber auch 

in dieser Region Merkmale, welche es gestatten, die Hauptgruppe 

in zwei Teile zu zerlegen; einerseits stehen Orthagoriscus, Tetrodon 

und Diodon einander nahe, da sie kein Opisthoticum, keine Parie- 

talia besitzen und ihre obere Gehörregion vorn nicht geschlossen 

ist; andererseits sehen wir, dass Balistes, Monacanthus, Triacanthus 

und vielleicht auch Ostracion ein Opisthotieum besitzten und dass 

ihre Gehörregion vorn durch die verwachsenen Prootica geschlossen 

ist. Parietalia besitzt nur Balistes, und selbst ‘dieser nur rudi- 

mentäre, im Schwinden begriffene. 

Die Occipitalregion. 

" Nach der Struktur der Occipitalregion zerfällt sich die Gruppe 
ebenfalls in dieselben zwei Abteilungen. Orthagoriscus, Tetrodon, 
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Diodon haben unten am Basioccipitale keine Rinne; Balistes, Mo- 

nacanthus, Triacanthus, hingegen, besitzen eine solche. 

Der Palatemandibularbogen. 

Die Struktur des Palatomandibularbogens weist auf dieselbe Ein- 

teilung: bei Orthagoriseus, Tetrodon, Diodon sind die Palatina mit 

dem Vorderende des Schädels fest verwachsen und sehr massiv, 

bei Balistes, Monacanthus, Triacanthus und vielleicht auch bei Ostra- 

cion sind diese Knochen sehr klein und mit dem Schädel nur 

schwach, durch Bindegewebe und nicht durch eine Naht verbunden. 

In der ersten Gruppe steht Diodon etwas abgesondert, da seine 

Palatina nicht an das Mesethmoideum, sondern an die Frontalia 

und an das Vorderende des Parasphenoideum befestigt sind. In der 

zweiten Gruppe scheiden sich Triacanthus und Ostracion aus, welchen 

das Symplecticum fehlt. 

Der Deckapparat. 

Die Struktur des Deckapparats scheint ebenfalls für die Vereini- 

gung genannter Formen in ein Ganzes zu sprechen, da sie alle eine 

feste Verbindung des Praeoperculum mit dem Hyomandibulare und 

dem Quadratum (mit Ausnahme von Ostracion) und eine höchst 

eigenartige Struktur des stübchenartigen Interoperculums aufwei- 

sen. Bei Ostracion fehlt eine feste Verbindung des Praeopereulum 

und der Hyomandibulare, welche bei anderen Gruppen hingegen 

vorkommt, z. B. bei Siluroidei. Demzufolge hat genanntes Merk- 

mal keine Bedeutung. 

Der Kiemenapparat. 

Durch die Struktur seines Kiemenapparats erscheint Orthagoris- 

cus mola von den übrigen abgesondert, da seine Kiemen nicht an 

die Kiemenbogen, sondern an besondere Knorpel befestigt sind. . 

Bei Diodon und Tetrodon ist der erste Kiemenstrahl breiter, wo- 

durch sie ebenfalls ausgeteilt werden. Balistes, Monacanthus, Tria- 

canthus, Ostraeion bilden eine abgesonderte Gruppe, Triodon, bei 

welchem der erste Strahl nur unbedeutend breiter ist, kann als 

Uebergangsform zwischen diesen beiden Gruppen stehen. Bei Ortha- 

goriscus ist der Strahl nicht breiter. 
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Dieses Merkmal scheint auch bedenklich; das Vorhandensein von 

„gular plates“ charakterisiert die Knochenganoiden, und diesem 

Merkmale wird in einigen Füllen (Einteilung der Hauptgruppen) 

eine grosse systematische Bedeutung eingeräumt. Was sehen wir 

e aber im vorliegenden Fall? Wäre es nicht geboten, auf Grund 

dieses Anzeichens, Tetrodon und Diodon aus unserer Gruppe gänz- 

lich auszuteilen? Und ist es, vom methodologischen Standpunkte aus 

nicht sonderbar, dass ein in manchen Fällen wichtiges Merkmal in 

anderen dagegen seine Bedeutung verliert? Wo befindet sich das 

Kriterium zur Beurtheilung der Wichtigkeit eines gewissen Merkmals? 

Die Struktur des Kiemenapparats bei Orthagoriscus ist ausseror- 

dentlich schwer zu erklären. Nicht mindere Schwierigkeit bietet auch 

die Festlegung der systematischen Stelle dieses Fisches. Soviel mir 

bekannt, steht diese Erscheinung in der Klasse der Fische ganz 

vereinzelt, und wenn der Kiemenapparat von Diodon—Tetrodon von 

demjenigen des Balistes—Monacanthus—Triacanthus— Ostracion nicht 

schwer abzuleiten ist, so kann hingegen der Kiemenapparat von 

Orthagoriscus weder von dem einen, noch von dem anderen dieser 

Typen abgeleitet werden. Zwar stehen die Kiemenbogen des Ortha- 

goriscus denjenigen von Diodon ziemlich nahe, doch bleibt es frag- 

lich, auf welchem Wege die Befestigung der Kiemen an besondere 

Knorpel von unbekannter morphologischer Bedeutung, anstatt an 

die Bogen selbst, zu Stande gekommen ist. Ich glaube, dass zwei- 

erlei Fälle dabei vorausgesetzt werden müssen: entweder steht 

Orthagoriseus zu den übrigen Plectognathi in keinerlei Verwandt- 

schaftsbeziehungen und muss auf Formen mit &usserem Kiemen- 

bogen zurückgeführt werden, d. h. auf die Selachii, wozu, wenn 

die nötigen Merkmale gewährt werden, bei einiger Einbildungskraft 

manche Gründe ausgefunden werden könnten; oder es liegt uns ein 
glänzendes Beispiel der Plastizität der Organismen vor und der 

Fühigkeit derselben in der Struktur der Organe selbst einer eng 

begrenzten Gruppe ungemein starke Schwankungen zu erzeugen. 

Sowohl durch die eine, als auch durch die andere dieser Erklä-. 

rungen wird aber die ,phylogenetische Methode“ untergraben. Neh- 

men wir die erste an, so müssen wir die Möglichkeit einer kolos- 

à salen Konvergenz der Organismen verschiedenen Ursprungs zullas- 

sen. Der Reichtum an Knorpel im Skelet, das äussere, Plakoid- 

schuppen ähnliche Skelet, die Struktur des Gehörlabyrinths sind 

23 
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Merkmale, welche Orthagoriscus mola den Selachii nahe stellen; 

und dennoch ist er nach seiner übrigen Organisation ein währer 

Knochenfisch, und die äusserst feine Struktur seines inneren Skelets 

ebensowohl als manche andere Merkmale stellen ihn den Plecto- 

gnathi nahe. Ist aber eine dergleiche Konvergenz möglich, so fragt 

es sich, welchen Wert die phylogenetische Methode haben kann, 

welche nach der Aehnlichkeit auf die Verwandtschaft schliesst? 

Nehmen wir die zweite Erklärung an—eine kolossale Plastizität — 

so wird ebenfalls die Gesetzmässigkeit der phylogenetischen Systeme 

erschüttert, da bei einer so ausserordentlichen Plastizität, bei so 

starken Schwankungen der Organisation, welche ohne alle Zwischen- 

stufen, ganz plötzlich eintreten, die Rolle der Vererbung alle Be- 

deutung verliert. Und gerade auf dem Werte der letzteren ist ja 

die phylogenetische Methode gegründet. 

Die Rippen und die Wirbelsäule. 

Das Fehlen von Querfortsützen und Rippen bei Orthagoriscus, 
Diodon, Tetrodon (auch bei Ostracion) und das Vorhandensein gut 

ausgesprochener oberer Rippen bei Balistes, Monaeanthus, Triacanthus 

gestattet auch ebenfalls zwei Gruppen der Plectognathi zu unter- 

scheiden. Orthagoriscus muss jedoch wegen seines gephyro¢erkalen 

Schwanzes abgesondert werden, und das Vorhandensein echter oder 

Pseudospina bifida bei Tetrodon—Diodon verbindet diese beiden 

Formen. Die geringe Anzahl der Wirbel scheint die Gruppe als ein 

Ganzes zu charakterisieren. 

Die Struktur der Wirbelsüule bietet ebenfalls ein Beispiel der 

ausserordentlichen Plastizität der Organismen. Ostracion cornutus 

hat eine bei Teleostei gewöhnliche Verbindung der Wirbel, bei 

Ostracion quadricornis sind sie durch feste, tiefe Nühte verbunden. 

Auf die Verbindungsart der Wirbel legt die vergleichende Anatomie 

einen grossen Wert. Grosse Gruppen von Wirbeltieren werden durch 

Amphi-, Pro- und Opistocoela Wirbel charakterisiert, und hier sehen 

wir eine so ganz verschiedenartige Verbindung der Wirbel bei zwei 

Arten: derselben Gattung. Weist dieser Umstand nicht darauf, wie 

unsicher die Schlüsse sein können, wenn aus der Aehnlichkeit oder 

dem Unterschiede der Struktur auf Verwandtschaft gefolgert wird. 

Weshalb : wird diesem Merkmale in dem einen Fall eine grosse 
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Bedeutung zugeschrieben, und in dem anderen gar keine? Geschieht 

es vielleicht, weil die Gesamtheit der Merkmale in Betracht gezogen 
wird? Was kann aber die Gesamtheit der Merkmale zu bedeuten 

haben, wenn keins derselben als absolutes Kriterium gelten kann? 

Ist diese rein mechanische Lösung der Frage nicht gar zu einfach? 

Der Schultergürtel und das Becken. 

Das Fehlen der Scapulae in dem Schultergürtel und eine vollkom- 

mene Abwesenheit des Beckens und der. Bauchflossen vereinigen 

Orthagoriscus, Tetrodon und Diodon zu einer gemeinsamen Gruppe. 

Das Vorhandensein der Scapulae und des Beckens in Gestalt eines 

langen Knochens verbindet Balistes, Monacanthus, Triacanthus und 

Triodon miteinander. Ostracion muss aus der letzteren Gruppe aus- 

geschieden werden, da er kein Becken hat. 

Es lässt sich also auch nach dem Skelet der Extremitäten die- 

selbe Einteilung in zwei Gruppen feststellen. 

Das Skelet der Flossen. 

Die paradoxale Struktur der paarigen, wie der unpaaren Flossen 

ist besonders interessant. Alle Representante der Gruppe haben 

zergliederte Knochenstrahlen, wie sie für Knochenfische typisch 

sind, die Radialia sind, hingegen, durch ganz kleine Knorpel dar- 

gestellt. Bei Orthagoriseus mola sind, abgesehen von den massiven 

knorpelen Radialia (die der 1-ten Ordnung sind verschmolzen, der 

2-ten—frei), die Flossenstrahlen selbst auf eine ungewöhnliche Art 

angeordnet. Erstens sind dieselben nicht zergliedert, zweitens zeigt 

die mikroskopische Untersuchung der Querschnitte durch die Flosse, 

dass der Knochen sich auf einer Grundlage vom Knorpel entwickelt, 

Kein Teleostier besitzt, soviel mir bekannt, eine derartige Struk- 
tur der Flossen. Ich verzichte darauf, dieser Erscheinung irgend 

welche morphologische Erklärung zu geben. Jedenfalls genügt aber 

diese Eigentümlichkeit der Struktur von Orthagoriscus mola um, 

trotz vieler anderer Aehnlichkeit, diesen Fisch aus der Gruppe 

auszuteilen. Die Struktur der Flossen ceratotrichia (Chondrichthyes), 

actinotrichia (Teleostomi), lepidotrichia (Osteichthyes)—ist ein kon- 

stantes, standhaftes Merkmal, welches grosse Gruppen von Fischen 

charakterisiert. Goodrich sieht es als eins der hauptsächlich | cha- 

23° 
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rakteristischen Anzeichen der Gruppen an. Wenn wir, dessenun- 

geachtet, Orthagoriscus mola zur Gruppe der Pleetognathi rechnen, 

so müssen wir annehmen, dass die Flossenstruktur dieses Fisches 

von einer aussergewöhnlichen Variabilität und Plasizität der Organis- 

men zeugt. Dieser letzte Umstand kann wohl schwerlich als Stütz- 

punkt der phylogenetischen Methode auftreten. 

Die Muskulatur. 

Das Schwinden von nahezu allen Muskeln des Rumpfes veran- 

lasst auch die Absonderung von Orthagoriseus mola aus der Gruppe 

der Pleetognothi, obgleich dieses Merkmal ebenso gut der Degene- 

ration dieses Fisches zugeschrieben werden kann. 

Das zentrale Nervensystem. 

Durch die Degeneration kann auch (doch nur vermutlich) die 

Struktur des zentralen Nervensystems erklärt werden, welche 

ebenfalls eine Einteilung dieser Gruppe in zwei Abteilungen ge- 

stattet: einerseits stehen Orthagoriscus, Tetrodon, Diodon, Ostracion, 

welche ein sehr kurzes—und andererseits— Balistes, Monacanthus, 

Triacanthus, welche ein langes Rückenmark haben. Das Aeussere 

des zentralen Nervensystems ist bei allen Plectognathi ein für Te- 

leostei typisches. Doch weist die innere Struktur einen grossen 

Unterschied auf: bei Orthagoriscus und Tetrodon (welche beide nur 

allein untersucht worden sind) ist die graue Substanz von der 

weissen nicht deutlich abgesondert. B. Haller ist der Ansicht, dass 

Orthagoriscus in dieser Beziehung sogar eine niederere Stellung 

einnimmt, als Amphioxus. Ist dieser Umstand als Resultat der 

Degeneration, oder als palingenetisches Merkmal zu betrachten? 

Wir besitzen keine direkten Angaben um die Frage zu beantworten. 

Die vorhandenen indirekten Daten weisen darauf, dass hier viel- 
mehr ein Fall der Degeneration vorliegt, da Orthagoriseus mola 

auch noch ausserdem andere degenerative Merkmale aufweist. Es 

muss jedoeh zugegeben werden, dass wir uns zum Beweis des de- 

generativen Charakters des zentralen Nervensystems auf andere 

degenerative Anzeichen berufen—auf die grosse Quantität von Knor- 

pél, auf den Bau des Labyrinths u. s. w.; um aber den degene- 

rativen Charakter dieser letzteren Merkmale zu beweisen, berufen 
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wir uns wieder auf das zentrale Nervensystem. Wir besitzen hier 

also keine sicheren Kriterien. 

Auch muss noch bei Orthagoriscus n eine ungemein starke 

individuelle Variabilität hingewiesen. werden, welche sich dadurch 

kund tut, dass bei den verschiedenen lan bald paarige 

Verdickungen an der oberen Fläche des Rückenmarks vorhanden 

sind, bald aber fehlen. Auf die Beurteilung der phylogenetischen 

Methode wird weiter unten eingegangen. 

Leider ist die histologische Struktur des zentralen Nervensystems 

der Gruppe Balistes-Monaeanthus-Triacanthus und Ostracion von 

keinem Forscher untersucht worden; ich selber besass nicht das 

nötige Material. 

Die Sinnesorgane. 

Die Lösung der Frage, ob die primitive Struktur einiger Sinnes- 

organe wirklich als primitiv, oder als Resultat der Degeneration 

derselben anzusehen ist, bietet auch Schwierigkeiten dar. Bei 
Orthagoriscus sind nämlich Sacculus und Utriculus nicht abgetrennt, 

was bei keinem anderen Fische vorkommt, mit Ausnahme der 

Lophobranchii, bei denen der obere und untere Teil des Gehör- 
organs nicht abgeteilt sind. Da bei Orthagoriscus überdies auch 

noch Lagaena von Sacculus nicht abgetrennt ist, so steht das Ge- 

hörorgan desselben noch niedriger, als das der Büschelkiemer. 

Ostraeion und Tetrodon gleichen in dieser Beziehung dem Ortha- 

goriscus, da bei denselben der Kanal zwischen Lagaena und Sac- 

eulus sehr weit ist. Das Fehlen der Macula neglecta bei Orthago- 

riseus, Tetrodon, Ostracion ist auch ein Merkmal, durch welches 

diese Gattungen (mit den Lophobranchii) sich von allen übrigen 

Fischen auszeichnen. Durch das Fehlen der Otoliten bildet Ortha- 

goriseus eine Ausnahme von allen Teleostei. Die Lage des Gehör- 

labyrinths im Schädelraume ähnelt dem, was wir (nach Thomson) 

bei der Chimäre sehen. 

Wie müssen nun die beschriebenen Eigentümlichkeiten der Struk- 

tur des Gehörlabyrinths bei Plectognathi beurteilt werden? Da Ortha- 

goriseus, Tetrodon und Ostracion in dieser Beziehung viel Gemein- 

sames haben, so haben wir, der phylogenetischen Methode zufolge, 
einigen Grund anzunehmen, dass diese Gattungen in Verwandt- 

schaftsbeziehungen zu einander stehen.. Ferner ist es richtiger, die 
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vereinfachte Anordnung des Gehórorgans als Degenerationszustand 

anzusehen, da eine derartige Struktur des Labyrinths gerade bei 

degenerierenden Formen, wie Ostracion, Orthagoriscus, Diodon, 

Tetrodon vorkommt. Wir besitzen übrigens keine sicheren Daten 

zur Lósung dieser Frage, umsoweniger, als die Struktur des Laby- 

rinths bei Balistes, Monacanthus und Triacanthus unbekannt bleibt. 

Die Struktur des Geruehorgans hei Tetrodon erscheint offenbar, wie 

es P. Wiedersheim gezeigt hat, als Resultat der Degeneration, 

welche durch die Modification dieses Organs von seiten der Kiemen- 

muskulatur veranlasst wird. 

Die Verdauungsorgane. 

So weit dieses System von mir untersucht werden konnte, zeugt 

es zu Gunsten der Verbindung der Gruppe in ein Ganzes: Magen 

und blinde Anhänge fehlen, eine Pseudokloake und eine dicke 
Schwimmblase sind vorhanden. Letztere fehlt jedoch bei Orthago- 
riscus mola. Wie ist dieser Umstand zu erklären? In anderen 

Fällen dient die Schwimmblase als Unterscheidungspunkt bei der 

Klassification; es werden Fische mit offener Schwimmblase, mit 

abgeschlossener Schwimmblase u. s. w. unterschieden. Welche Bedeu- 

tung kann im vorliegendem Fall die vollständige Abwesenheit dieses 

Merkmals haben? | 

Das Urogenitalsystem. 

- Die Struktur dieses Systems konnte ich nur ganz oberflächlich 
untersuchen. Es kann jedoeh die Lage der Niere unmittelbar am 

Kopfe, bei Orthagoriscus, Balistes und Monacanthus, durch die 

Form des Kórpers und der Leibeshóhle erklürt werden. 

Das Herz hat bei Orthagoriscus eine für Teleostei typische Struktur. 

In Anbetracht der Angaben, welche aus dem vergleichenden Stu- ' 

dium der Pleetognathi zu ziehen sind, kann ich folgende Schlüsse 

darlegen. 

1) Wird die phylogenetische Methode angewendet und die Aehn- 

lichkeit als Zeugnis der Verwandtschaft angesehen, so kann aner- 

kannt werden, dass die Plectognathi eine einheitliche Gruppe bilden, 

d. h. dass sie durch Blutverwandtschaft verbunden sind. Als Stamm- 

form, von welcher die ganze Gruppe ihren Ursprung führt, kann 
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nächsten stehen musste. Zu Gunsten dieser Ansicht könnten fol- 

sende Erwägungen angeführt werden: die Hüllen des Triacanthus 

weichen von dem allgemeinen Typus der Plectognathi nur unbe- 

deutend ab, der Knochen ist für die ganze Gruppe charakteristisch, 

es sind zwei Rückenflossen vorhanden, ebenso wie ein Becken mit 

Rudimenten von Bauchflossen, die Maxillae und Praemaxillae sind 

nicht verschmolzen; es sind echte obere Rippen vorhanden. Die 

Charakteristik der Stammform wäre folgendermassen anzugeben: 

zwei Rückenflossen, von denen die vordere stachelig ist; Bauch- 

flossen an der Brust wie bei den Barschfischen; die Maxillae und 

Praemaxillae nicht verschmolzen, Palatina—beweglich; das Skelet 

zum grössten Teil aus Knorpel, oder aus von feinen Knochenbalken 

durchwachsenem Knorpel gebaut; das äussere Skelet aus einzelnen 

feinen Dentinzäckchen. Die meisten primitiven Merkmale hat Tri- 

acanthus beibehalten, doch sind manche derselben—die Knochen- 

struktur, die Beweglichkeit der Palatina, die Rudimente des Be- 
ckens, die Rippen—auch bei anderen Formen erhalten geblieben: 

bei Balistes, Monacanthus. Andererseits ist der Typus Diodon- 

Triodon dadurch entstanden, dass die Zahl der Knochenbalken sich 

vermehrte, das Becken, die Bauchflossen und die verschmolzenen 

Dorne schwanden, Maxillae und Praemaxillae miteinander, und 

Palatina mit dem Schädel verschmolzen. Die teilweise Entwicke- 

lung der Merkmale dieser letzten Gruppe und eine teilweise Erhal- 

tung des Typus der Stammform (der Knochen), zugleich aber eine 

vollständige Degeneration bildeten den Typus des Orthagoris- 

cus. Ostracion, endlich, entstand infolge einer übermässigen Ent- 

wickelung des Hautskelets, welche die Reduktion des inneren Skelets 

veranlasste. Das Schema der Verwandtschaftsbeziehungen könnte 

durch folgenden ,phylogenetischen Stammbaum“ bezeichnet werden: 

.Tetrodon Diodon Triodon Orthagoriscus Balistes Monacanthus Ostraciom 

Triacanthus 

Der Vorfahr 
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Da ich indessen schon oben die Richtigkeit von Stammbäumen im 
allgemeinen bezweifelte; da unsere Angaben bei weitens nicht voll- 

ständig genug sind um solche Systeme darzustellen; da uns die 

Angaben mangeln, um den verhältnissmässigen Wert der verschie- 

denen Merkmale zu beurteilen; da die Daten, welche das „Homolo- 

gisieren nach Augenmerk ohne Entwickelungsgeschichte uns bietet, 

irrtümlich sind“—so finde ich es unmöglich dem angeführten genealo- 

gischen Baume die reelle Bedeutung eines Stammbaumes zuzuschrei- 

ben, und glaube, dass es richtiger ist sich mit dem Hinweis auf 

die Aehnlichkeits- und Unterschiedspunkte zu begnügen und sich 

jeglicher Schlussfolgerungen in Betreff der Verwandtschaft zu ent- 

halten. Das Schema muss ganz einfach die Verhältnisse der Orga- 

nisation der Representanten dieser Gruppe ausdrücken. In diesem 

Fall muss das Wort ,Vorfahr* durch das Wort ,Plectognathi* 

ersetzt werden, und die alte Klassifikation von Hollard erscheint 

mir vollkommen begründet. Nachstehend führe ich dieselbe an 

Unterklasse Ordnung Unterordnung Familie Triacanthus 

Teleostei Plectognathi Sclerodermi | Balistidae | Monacanthus 

oder ) Balistes 
Echinoidei | Ostraciontidae } Ostracion 

| Loganiosomes } Triodon 

Gymnodontes : 
À | Spherosomes \ len 

Diodon 

Ellipsomes } Orthagoriscus. 

Wir besitzen noch gar keine Angaben, um weiter zu gehen und 

nach der Aehnlichkeit auf Verwandtschaft zu schliessen. Ist es 
„möglich“ oder „unmöglich“ sich vorzustellen, dass in zwei, oder 

in mehreren Gruppen ein ähnliches Hautskelet sich selbständig 

entwickelt hat? Wenn wir den Gegenstand gewissenhaft betrachten, 

so müssen wir gestehen, dass die Tatsachen keineswegs unbedingt 

zu der einen, oder der anderen Lösung dieser Frage zwingen. Und 

dennoch kann nur dieser Weg zur Lösung der Frage als streng 

resetzmässig gelten. Ferner können die Strukturtypen des Knochens 

in eine Reihenfolge geordnet werden, an deren einem Ende der 

Knochen von Tetrodon und an dem anderen derjenige von Ortha- 
goriscus mola stehen würden. Ob aber aus diesem Umstande not- 



wendigerweise folgen müsste, dass der eine Typus aus dem anderen 

sich entwickelt hat, oder etwas anderes, glaube ich nicht. Die 
Antwort auf diese Frage könnte nur in der Ontogenese des einen, 

oder anderen Typus im Zusammenhange mit allen übrigen Daten 

der vergleichenden Anatomie ihre Lösung finden. Bis dahin kann 

die Möglichkeit eine Reihenfolge zusammenzustellen noch gar nichts 

beweisen. Solche Reihenfolgen können in beliebiger Anzahl und von 

beliebiger Art aufgebaut werden, da trausitorische Merkmale stets 

leicht zu finden sind; es genügt nur der Aehnlichkeit mehr Be- 

deutung einzuräumen, als dem Unterschiede. Wenn wir uns auch 

ferner nicht mit indirekten, gefolgerten Daten begnügen wollen, 

die ja nur unsicher sein können, muss der Entwiekelungsprozess 

selbst beobachtet werden. Wenn aber der Wert der auf histolo- 

gischer Struktur des inneren und äusseren Skelets begründeten 

Daten sich zweifelhaft erweist, so bleiben uns gar keine beachtens- 

werten Angahen, um die phylogenetischen Beziehungen der Gruppe 

zu beurteilen. Es entsteht nun die Frage, welche Stellung der 

Gruppe in der Abteilung der Teleostei gehören muss? | 

In der lezten Klassifikation von Lankesters Lehrbuch (B. IX) 

bilden die Plectognathi eine Abteilung der Subtribe Chaetodonti- 

formes von der Tribe Perciformes, der Unterordnung Acanthopte- 
rygii, d. h. sie sind den Barschfischen zur Seite gestellt. Meines 

Erachtens ist es aber jedenfalls schwer den Plectognathi diese 

Stellung anzuweisen, da ihr Hautskelet, ebenso wenig als das innere, 

mit demjenigen der Barschfische Etwas gemeinsames hat. Ich bin 

der Meinung, dass die den Plectognathi nahen Formen unter den- 
jenigen Fischen zu suchen sind, welche erstens nicht den Typus 

zikloider, oder ktenoider Schuppen aufweisen und zweitens, kein 

festes, sondern ein weiches inneres Skelet haben. Möglicherweise 

würden sich solehe Formen als Lophobranchii, Lophius u. S. w. 
den Plectognathi näher erweisen. 

2) In dem Organismus ist alles beweglich, alles befindet sich im 

Prozesse der Umbildung, und die Schwankungen des Organismus 

nach der einen, oder anderen Seite kónnen ungemein hoch sein. 

In der Tierwelt sind Mutationen möglich, von denen Orthagoriscus 

mola ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. Das Vorhandensein bei 
einigen Exemplaren dieser Art von paarigen Verdickungen mit 

Nervenzellen im Rückenmark und ein vollständiges Fehlen dersel- 
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ben bei anderen Individuen halte ich für nichts anderes, als eine 

Mutation. Die an meinem Exemplar beobachtete ungewöhnliche 

Struktur des Kiemenapparats hat dieselbe Bedeutung. Sollte es so- 

gar ein allen Individuumen von Orthagoriseus mola gemeinsames, 

von den früheren Forschern unbeachtet gebliebenes Merkmal sein, 

so müsste auch in solchem Fall anerkannt werden, dass dasselbe 

eine Mutationserscheinung vorstellt, da „die verwandten“ Formen 

nichts Aehnliches besitzten. Endlich muss auch ebenfalls als Muta- 

tionserscheinung der Umstand gelten, dass Orthagoriseus mola 

weiche, zerbrechliche Knochen und Orthagoriscus truncatus „echte“ 

(nach Beauregard) Knochen hat. Ein schönes Beispiel solcher scharfer 

Mutationen finden wir bei Ostracion an den Wirbeln der zwei Arten 

cornutus und quadricornis. Die Schwankungen der Parietalia bei 
Balistes haben dieselbe Bedeutung. Alle diese Tatsachen veranlassen 

mich die Möglichkeit ausserordentlich scharfer Schwankungen der 

Organisation anzuerkennen. Durch diesen Umstand wird die Evolu- 

tion erleichtert, aber die Feststellung ihrer Wege, d. h. die Er- 

richtung von phylogenetischen Stammbäumen erschwert. 

Anmerkung. Als Beispiel der. Mutationsschwankungen kann auch 

noch die Makrelle angeführt werden: die aus dem Mittelländischen 

Meer hat eine Schwimmblase, die aus dem Ozean hat keine. 

3) Ich spreche mich hier nicht absolut gegen die Möglichkeit phylo- 

genetischer Schlussfolgerungen aus, doch glaube ich, dass dieselben 

eine grosse Umsicht erfordern; „genetischen Stammbäumen“ muss 

keine reelle Bedeutung zugeschrieben werden, dieses Schema muss 

auch einzig und allein als ein Schema gelten, welches die zukünftige 

wahre Genealogie der Organismen vorbereiten. kann, wenn der Auf- 

bau einer solchen je möglich werden sollte und welches—und das 

ist die Hauptsache — nicht blos auf Verwandtschaftsbeziehungen, 

sondern auch noch auf andere, oft unbekannte, gesetzmässige 

Daten hinweisen. Die Erforschung dieser letzteren (die Einwirkung 

des Mediums, die Korrelation) ist nicht minder: beachtenswert, als 

das phylogenetische Erraten. 

Nachtrag. 

Es ist sehr schwer seine eigenen Irrthümer zu gestehen. Und 

besonders dann, wenn die Schuld nicht ganz an aüsseren Um- 

ständen liegt (z. B. in Schwierigkeiten in der Beschaffung des 
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Materials), sondern auch an mir selbst. Als ich vor drei Jahren 

diese Arbeit ausführte, da hatte ich nicht nur für histologische 
Untersuchungen unbrauchbares Material, sondern wagte es auch 

daraus die Schlüsse machen. Und jetzt muss ich mich selbst seki- 

ren: Die Arbeit zu korrigiren, grössere Ergänzungen in dem Text 

zu machen, die Zeichnungen zu wechseln—ist unmöglich; und doch 

ist das, was ich auf meinen jetzigen Präparaten sehe—etwas ganz 

anderes, als das, was in der vorliegenden Arbeit steht; und irrtüm- 

liche Beobachtungen haben mich auch zum Irrthum in einigen 

Schlüssen führen. Mag es mir vergönnt sein mich damit zu trösten, 

dass nicht ich allein es wagte, mit diesem Material zu arbeiten und 

nicht ich allein nicht das Richtige sah. 

Vor mir liegt eine schon ganz fertige Arbeit über die Knochen- 

entwicklung ‘bei Orthagoriscus mola, in der es mir, wie ich hoffe, 

gelungen ist, endlich diese Frage über die Natur des Orthagoriscus- 

knochens aufzuklüren. Und um den Leser durch die vorliegende 
Arbeit nicht zum Irrthum zu verleiten, will ich hier ganz kurz die 
Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen aufführen. 

1) Die Längs- und Querbalken im „Knochen“ von Orthagoriscus 

mola (und anderen Plectognathen) bestehen aus erobfaserigen, ge- 

flechtartigen Knochen. Sie entstehen durch die Tätigkeit der Osteo- 

blasten, welche reihenweise an den in das Periost hineinragenden 

Enden der Balken sitzen. Zwischen den Osteoblasten ragen aus dem 

Periost in die Balken eine Masse von Bindegewebsfasern hinein. 
Diese letzteren bilden auf Schnitten die fichtenartig von den Balken 

gehende Faserbündel, welche Dr. Nowikoff für Scharpey’sche Fasern 

ansieht. Wie die Färbung von nicht entkalkten Schnitten mit 

Alyzarinum cristallisatum zeigt, sind die Kalksälze nur in diesen 

Balken abgelagert. 
2) Die zwischen den Balken ligende „hyaline Masse“ (welche T 

nenne in der vorligenden Arbeit — „knorpelähnliche Masse“), is 

auch ein Osteoblastenprodukt, welche einen ununterbrochenen Git | 

zes mit den Osteoblasten an den Balkenenden bilden. Die hyaline 

Masse selbst bildet ein ununterbrochenes Ganzes mit der Zone des 
unverkalkten auf die Balken ausgeschiedenen Knochens. Die 
„hyaline Masse“ also ist auch ein unverkalkter umen. obgleich 

mit eigenartigen Eigenschaften. 

3) Zwischen den Osteoblasten an den Balken und der ,hyalinen 
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Masse“ besteht eine mehr weniger grosse Verschiedenheit. Die letz- 

teren sind so zu sagen ,unreife Osteoblasten“, welche bis zu einem 

gewissen Grad den Charakter indifferenter Bindegewebszellen be- 

wahren. Sie werden massenhaft in den. neugebildeten Producte 

eingeschlossen, und verlieren hier ihre Sekretionstätigkeit nicht. 

Das sogleich ausgeschiedene Produkt umgibt sie wie eine Kapsel; 

die Zellen sehen so aus, als ob sie, wie die Knorpelzellen, schrump- 

fen bei der Fixierung; das neuausgeschiedene Produkt hat einige 

chemische Eigenschaften, welche es bis zu einem gewissen Grade 

mit der Knorpelgrundsubstanz in Zusammenhang bringt. Die Osteo- 

blasten in der hyaliner Masse fahren so lange in ihrer Tätigkeit 

fort, bis sie zu Grunde gehen. Niemals sind in der „hyalinen 

Masse“ die echte Knochenzellen. Der Knochen bei Orthagoriseus 

wie bei anderen Plectognathen ist zellenloser Knochen. 

4) Die Fasern aus dem Periost kommen in die „hyaline Masse“ 

nur zufällig. Aber in der Masse selbst entwickelt sich eine feinste 
der Oberfläche parallele Faserung. 

5) Diese ungeheure Masse unverkalkten Knochen ist eine sekun- 
däre Erscheinung, welche mit der Feinheit der Balkenstruktur im 

Zusammenhang steht. Und die Balkenstruktur des Knochens ist 

nieht etwas allein der Plectognathengruppe eigenthümliches, son- 

dern kommt ausserdem bei einer grösseren Menge von anderen 

Fischen vor. Es ist also die Meinung, dass der Knochen, welchen 

wir in dem Supraoccipitale bei Monacanthus sehen als Stammquelle 

gelten muss, jedenfalls nicht begründet. 

6) Der echte, obgleich sehr primitive, Knorpel bei Orthagoriscus 

st von der „hyaline Masse“ sehr scharf unterschieden. 

7) Die Verknöcherungen des Integuments bei Orthagoriscus, Te- 

trodon, Balistes (wegen schlechten Materials nicht genau abgebildet 

sind), bestehen aus sehr grobfaserigem geflechtartigem und parallel- 

faserigem Knochen, welche in der Weise sich entwickeln, dass die 

Osteoblasten die Kittsubstanz (sehr spährliche) ausscheiden, welche 

die Fasern des Bindegewebes, in welchem diese Verknöcherungen 
sich entwickeln, zusammenlebt. Sehr wahrscheinlich, dass „Dentin“ 

bei Ostracion und Diodon—kein Dentin ist, und das, was hier auf 

trockenen Schliffen als Dentinkanälchen erscheint, in frischem Zu- 
stande mit verüstelten Bindegewebsfasern gefüllt ist, wie das in den 

Flossenstrahlenverknöcherungen bei Tetrodon der Fall ist. Also— 
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die Schuppen der Plectognathi haben mit der Placoidschuppe so viel 

wie gar nichts zu thun, und unterscheiden sich nicht prinzipiell von 

den anderen Teleostierschuppen, sondern nur architektonisch. 

8) Ich móchte hier noch auf eine interessante Thatsache hinwei- 

sen, nühmlich, dass während man bei Orthagoriscus den Knorpel 

ziemlich weit zum Ende der Flossenstrahlen verfolgen kann, bei 

Tetrodon hier anstatt des Knorpels ,das blasige Stützgewebe* 

Schaffer’s oder „Vorknorpel“ Studnicka’s vorkommt. 

9) Ebenso wie Herrn D-r Nowikoff war mir die Litteratur über 

Orthagoriseusknochen nicht bekannt. Doch gibt es eine ganze Reihe 

von Arbeiten über diese merkwürdige Gewebe. Liste dieser Litte- 

ratur führe ich hier an. 

10) Es ist schon drei Jahre her, dass ich diese Arbeit geschrieben 

habe, und seitdem sind drei sehr interessante Artikel über die 

Plectognathen von Nils Rosen erschienen. Dieser Verfasser hat 

mehrere sehr interessante Tatsachen gezeigt, nämlich: a) 4 Klappen 

in Conus arteriosus bei Orthagoriseus (Bulbus?) anstatt 2; b) das 

Vorhandensein bei diesem Fisch (wie bei Ganoiden) mehr Klap- 

pen, als bei den Teleostiern; c) das Versehen bei Orthagoriscus 

(nach Miln-Edwards und Parker) der Arteria coronaris mit dem 

Blut aus 1, 2, 3 u. 4 arteriae efferentes, wie bei den Selachiern, 

und nicht nur aus 2, wie bei Teleostei; d) weiter entwickelt sich 

nach diesem Verfasser ,Luftsack" in dieser Gruppe selbstständig, 

und zwar stehen am Anfang der Reihe Orthagoriscus und Lacto- 

phrys, bei welchen der ,Luftsaek* ganz fehlt. Diese Meinung kann 

jedenfalls bestreitet sein; e) bei Tetrodon sind die Lateralvenen 

vorhanden. | 

Diese Tatsachen zeigen einige sehr primitive Merkmale. Doch 

meines Erachtens sind wir und jetzt noch nicht im Stande über die 
Abstammung der Plectognathengruppe Schlüssen zu ziehen. Wir 

wissen, z. D. gar nichts, welchen Werth hat das Vorhandensein 

der Lateralvenen, weil über diesen Merkmal bei Teleostiern wissen 

wir fast gar nichts. | 
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1.—Der Dorn des Orthagoriscus mola im Durchschnitte. 

2.—Innere Struktur des Vomers des Monacanthus penicilligerus. Apo- 

chromat y. 

Taf. IL 
. l.—Der Dorn Orthagoriscus mola im Durchschnitte. 

. 2.— Monacanthus penicilligerus. Basioccipitale im Sagittalschschnitte. 

. 9.— Idem. Der vordere Theil des Mesethmoideum. 

. 4,— Idem. Derselbe bei stärk. Vergrösserung. 

. 5.— Idem. Mesethmoideum im Durchschnitte. 

. 6.—Der Dorn des Tetrodon oblongus im Durchschnitte. 

. 7.—Die Platte aus dem Panzer des Ostracion cornutus im Durchschnitte. 
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. l—Der Dorn des Tetrodon oblongus, sehr junges Stadium, im Durch- 

schnitte. 

. 2--Der Dorn des Monacanthus chaerocephalus im Durchschnitte. 

. 3.—Die Cutis des Orthagoriscus mola im Durchschnitte. 
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. l.—Das Cleithrum des Orthagoriscus mola im Durchschnitte. 

. 2.—Das Mesethmoideum des Balistes caprıscus, im Durchschnitte. 

. 3.— Der Vomer des Balistes capriscus im Durchschnitte. 
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4.—Die Occipitalregion des Tetrodon oblongus im Sagittalschnitte. 

5.—Das Ethmoideum des Ostracion cornutus. 
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1.—Das Cleithrum des Orthagoriscus mola im Tangentialschnitte. 

2.—Die Occipitalregion des Tetrodon oblongus im Durchschnitte. 
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1.—Die Platte des Panzers des Ostacion cornutus im Querschnitte bei stürk. 

Vergrösser. (S. Taf. II, Fig. 7). 

2.—Hin Theil des Brustflasses des ‘Orthagoriscus mola im Durchschnitte. 
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1.—Ein Theil des Brustflusses des. Orthagoriscus mola im Durchschnitte 
bei stärk. Vergrösser. (S. Taf. VI, Fig. 2.) 

2.—Die Occipitalregion des Tetrodon oblongus (adult.) im Durchschnitte. 

Dat. VI. 

3.—Die Wirbel des Monacanthus chaerocephalus (juv.) im Sagittalschnitte. 

2.—Das Supraoccipitale des Monacanthus penicilligerus im Durchschnitte. 
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. 1.—Die Occipitalregion des Tetrodon oblongus (juv.) im Durchschnitte. 

. 2.— Das Supraoccipitale des Triacanthus biaculeatus im Durchschnitte. 

. 3.—Die Occipitalregion des Tetrodon oblongus (juv.) im Durchschnitte. 
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. 10.— L à Das zentrale Nervensystem. 

. 11.—Monacanthus penicilligerus. Das zentrale Nervensystem. 

. 12.—Triacanthus biaculeatus. Die Ethmoidalregion. 
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. 20.— Ostracion cornutus. Der Schultergürtel. 
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Variationen und Störungen des Erdmagnetismus. 

Von Prof, Dr. Ernst Leyst 

in Moskau. 

Lie d TO fold 

Vorgetragen in der Sitzung vom 28. Februar 1913. 

Rinleitung. 

Im Jahrgange 1909 dieses Bulletins, Seite 140—389, habe ich 

die Variationen des Erdmagnetismus auf Grundlage der arithmeti- 

schen Mittel untersucht und zwar mit besonderer Berücksichtigung 

des Fleckenstandes der Sonne und des Zustandes der Atmosphäre 

der Erde. Die vorliegende Arbeit bildet eine Fortsetzung dieser 

Untersuchungen, indem die Variationen behandelt werden, doch 

bei Anwendung anderer Rechnungs-Methoden, welche in Verbindung 

mit dem arithmetisehen Mittel wesentliche Schlüsse in Bezug auf 

die Störungen ziehen lassen. Auf diesem neuen Wege lassen sich 

viele Eigenthümlichkeiten der Störungen ermitteln, die späterhin im 

täglichen Gange der Störungstage ihre Bestätigung und Deutung 

finden lassen. Die in Anwendung gebrachten Rechnungs-Methoden 

gaben deutliche Fingerzeige für fernere Untersuchungen der Störun- 

gen und die Statistik führte dahin, dass ein Versuch der Classifi- 
cation der- Störungen unabweislich war. Störungen sind ebenso 

verschiedenartig wie Wolken, nur mit dem Unterschiede, dass 

darüber kein Zweifel herrscht, was man eine Wolke nennt, dagegen 

hat der Begriff einer magnetischen Störung noch keinerlei Begren- 

24* 
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zung erfahren. Vereinzelte Zacken in den Curven der Magneto- 

graphen wird man schwerlich allemal Störungen nennen, schon aus 

dem Grunde nicht, weil selbst beträchtliche vereinzelte Zacken 

nicht immer ein Hindernis sind, eine solche Curve für einen „Nor- 

maltag“ gelten zu lassen. In den höheren Breiten wären dann auch 

die Störungen die Regel, aber keine Ausnahme. Selbst in Potsdam 

erwies es sich als nothwendig, seit 1905 die Stundenwerthe nicht 

nach dem Augenblick der vollen Stunde zu bestimmen, sondern 

für Stundenabschnitte. Es musste also erst festgelegt werden, was 

man als magnetische Störung bezeichnen soll. Nachdem zahlen- 

mässige Merkmale festgestellt wurden, begannen Untersuchungen 

der Störungen nach den Beobachtungen in Pawlowsk. Im Anschluss 

an diese konnten die Beobachtungen anderer Observatorien nicht 

ohne Weiteres benutzt werden, denn nur die Pawlowsker Beo- 

bachtungen bilden ein homogenes Material für eine lange Reihe 

von Jahren, wenigstens bis zum Jahrgang 1908, der mir noch 

vorlag. Es sind, ohne Ausnahme, stündliche Momentwerthe und die 

Extreme des Tages sind wahre Extreme und nicht Werthe der bei- 

den extremen Stundenwerthe. Grosse Stundenwerthe wurden aus 

den Mitteln nicht ausgeschlossen. 

In den letzten Jahren findet ein Austausch von Reproductionen 

der Magnetographen-Curven verschiedener Observatorien statt und 

es würe sehr wünschenswerth eine Classification der Stórungen auf 

bildlicher Grundlage vorzunehmen. Leider konnte ich diesen Weg 

nicht einschlagen, da solche Reproductionen nur für kurze Reihen 

vorliegen und ausserdem auf buchhändlerischem Wege nicht zu erlan- 

gen waren. Die langjährige Reihe von Magnetographen-Curven in 

Pawlowsk ist ein grosser Schatz, dessen Ausbeute mir nicht 

möglich war. 



CAPITEL I. 

Das arithmetische Mittel und der Centralwerth. 

Alle unsere Kenntnisse der Variationen des Erdmagnetismus be- 

ruhen auf dem arithmetischen Mittel unter der stillschweigenden 

Voraussetzung, dass in der grossen Menge der Einzelwerthe, aus 

denen das Mittel hervorgeht, die Abweichungen über dem Mittel 

und unter demselben der Zahl nach in einem gewissen Gleichge- 

wicht stehen und daher die Art der Berechnung keinen Einfluss auf 

das Resultat habe oder im höchsten Fall einen zu vernachlässigen- 

den. Das arithmetische Mittel ist ein specieller Fall der Potenz- 

mittel und beruht auf der Voraussetzung, dass die Summe der er- 

sten Potenz der Abweichungen der Einzelwerthe von Mittel gleich 

Null oder die Summe der Quadrate derselben ein Minimum sei. 

Von allen Mitteln der (n—1)-ten Potenz der Abweichungen .gleich 

Null oder der n-ten Potenz gleich einem Minimum, sind nur zwei 

Werthe vóllig eindeutig, da.sie aus Gleichungen ersten Grades her- 

vorgehen, die nur eine Wurzel haben, nümlich das arithmetische 
Mittel und der Centralwerth. Der letztere hat eine Summe der 

Abweichungen in der ersten Potenz gleich einem Minimum, folglich 

in der nullten Potenz gleich Null, oder, was dasselbe ist, die Summe 

der positiven Abweichungen A auf der nullten, d.h. + A? ist gleich 

der Summe der nullten Potenz der negativen Abweichungen X—41. 

Jegliche Grösse der Abweichung -|-A oder — A in der nullten Po- 

tenz hat den Werth +-1 oder — 1, daher muss X(-2-1)— X(— 1) 

sein, oder die Anzahl der positiven Abweichungen muss gleich sein 

der Anzahl der negativen. Wir können das Verhältniss in folgen- 

der Weise ausdrücken. Бет (arithmetischen Mittel) |Centralwerlh] 

ist die (Summe) |Anzahl] der positiven Abweichungen gleich der 

(Summe) |Anzahl| der negativen. 

In der Klimatologie sind mehrfach Untersuchungen über das Ver- 

hältniss des arithmetischen Mittels zum Centralwerth, wie auch 

zum Scheitelwerth, angestellt worden, indem die Ungleichheit der 

Anzahl der positiven Abweichungen und der negativen in meist zu 

vernachlässigenden Grenzen behandelt wurde, freilich nicht für den 
täglichen Gang. 
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Solange mehr oder weniger zufällige Unterschiede auftreten, ist 

denselben wenig Beachtung zu schenken; sollten aber diese Unter- 
schiede einen systematischen Character haben, dann müssen sie 

möglichst eingehend behandelt werden, denn die systematischen 

Differenzen können uns Fingerzeige für eingehendere Untersuchun- 

gen geben. 

Es kann einem einzelnen Forscher nicht zugemuthet werden, für 

viele Orte und für viele Jahre Centralwerthe zu berechnen, um sie 

mit den fertig berechneten arithmetischen Mitteln zu vergleichen, 

und daher erachte ich es für genügend hier einige Stichproben an- 

zuführen, um die Zweckmässigkeit einer solchen Erörterung der 

Frage klarzulegen. 

Als Material für diese Untersuchung dienten die Beobachtungen 

von Pawlowsk; sollten andere Observatorien andere Resultate ge- 

ben, wofür Anzeichen vorliegen, so wäre das ein neuer Wegweiser 

für fernere Untersuchungen zwecks Ermittelung der Ursachen der 

Verschiedenheit. Die Pawlowsker Beobachtungen haben den Vor- 

theil, dass in diesem nördlich gelegenen Observatorium alle Unregel- 

mässigkeiten schärfer, als in südlichern, auftreten und daher leichter 

zu verfolgen sind. 

Massgebend bei der Auswahl der Monate war die Grösse und 

die Anzahl der Störungen. Benutzt wurden, wie in allen andern 

Theilen der vorliegenden Arbeit, die Beobachtungen der Jahre 1885 

bis 1908; die früheren Jahre sind für solche Arbeiten sehr un- 

bequem, da die Einzelwerthe in Abweichungen vom Tagesmittel 

und nicht vom Monatsmittel gegeben sind; die späteren Jahre 1909 

und weitere waren bis zum Abschluss der Arbeit (Januar 1913) 

noch nicht erschienen. Von diesen 24 Jahren hatte das Jahr 1892 

die meisten grossen Störungen und das Jahr 1901 die wenigsten. 

Der Monat März hat durchschnittlich die meisten und der Monat 

Juli die wenigsten grossen Störungen und daher wurden die Monate 

März und Juli sowohl in dem Jahre 1892, als auch im Jahre 1901 

besonders betrachtet, während andere Monate beiläufig ausgewählt. 

wurden. 



Declination in Pawlowsk. 

März. Mus: 
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Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Einheit 0,0001 mg. mm. sec. 
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Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

Einheit 0,0001 mg. mm. sec. 

Juli. M à r z. 
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Pawlowsk, December 1883. 

Vertieal-Intensität. 
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Pa wo) ws ke 
QV: Potsdam. 

: = März 1892. Ver- | 

Januar 1902, | Februar 1892, März 1886 | „;cal-Intensität 
SERENA Horizontal- Vertical- 0.43... C 
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Bien 0.6 — 0.7 —0.1| 11| 96|—15 11) 19|— 8] 419| 412| 0 

би» CAI OMAN Te] 6 PAS ns Apel A131 

ie e208 ИН. IGE 7019| 768 4091 410, 131 

guess eg soles M 171° a) 8 1A 6| 409 408) в 

BREE | Es HER ATQUE 19 MO TITRE AG UE EST 117207) A04. 3. 
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Vor Allem zeigt sich ein täglicher Gang in den Differenzen der 

Centralwerthe und der zugehörigen arithmetischen Mittel oder mit 

andern Worten der tägliche Gang ist nach den Centralwerthen ein 
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anderer, als nach den arithmetischen Mittelwerthen. Weiter zeigt 

es sich, dass die Differenzen, oder die Verschiedenheit des täglichen 

Ganges, zur Zeit der Störungsperioden viel grösser ist, als zur 

magnetisch ruhigen Zeit, was auf einen engeren Zusammenhang mit 

den Störungen schliessen lässt. 

Die Deelination ergab im März 1892 (Störungsperiode) Abwei- 

chungen der Centralwerthe von arithmetischen Mitteln von + 2’.7 
bis — 1'.5, im März 1901 nur von + 1'.4 bis — 0.5; die Schwan- 
kungen betragen somit im März 1892 im Ganzen 4.2, im März 

1901 nur 1'.9. Ebenso findet man im Juli 1892 (Störungsperiode) 

Schwankungen ven 3'.6, dagegen im Juli 1901 nur 0'.7. Besonders 

bemerkenswerth ist es, dass die Nachtstunden (vom Abend bis 

Morgen) gróssere Verschiedenheiten aufweisen, als die Tagesstun- 

den, wobei die Centralwerthe im Laufe der Nacht in der Stórungs- 

zeit sich mehr dem Character der ruhigen Zeit anschliessen, als 

die Mittelwerthe. Daraus würde folgen, dass man mit den Central- 

werthen eine regelmässigere Form der Tagescurve auch in der 

Störungsperiode finden könne, was beim arithmetischen Mittel we- 

niger der Fall ist, da ein stark gestórter Werth das arithmetische 

Mittel um einen grossen Betrag ändert, den Centralwerth aber nur 

um einen Beobachtungswerth verschiebt oder gar unverändert lässt. 

Ein aufmerksames Studium der Unterschiede zwischen den Central- 

werthen und arithmetischen Mitteln gestattet gewisse Schlüsse auf 

die Form der Stórungscurve. In dieser Beziehung sind die Nacht- 

werthe der Declination lehrreich genug. Beachtet man z. B. das 

Abend-Minimum im März. In dem Stórungsjahr ist es das Haupt- 

minimum (— 3.9) und überragt das Abendminimum im März 1901 

(—1.6) um 2’.3. Obgleich die Maxima und Minima in den Reihen 

der Centralwerthe und der arithmetischen Mittel an den Tagesstun- 

den fast gleiche Werthe haben, tritt bei den Centralwerthen nur 
ein schwaches Abend-Minimum ein. Daraus folgt, dass bei den 

Störungen die einzelnen Stundenwerthe der Declination viel weiter 

nach Osten abgelenkt wurden, als nach Westen. Dasselbe zeigt sich 

sowohl im März, als auch im Juli. Ein ferneres Beispiel lässt sich aus 

der Zeit von 8 a. m. bis 12”. p. m. herauslesen, wo der magnetische Me- 

ridian nach den arithmetischen Mitteln schneller nach Westen geht, als 

nach den Centralwerthen, woraus geschlossen werden kann, dass 

bei den Störungen die einzelnen Ausschläge nach Westen stärker 
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sind, als nach Osten, oder, dass am Tage die stärkeren Ausschläge 

nach Westen und in der Nacht nach Osten gehen. Diese Schlussfol- 

gerung ist nicht nur auf die vorliegenden Tabellen aufgebaut, sondern 

wird auch auf anderer Weise weiterhin bestätigt. Die angeführten 

Daten für December 1888 und Januar 1902 bestätigen es ebenfalls. 

Die Horizontal-Intensität im März 1892 hat in den Nachtstunden 

sehr niedrige Werthe, die sogar unter dem Tagesmittel stehen. 

Theilweise findet sich dasselbe im Februar und Juli desselben Jahres. 

Die Centralwerthe sind in den drei Monaten in den Nachtstunden 

durchweg positiv und gross, was darauf hinweist, dass die vielen gros- 

sen Stórungen dieser drei Monate des Jahres 1892 in den Nachtstunden 

geringe Horizontal-Intensititen hatten. Der Februar 1892 hatte für 

SE DANIA 

den Centralwerth . . ... +87 
das arithmetische Mittel. — 57 x. 

Im December 1888 geht die Horizontal-Intensität in den Stunden 4”, 5” 
und 6” p. m. stärker herunter, als sonst, aber die Centralwerthe fol- 

gen dieser Depression nicht und bleiben in gewóhnliehen Grenzen. 

Die Vertical-Intensität scheint die interessantesten Schlüsse zu 

gestatten. Bevor ich über diese spreche, möchte ich auf die meiner 

Arbeit ,Die Variationen des Erdmagnetismus* im Bulletin de la 

Société Imp. des Naturalistes de Moscou, Année 1909, beigefügte 

Curventafel X 4 hinweisen. Je nach den Zustünden der Sonne und 

den erdatmosphärischen Verhältnissen senkt sich das Nacht-Mini- 

mum 1"— 4^a. m. und hebt sich das Abend-Maximum um 6" p. m., 
wobei Verhältnisse, als grosse Zahl von Sonnenflecken und reiner 

Zustand der Atmosphäre (hoher Luftdruck), ein tiefes Minimum und 

hohes Maximum in den arithmetischen Mitteln hervorrufen. Hier 

finden wir, dass die Centralwerthe diese tiefen Minima und hohen 

Maxima, weder im März und Juli 1892, noch im December 1888 

und März 1886 haben. Diese starken Extreme entstehen also haupt- 

. sächlich durch die Berechnung der arithmetischen Mittelwerthe, die 

den einzelnen sehr starken Stóssen vollen Spielraum geben. Da- 

purch wird auch die Richtung dieser starken Stösse gegeben, die 

in der Nacht die Vertical-Intensität von 9"p. m. bis 8^ a. m. ver- 
mindert und am Tage. vergrössert. Wie sehr sich dabei die Tages- 

urve veründert, ersieht man aus der Amplitude dieser Curve. 
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Marz 1892. -Centralwerth =) 6 298 37 Y 

Arithmetisches Mittel . . . 61 

Julit:1992;5 m entralwerth =! 5993 Umm 241 

Arithmetisches Mittel . , . 50 

Marzi 188069 Centralwerth 9's) 085623908 17 y 

Arithmetisches Mittel . . , 397 

Für den März 1892 leitete ich die Centralwerthe der Vertical- 

Intensität in Potsdam ab und theilte dieselben in der letzten Ta- 

belle mit (Seite 379). Nebenbei stehen auch die arithmetischen Mittel 

und die Differenzen. Auch in Potsdam finden wir, dass in den Nacht- 

stunden von 9" p. m. bis 8" a. m. die Centralwerthe bis zu 10 y höher 
sind, als die arithmetischen Mittel und, ganz wie in Pawlowsk, die 

einzelnen Stósse der März-Störungen vom Jahre 1892 in diesen Nacht- 

stunden die Vertical-Intensität so stark verringerten, dass die arith- 

metische Tagescurve für die Nachtstunden so sehr tief herabgeführt 

wurde. Ein Vergleich der Differenzen in Pawlowsk und Potsdam zeigt, 

dass dieser Einfluss in Pawlowsk stürker war, als in Potsdam. 

Ebenso bemerkenswerth ist es, dass in den erdmagnetisch ruhi- 

gen Jahren 1888 und 1901 die Differenzen zwischen den Central- 

werthen und arithmetischen Mitteln in den Grenzen 3-2! und 

— 21 liegen, nur im März 1901 kommt je ein Mal auch —3'* 

und —4T vor. Gerade diese Uebereinstimmung zeigt, dass wir in 

den Unterschieden der Centralwerthe und der arithmetischen Mittel 

ein Mittel für die Untersuchung der Stórungen haben. 
Ebenso wie aus den arithmetischen Mitteln, kann man auch aus 

den Centralwerthen die Variationen der Inclination und der Total- 

Intensität ableiten. Durch Differentiation der Gleichungen 

бо У, 

G? = V*--H? 

erhält man dJ Cos? 3. sin J cos J 

Titi Nema 

V H 
dG — а dV + d dH 

wo J die Inclination, G die ganze Intensität, V und H die Ver- 

tical- und Horizontal-Componente darstellen und dJ in Minuten 

ausgedrückt ist. 
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Für die benutzten 24 Jahre (1885—1908) ist die mittlere Epoche 
1896,5 und für diese waren die folgenden absoluten Werthe gültig; 

J — 70° 40',90 

G—/4,.9890 

У = 4,7081 

1.6504. 

Nach Einsetzung dieser Werthe in die obigen Differentialformeln 

erhalten wir für die Variation der Inclination: 

dJ = 2.28 dV — 6.50dH 

wo dV und dH in kleinen Gammaeinheiten und dJ in Hundertstel , 

Minuten ausgedrückt sind. Für die ganze Intensität findet man 

die Formel: 
dG = 0.943 dV -L 0.331 dH. 

Die Gróssen dG, dV und dH sind natürlich in gleicher Einheit 

auszudrücken. 

Es ist gleichgültig, ob die Gróssen dV und dH durch arithme- 

tische Mittelbildung gewonnen sind, oder Centralwerthe darstellen, 

denn die Multiplication und die Summation ändert an ihren Werthen 

nichts und wir haben das Recht, in gleicher Weise aus den Wer- 

then beider Arten die Werthe dJ und dG abzuleiten, Weder das 

Eine, noch das Andere giebt uns wieder arithmetische Mittel oder 

Centralwerthe, denn zu dem Zweck müssten die Einzelwerthe der 

Inelination und der Total-Intensität erst abgeleitet werden. Das 

würde viel zu weit führen und was die arithmetischen Mittel anbe- 

langt, würe eine solche Arbeit ziemlich überflüssig, wie ich es in 

meiner Arbeit ,Ueber den normalen und anormalen Erdmagnetis- 

mus“, Seite 70—75 !) nachgewiesen habe. Für die Schätzung der 

Sicherheit der Centralwerthe dJ und dG habe ich allerdings keine 

Anhaltepuncte. 

Nach den obigen Gleichungen wurden die Centralwerthe dJ und 

dG und die Mittelwerthe dJ und dG abgeleitet. 

1) Ученыя Записки Mmmep, Московскаго Университета. Отдфль Физико- 

математический. T. XVI. 
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Total-Intensität in Pawlowsk. 
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Wenn man nach den Seite 375 angegebenen Werthen der Declina- 
tion und den Seite 384 angegebenen Werthen der Inclination, sowohl 

nach den Centralwerthen, als auch nach den arithmetischen Mitteln, 

die Bahn des Nordendes einer nach allen Richtungen frei schwe- 
benden Magnetnadel ermittelt, so erhält man Curven, wie sie in 
den Curventafeln I bis III dargestellt sind. Nach den Centralwerthen 
erhält man Curven, die in den Nachtstunden viel gleichmässiger 
verlaufen, als die Curven nach den arithmetischen Mitteln. Die 

Curven der Centralwerthe liegen. zumeist hóher, als die der arith- 
metischen Mittel, da Centralwerthe der Inclination weniger tief 
sind, als die arithmetischen Mittel. In der Tabelle für Márz 1892 hat 
nur eine Nachtstunde, 7”. a. m. einen Centralwerth, der unter dem 
Mittel liegt, und ebenso hat im März 1901 nur die Stunde 3". a. ш.. 
eine positive Differenz. Im Ganzen ist der tägliche Gang der In- 
clination in beiden Reihen àhnlich, was man von der Ganzen-Inten- 

sitit nicht sagen kann. Nach der Tabelle Seite 385 findet man in 

dem Stórungsjahr 1892 sehr grosse Unterschiede und der tägliche 
Gang in den Nachtstunden ist ein sehr verschiedener. Nach den 
Centralwerthen ist von Mitternacht an die Total-Intensität ziemlich 
gleichmässig, ein wenig unter Null, im März 1892 sogar 13 Stun- 
den hintereinander, während dann nach 1". p. m. die Total-Intensität 
schnell anwächst. Nach den arithmetischen Mitteln ist in den Stórungs- 
jahren in der Nacht ein starkes Minimum (Fig. IV), welches nur 
durch sehr gestórte Tage im Monatsmittel entsteht, ohne dass dieses 

Minimum in der Natur der Curve liegt, was daraus ersichtlich ist, 
dass der März des ruhigen Jahres 1901 auch im arithmetischen 

Mittel ein solches Nachtminimum nicht aufzuweisen hat. Ferner ist 
das hohe Maximum um 5’р. m. im März 1892 ein Resultat des 
arithmetischen Mittels, welches im Centralwerth viel niedriger liegt. 
Es zeigt sich also, dass die ganze Tagescurve durch das arith- 
metische Mittel in den störungsreichen Monaten eine Formänderung 
erleidet, die die Amplitude der Curve beträchtlich vergrössert. Das- 
selbe findet man im Juli 1892. In den ruhigen Monaten findet man 
Unterschiede in demselben Sinn, doch nur in kleinen Beträgen. 

Für die Tagescurve der Total-Intensität findet man: 

Maximum. Minimum. Amplitude. 

Y Tf 1 
1892. März: Centralwerth . . .. 26 — 8 34 

AviUhm; Mittel Dessen 35 130 63 

1892 Jul: Centralwerth 20. 32.7725 ed 49 

Anithme Mittel 2) ee 5 6 —24 60 



Maximum. Minimum. Amplitude. 

1901. März. Centralwerth . . . . 4Y — wy 133 

Arithm. Mittel . . 6 — 9 15 

1901. Juli. Centralwerth 6 £13 19 

sth Mittel e m fi —13 20 

1888. December. Centralwerth . 4 — À 7 

Arithm. Mittel . 5 — 4 9 

Im März 1892 ist die Amplitude der Tagescurve nach den arithm. 
Mitteln um 85°/, grösser, als nach den Centralwerthen, dagegen 
im März 1901 nur um 15*/,. 

CAP THEY IE 

Maxima und Minima der einzelnen Stunden. 

Die Untersuchung des Verhältnisses der Centralwerthe zu den 
arithmetischen Mitteln ergab, dass in den Störungsjahren die ein- 
zelnen Stunden nicht in gleicher Weise von den magnetischen Stür- 

men beeinflusst werden und es erschien wünschenswerth festzustel- 
len, welche Stunden die störungfreiesten sind, und welche am 
häufigsten zu hohe oder zu niedrige Werthe hatten. Diese Unter- 
suchung wurde nach drei Richtungen ausgeführt. Zunächst wurde 
für jeden Monat der 24 Jahre 1885—1908 ermittelt, wie gross das 
Maximum und wie klein das Minimum für eine jede Stunde des 
Monats ist. Aus diesen Reihen der extremen Werthe für die ein- 
zelnen Monate wurden dann Maxima im Durchschnitt und ebenso 
mittlere Minima abgeleitet und aus dem Unterschiede der mittleren 
Extreme die mittlere Grenze der Extreme für die einzelnen Stunden 

berechnet. Diese Rechnungen wurden für alle drei Elemente, De- 
clination, Horizontal-Intensität und Vertical-Intensität, durchgeführt. 
Nachdem diese Daten ermittelt worden waren, erschien es mir 
wünschenswerth, noch die mittleren Abweichungen der Einzelwerthe 
vom zugehörigen Monatsmittel zu berechnen und zwar für jedes 
einzelne Stundenmittel aller Monate der 24 Jahre. Ferner zeigte 
es sich, dass ein besonderer täglicher Gang in der Zahl der Beob- 
achtungen liegt, je nach dem die Einzelbeobachtung grösser, oder 
kleiner als der Mittelwerth ist. Alle diese Daten führen auf einen 
eigenen täglichen Gang der Störungen und wurden daher allseitig 
genauer Betrachtung unterzogen. 

Nachstehend findet man die mittleren Stunden-Maxima und -Mi- 
nima der Declination und deren Differenzen für 24 Jahre 1885 — 

1908 in Pawlowsk. 25* 
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Pawlowsk. 

Mittlere Maxima der Declination. 

| 1885—1908. 

9d ПН Ls] |.) lS S e| BI E |, 

1^. a. m. | 32) 4/3] 52| 4/2| 2.61 3/2 4^0 3.3 4^3 47.0] 9/6 2.6] 3.6 
DR 3.5| 5.01 5.1 4.6 3.8 2.7| 3.1] 4.6] 5.3| 4.0| 4.0] 2.7 4.0! 

zit. 4.1 4.1 3.2 4.3] 3.2| 2.5. 3.2 4.3| 3.8] 4.7| 3.6] 4.0] 3.8| 

A er, 5.9| 4.8) 3.5 3.5} 2.2) 1.5| 1.8) 2.6) 5.1) 4.6) 4.6] 3.8] 3.6 
БИ, 3.9| 4.7 4.9 4.6 3.7| 1.0] 2.8] 2.5] 4.6] 4.8] 5.0 4.3] 3.9 

Gites te 4.5| 5.7| 4.8) 4.8] 2.6] 0.7 3.8| 2.9] 5.1] 5.5] 5.8] 5.7] 4.3 
71 02:4 4.1| 5.1| 4.8) 3.5| 2.1] 0.3) 2.1| 2-3] 4.4] 5.5| 5.6| 5.5| 3.8 

Sa AE 4.76.1! 3.0| 2:8, 1.8| 0.5] 0.9] 1.9} 3.5| 319 4:7] 2.003 
Gy ME 4.9| 4.3| 2.4| 0.9| 1.0| —0.2| 0.9 1.9] 2.4 3.3 4.0 3:3 914 

10, 3.8! 3.6 2.4 1.8| 2.9] 1.7 2.2] 3.0] 3.5| 2.5| 4.1| 3.1] 2.9) 

Mis 4:91 4.0| 4.1| 3.9158 74:4| 4.5]. 58| 6.5] 44 420] 3:8 Re 

Mittag. 4.2. 5.2| 7.0| 7.3| 8-8]  7.7| 7.3| 8.5| 8.7| 6.7| 5.3] 4.0] 6.7| 

1^. p. m. |5.5 6.4 8.910.612.1| 10.5 9.9/11.0/10.1] 8.1| 6.3| 4.9] 8.7 

Diei Ft 5.5 6.910.411.812.6 11.6/11.2/11.5/10.0/10.6| 6.8 5.6| 9.5 

Sys 6.0| 8.2] 9.2111.6112.0| 11.2/11.8/10.2/10.1] 8.3| 6.9| 5.8| 9.3 
ao 6.1| 8.4| 9.1, 9.710.6| 11.1111.6| 9.6| 8.2] 9.4| 5.7| 5.7| 8.8 

BLUT 6.4| 6.2| 6.3 6.5 7.9 3.0 8.7 6.7| 6.5| 5.2 6.0 5.6 6.7 

GL. ON 4.6 5.2| 5.9| 4.3 6.9} Б.8 6.3| 4.4| 4.2] 3.8] 4.8] 4.4] 5.0 
м. 3.6] 4.0| 4.2 3.7 3.7| 4.3] 4.7 | 4.4| 4.2] 3.4| 3.3 2.9] 3.9 

Ва 2.6] 3.01 3.9] 3.1] 3.6) 4.0] 4.4) 4.3 3.0] 2.8] 2.5| 2.4) 3.3 
ER 2.12.21 2.2] 3.1) 3.3 3.4 4.6| 3.5 3.6) 1.912873 BO 

и 1.9 1.8) 3.1| 2.6] 2.9) 3.0) 3.9] 4.3] 1.9) 1.0) 1.001 000 

TERN = 1.9.1.8 3.5] 2.1 3.54, 2.2.41) 3.3| 3.0 23, 10 1070226 
397, v. 9.4 1:8) 5.0|:4.0) 8,1). 3.5) 2.7) 3.1) 3.9|;359/2: 7 1.0 03% 

Maxima. ‚16.121.820.2117.620.2 16.0/19.2/21.6|20.4/18.8/16.513.3/18.5 



Pawlowsk. Mittlere Minima der Declination. 

1885—1908. 
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Pawlowsk. Declination. 

Differenz der mittleren Maxima und Minima. 

1885—1908. 

| lire m | || le 
Stunden. | 8 | À Selma Alk: Е Е Е Е ss 

EIE Е sie | swede ay 

1^. a. m. }14/.814’.7 19/.2|14’.9 14’.2,10'.9 12.8 11.7 16.1 15’.6 16/2 12/.7|14/.6 

2  , |13.516.220.815.114.0/10.115.612.318.6/14.316.5/10.814.8. 
gm 13.615.015.612.012.911.012.411.014.5 12.2 13.011.012.9 
4 | 112.819.811.710.110.6 8.6 10.2} 9.413.0 9.5| 9.3) 8.8/10.6 

5  , |8.2| 9.010.410.5 11.6 8.910.6| 9.7]10.4| 8.5| 8.0| 8.5| 9.6 
бы. 7.3| 9.6 9.0/10.8|11.0 9.2 12.510.811.5 8.4 8.0| 7.7 9.6 
7  , | 6.2 8.6 9.2] 9.7/10.1| 9.010.7/11.2/10.0, 8.3] 7.6| 7.1| 9.0 

Bas 6.8 9.0] 8.5 9.5 9.8 8.2] 9.5|11.0| 9.0! 7.6] 6.71 5.9| 8.5 
9i E 6.1| 7.8| 8.2] 7.6] 7.9| 7.3) 8.8. 9.1] 7.4] 8.3| 6.6| 4.7| 7.5! 

TOS me- 5.8 6.7| 7.1| 6.9. 7.4| 7.1| 8.1| 8.3| 7.4! 5.8) 6.4. 4.8| 6.8 

11  , || 6.1] 6.1| 8.5| 6.5| 7.6] 7.7| 7.810.0| 7.71 6.7| 5.3] 5.5) 7.1 
Mittag 5.0| 6.4 3:5 6.9 7.5 7.6| 8.0] 9.6 8.3| 7.2| 6.0| 4.8| 7.2 

1^. p.m. | 5.9| 7.3| 7.7 7.8] 8.8. 8.0] 8.410.2| 8.6] 7.4| 7.0| 6.3| 7.8 
2  , |6.9| 7.1| 8.7| 8.8] 9.7, 8.3. 8.8| 9.1| 8:7/10.5| 8.1| 7.1| 8.8 

3 , | 8.7) 9.8] 9.1| 9.810.3| 8.6| 9.7| 8.9/11-3/10.6]11.4| 8.9] 9.8 
4  , 110.313.511.5 9.710.6] 9.7/11.511.0.11.7/15.813.9.10.5|11.7 

5  * [12.514.612.6| 9.5| 9.5| 8.3. 9.9) 9.613.0/12.2/14.813.9|11.7 
6  , l12.3113.415.9| 9.4110.4| 8.4| 9.1| 9.5 11*9113.4/15.3 10.7 11.6 

7 , .114.2112.6115.7| 9.7| 8.1| 6.6| 8.2/111.8.13-4/16.1]15.7,14.612.2 
8  , ]13.1/116.815.2|14.2]10.2| 7.4 7.810.712.514.8 14.5 13.3 12.5 
9 -, |15.2]15.2/18.5|11.5]10.8| 7.4 8.912.6.15.922.313.510.813.5. 

10 , 115.015.417.3]11.5 13.6 7.5| 9.8/12.9 16.3/17.3/15.212.7|13.6) 
11, 116.417.419.413.013.0 8.6  9.511.215.9 16.7 16.516.6 14.5 

12  , |14.8116.318.8|16.2112.7110.3112.0112.5115.8115.3114.5 12.3/14.8 

Extreme. 41.1,58.8/54.3 41.9.44.2,33.8 40.6 46.6 52.0/51.1/50.0 42.9 47.0 

| 
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Das Maximum lag sehr ой unter dem Monatsmittel, denn zur 

Zeit des Minimum der Tagescurve sind häufig sämmtliche Werthe, 

in Bezug auf das Monatsmittel, negativ. Doch im 24-jährigen 

Mittel sind die negativen Maxima so klein und selten, dass die 

mittleren Maxima für alle Stunden positiv ausfallen, mit Ausnahme 

der Stunden 5” und 9” a. m. im Juni. 
Viel häufiger reichen die Minima in den mittleren Werthen in 

das Gebiet der positiven Werthe und vom März bis October haben 

die Stunden von 0" p. m. bis 4” p. m. im Mittel von 24 Jahren 
fast nur positive Werthe. Die Maxima, also die extremen Ausschlüge 

nach Westen, sind überhaupt viel beständiger, als die Ausschläge 

nach Osten, wie man aus der nachstehenden Zusammenstellung 

ersehen kann. 

Maxima. 

Hóchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Januar 5 $0 6.4 1.8 5.1 

Februar. . . . 84 1.8 6.6 
Manz co e [0.4 2.2 8.2 

р SANT 8 0.9 10.9 

Maine. ots: 1500.6 1.0 11.6 

Juni; PAUL OOS EL. — 0.5 1251 

Jule ers Lion" 0.9 10.9 

August c cL 11.5 1.9 9.6 

September... 10.1 129 8.2 

October as 5; 214,110;6 1.9 8.7 

November . . . 6.9 1:2 5.7 

December . . . 5.8 Ро 4.5 

Jahresmittel . . 9.5 2.4 7.1 

Minima. 

Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Januar.) 9005 (Quo —14.5 14.1 

Februar . . . —0.2 —15.6 15.4 
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Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Mrz o 2,2: 44.7 —16.3 18.0 

April euo or: 12:9 15.2 
Мали 858. voe 229 —11.6 14.9 

Ju au -— SH 12.0 
NN a RP MM JU. Bod 10-1995 14.9 
А d Ecc oci aed — 9.4 11.8 

September . . —1.5 —14.4 15.9 

October «01:05:50 41 —20.4 21.1. 

November. 121.12047 —15.2 14.5 

December. . . —0.8 — 14.8 14.0 

Jahresmittel . —-0.9 —11.9 12.8 

Die höchsten Werthe der Maxima treten vom März bis October 

um 2” p. m. ein, also zu einer Zeit, wo die Declinations-Curve im 

Laufe des Tages ihr Maximum erreicht. Im Winter tritt das Maxi- 

mum etwa um 3" p.m. ein, also etwas nach dem Tages-Maximum. 

Die stärksten Ausschläge nach Osten, also die mittleren Minima 

treten zu Stunden ein, wo die Tagescurve nicht immer ein Mini- 

mum hat. Wie man S. 389 und auf der Curventafel V sieht, fallen 

die Minima auf die Nachtstunden, am hüufigsten auf die Stunden 

von 10”. p. m. bis 2”. a. m., während im täglichen Gang der Sommer- 
monate um diese Zeit kein Minimum vorliegt. 

Die Störungen scheinen hauptsächlich in den starken Ausschlägen 

nach Osten zu liegen und diese treten in der Nacht ein, wie man 

aus der Tabelle Seite 390 ersieht. Die ruhigste Zeit liegt in allen 

Monaten in den Stunden von 10". а. m. bis 12”. a. m. und alle Mo- 

nate haben zu diesen Stunden die kleinsten Unterschiede zwischen 

den Beträgen der Maxima und Minima. Um diese Zeit haben die 

mittleren Minima Beträge, die am wenigsten vom Mittelwerth der | 

Tagescurve abweichen, besonders in den Wintermonaten. Am meisten 

gestört sind die Stunden von 9”. p.m. bis 2". а. m. (Seite 390), wo- 

bei in den Wintermonaten die gestörten Stunden vor Mitternacht 

und in den Sommermonaten nach Mitternacht liegen. 
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In den beiden nachfolgenden Tabellen, Seite 393 und 394, findet 

man Mittelwerthe für die Sommermonate und Wintermonate. Zu 

den Sommermonaten wurden Mai bis August gerechnet und zu den 

Wintermonaten November bis Februar, aus Gründeu, die ich in 

meiner Arbeit ') „Die Variationen des Erdmagnetismus“, Seite 212 

(75) dargelegt habe. Daselbst ist auch der tägliche Gang angegeben, 

der nach der 24-jährigen Periode (1885 —1908) abgeleitet wurde, 

sich aber gleich dem Gange aus 33 Jahren erwies und die Unter- 

schiede überstiegen nicht + 0'.1. 

Aus den vorstehenden Tabellen ersieht man, wie sehr die mitt- 

leren Minima, also Ablenkungen nach Osten, in den Nachtstunden 

die mittlere Tagescurve beherrschen. In den Wintermonaten ist die 

Differenz um 11”. p. m. drei Mal so gross, als um 12”. a. m. 

Pawlowsk. Declination. 

Sommermonate. 

Mai bis August. 1885 — 1908. 

Maia. Minima, Dir nns plier Gang. 
Ра м. 3'.3 2T 1224 1.3 

ZUM 3.6 —9.4 13.0 —1.5 

3i 98 —8.5 11.8 2) 

A res 2.0 —7.7 9.7 —2.7 

a 9.4 —1.8 10.2 23.6 

OR ue 2.5 —8.4 10.9 AA 

Tie or —8.6 10.3 —4.1 

Se 1.0 56 9.6 un 

rn 0.9 —7.4 8.3 5.8 

биг. 24 53 Wer —1.8 

I», Bl — 39.9 8.3 1.0 

Mittag. 8.1 on 8.2 4.1 

Гр mo «201059 --2.0 8.9 6.1 

1) Dieses Bulletin, Jahrg. 1909. 
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Mittlere Mittlere 
Maxima. Minima. Dez ie (low. 

2 parum: 11'.7 --2'.8 8.9 6.6 

3 „Ваз —+-1.9 9.4 5.6 

4 À 10-7 +0.0 10.7 4.0 

5 » 7.8 —1.5 9.3 20 

6 I 5.8 —3.5 0-9 120 

7 M 4.3 —4.4 8.7 0.5 

8 * 4.1 —5.0 Ol 0.4 

9 d 307 —6.2 9.9 072 

10 a 3.5 —7.4 10.9 —0.1 

11 " 3.4 —7.2 10.6 —0.5 

12 5 eal —8.8 11.9 —0.8 

Extreme. . . 19.2 —22.0 APS 15.8 

Pawlowsk. Declination. 

Wintermonate. 

November bis Februar. 1885—1908. 

Macs Misa. Би he Cop 
I as Nee —11'.4 14'.6 — 1.4 

DR 3.8 —10.4 12 —0.8 

D S Me 4.0 — 9.2 13.2 —0.5 

En 4.6 — 6.3 10.9 —0.1 

De ate 4.5 — 4.0 8.5 0.1 

bye, 5.4 — 2.7 gel 0.3 

Ире Dal — 2.3 st! 02? 

Sri 4.9 — 2.2 Toul 0.1 

Dre 5h 4.0 — 2.4 6.4 —0.1 

TORRES 3.6 — 2.3 5.9 022 

D 4.0 — 1.8 5.8 DEL 

Mittag 4.7 — 0.9 5.6 ТИ 
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Extreme 

Mittlere 
Maxima. 

5. 

16. 

D = — ND Q2 & aan ae D 0: O1 © © À oon ® r3 

O0 

Mittlere 
Minima. 

— 0. 

— 1. 

— 3. 

— 5. 

— 7. 

— 8. 

—10. 

—11. 

—11. 

—13. 

—15. 

—12. 
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oo X OO D © CO» © r CO 

| © bo 00 

Differenz. 
Mittlerer 

täglicher Gang. 

6.6 2.4 

C333 2. 

9.7 во 

12.1 1.2 

13.9 0.6 

13.0 0.3 

14.2 —0.4 

14.4 . —1.1 

13:6 Sum 
14.5 —2.1 

16.6 —2.2 

14.5 —1.8 

49.7 13.0 

Das Verhältniss der Maxima und Minima zum 

COONAN wwe 

= 5 

er = © 

Mittag 

Pawlowsk. Declination. 

Sommermonate. 

AS & SS D Oo or or À où or À Om ND NI I & © © = w 

dem Mittel. 

at 

ee H CG © © FP À 9 c I D D U 9 © D © D oO a 

Maxima über Minima unter 
dem Mittel. 

täglichen Gang. 

Wintermonate. 

4'.6 10'. 

4.6 9 

4.5 8. 

4.7 6. 

4.4 4 

5.1 3. 

4.9 D 

4.8 2 

4.1 2 

3.4 2 

3.1 2. 

3.0 2. D I OÙ © а $ ma wos 

Maxima über Minima unter 
dem Mittel. dem Mittel. 

0 

(er) 
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Sommermonate. Wintermonate. 

Maxima über Minima unter Maxima über Minima unter 
dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. 

р. m. . 8438 4.1 ЗА 382 
2 » No 3.8 вые 3955 

3 2 бы 351 4.9 4.8 

4 5 OA 4.0 5.3 6.8 

5 » ‚ 5:5 3.8 5.4 8.5 

6 2 . 4:5 4.5 4.5 8.5 

7 = . 2928 4.9 3.8 10.4 

8 s LOU) f 5.4 3.7 10.7 

9 zu . 3.5 6.4 Bis 10.1 

10 » . 09596 7.3 3.6 10.9 

11 = 63-9 би 3.8 12.8 

12 » 2009/50 8.0 4.0 10.5 

Aus der vorstehenden Tabelle ersieht man, dass in den Sommer- 

monaten von 5". a. m. bis 6" p. m. die Maxima stürker von der 
Tageseurve abweichen, als die Minima, und von 7" p. m. bis 4" a. m. 
umgekehrt, die Minima mehr abweichen. In den Wintermonaten 

findet man dasselbe Verhältniss, nur die Stunden sind etwas ver- 

schoben, nämlich von 5". a. m. bis 3". p. m. Die Abweichungen der 
Minima sind viel grösser, als die der Maxima, besonders im Winter. 

Dieses Verhältniss lässt sich durch den folgenden Satz ausdrücken. 

Am Tage, von 5". a. m. bis 3". p. m. im Winter und bis 6". p. m. 

im Sommer, sind die Ausschläge nach Westen, gross, aber, nach 

dem arithmetischen Mittel nicht häufig, dagegen, in der Nacht gehen 

die Ausschläge stark, aber auch nicht häufig, nach Osten, wobei die 

östlichen Ausschläge auf der von der Sonne nicht beleuchteten Seite 

der Erde viel stärker sind, als die westlichen auf der beleuchteten 

(Fig. V und VI). 
Für die Horizontal-Intensität wurden die Maxima und Minima für 

jeden Monat der Jahre 1885—1908 und für alle Stunden in der- 

selben Weise ausgesucht und aus den Einzelwerthen Mittelwerthe 

berechnet, die in den nachfolgenden "Tabellen enthalten sind. Die 

Werthe sind in y- Einheiten ausgedrückt. 
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Pawlowsk. 

Mittlere Maxima der Horizontal-Intensität. 

1885 — 1908. 
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Pawlowsk. 

Mittlere Minima der Horizontal-Intensität 

1885—1908. 

| | E T Pos | 
| = | [te = = 3 E: 
| Stunden. | & S ver“ ‘ E Brem Е cr M 

| Be Lae | eee ее 
| = pe Paul] à les 5: iw. ene Ns 

| м | 
| т Wm Es Ud 
| 1. am 28|— 84.— 87,— 27|— 31|— 23 — 48 — 24|— 29) 28|— 49] sal 41 
| 2 [*5. 1223022 63 —1060 93/55 sale 20— 37| 196/53: 66 — 22|— 46| 5095 538 
| 3 0, |-- 22.106 —:50—:21|-- 41.— 22.— 37|— 29 — 47.— 21|— Al ul 38 
Aa. |- B4— 58— 59 28— 46 — 22— 32 — 26 52— 18|— 38 — 961 35 
| 8 s Mai 88.— 42 24 46-- 257 27—29 - 37 — 14.— 27} — 17} 28 
6 , |— 19— 30— 39.— 32— 52,— 26 — 37 — 39— 51— 17/— 26 — 18— 32 
|o y sale 24.— 40|—:27 — 5812 al 501572 51 17|— 28, 18|-- 35 

8 01 0 tige 29-49 — 44 Gol 50 — 53 — 69 153 25.96 Sie, 
9 ©, | 19.— 29.— 48|— 55! T1.— 58 — 60! 69|— 50.— 37,— 39|— 21|— 46 

10 ^, | 23|— 36,— '49|—-60|—74— 69|— 68.— 72 — 60 — 46|— 42) 94|— 51 
al, [— 28— 38 — 53|— 63 — 59— 61|— 61— 70|— 65|— 53|— 451198 52 
| Mittag. |— 37— 42|— 51|— 57. 53|— 52 — 55! 57,— 54 46|— 43|— 30|— 48 
| 3^ pm 34— 38,.— 41— 47|— 44 48 — 49.— 47|— 44 — 41|— 40 29 42 
| 2 10 | 89 34— 31-35. 33.— 33 — 39 — 37|— 36 — sıl 37|— 99 E- 34 
Is Lie ls gale 32 197 2,99 sole 23/— oul —.90/.5:99|-51 32 — sagen 
| 4 >, | 33— 29.— 21|— 24.— 25. 15! 18|— 20.— 24—:33.— 38|— 35|— 26 
| 5 10$ |e 30 29 126 -c17]: 16° 8 15. 17) 2:24 2939 5094 eu ВЯ 
| 6 9% | 32— 34— 23 — 19.— 11|— 8—  9.— 18— 21|— 37|— 49) 38|— 24 

7 b ie gabe og 228) 117/22 TE nai ao] 521/592 en 
8 ne | те 82—33 as 9 13.7 co do; aaa 
9 г, |-—44— 45 44—:17 — 18-— 9— 6|— 13|—.25|— 55|— 48|— 34.— 99 

10 ^; | sa 58— 64— 20. 23.— gi 9|— 48|— 36— 34— 46 — 37|— 35 
11 ,„ |—31— 73— 71|— 92.— 31— 12|— 19 — 20 — 40.— 41— 59 — 34 — 38 
12 — gi|— 73 — 80\— 24— 46 > g1|— 37|— 26|— 42,— 33 — 37 85 41 

| | | | 
Minima. |—121|—230|—172|—100|—128| 100-1311 142-164 141 —128—103|--138 

| | | 
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Pawlowsk. Horizental-Intensität. 

Differenz der mittleren Maxima und mittleren Minima. 

1885—1908. 

Stunden. 

Januar Februar. März April Mai. Juni Juli September. October. November. December. 

£ B rs eo um — N um = J On eo [SA — = Rz Qv R57? Ou c'e or [SA = [ow x DO 

D © D I ® a Fr C) rt» r 

> 

$ 
> On > -3 pm > or c Qo c ocu ER | bo [SA [un (SL Le] [SA oO (en) [EA C2 @ gm eo c for) 

— ы I- => © сх e or Or or сл Ou 00 On co [SL =) o> =] © = e Hm [SA [sp] 42 

о 56] 62 62 57 52 42 55 56 65 101 64 61 

© Qo I 90» a H- © ND 

ÿ [SL bo J © oO г Or D (en C9 сл © = с c DD > © (en) Et -1 [SA Or mS 

[E © (op) fan [9.9] e eo > [SA -1 (en) n2 Hm (SA > C9 oo © =] c -] n2 =] = (en) © 

= >» ÿ [n] © 102) 108 56 69 44 55 57 75 79 89 63 

101| 117 56 74 58 68 55 75 64 64 64 70 [2n D Y (SA eo 

Extreme. 205, 341|.277| 202| 261| 200) 248| 256 254 258) 218) 177| 241 
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Das mittlere Maximum der Horizontal-Intensität fiel in den Mo- 

naten März bis September unter Null kurz vor Mittag, also zur 

Zeit des Minimum in der Tageseurve, wo Null das arithmetische 

Tagesmittel bedeutet. Dementsprechend müsste man erwarten, dass 

das mittlere Minimum, wenigstens zur Stunde des Maximum der 

Tagescurve, auch die Nulllage überschreitet und ein positives Zeichen 

erhält, was aber nicht eintritt und darauf hinweist, dass die ein- 

zelnen Minima stürker abweichen, als die Maxima, welche auch hier 

in den meisten Monaten die stärksten Schwankungen haben, wie 

aus folgender Zusammenstellung hervorgeht. 

Maxima. 

Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Af Y Jf 

Januario. v 2000 11 18 

Webruar ... 52 10 42 

März)... 3.12.97 2 35 

April. ore —8 52 

Main 11064 —5 69 

Juni > bss 1.2.8261 —5 66 

Julie, 280 505969 —4 73 

Auguste. 14.1204 —3 57 

September . 44 un 46 

October .2 98 1 a 

November .. 36 11 25 

December . . 27 13 14 

Jahresmittel . 39 2 aM 

Minima. 

Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Y Tí X 

Januar... —17 — 44 27 

Februar . . —24 —106 82 

März er pee — 87 66 

April. za оо. ES — 63 50 

Mai... 2002209 — 74 65 
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Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Junii Nas Sy — 697 677: 

У EAU. ANNÉE OF — 66 62 

Neuste) — 72 63 

September ..  —21 = OLD 45 

October... .  —]14 — 68 54 

November .. — 26 — 59 33 

December ., —15 —. 88 23 

Jahresmittel . —24 RD 28 

Vergleicht man diese Tabelle mit der entsprechenden Tabelle fiir 

die Declination (Seite 391—392), so findet man die gleichen Ver- 
hältnisse. In den Sommermonaten nähern sich die. Beträge der 

Differenzen der höchsten und niedrigsten Werthe der Maxima de- 

nen der Minima; im Herbst, Winter und Frühling sind sie am 

grössten, wobei die Minima in weiteren Grenzen schwanken. Die 

Minima der Declination bedeuten Sehwankungen nach Osten, die 

Minima der Horizontal-Intensität dagegen höhere Inclinationswerthe. 

Folglich sind die stärkeren Schwankungen in der Richtung der 

Kraftlinien der Art, dass sie in Pawlowsk leichter nach Osten und 

nach unten gehen, als umgekehrt. 

Die höchsten Werthe der Maxima treten in den Sommermonaten 

(Fig. VII) zwischen 4" und 6" p. m. ein und in den Wintermonaten, 

weniger regelmässig, zwischen 5" und 11" p. m. In den Sommer- 
monaten ist dies die Eintrittszeit des Maximum der Tagescurve, im 

Winter aber nicht, denn in den Wintermonaten fällt das Maximum 

der Horizontal-Intensität auf 7 Uhr Morgens. 

Die kleinsten Werthe der Maxima findet man im Sommer zwischen 

10” und 11” a. m., im Winter um 12” a. m., also zur Zeit des 
Minimum der Tagescurve. Die höchsten und niedrigsten Werthe der 

mittleren Minima in den Sommermonaten fallen auf die Stunden der 

Maxima und Minima der Tagescurve, nicht aber in den Winter- 

monaten, wo die tiefsten Minima auf 11” p. m. fallen, wo gerade 
das zweite Maximum der Tagescurve steht. Die hóchsten Minima 

fallen mit den Maxima der Tagescurve zusammen. Es folgt also, 

dass in den Wintermonaten die höchsten Maxima und die tiefsten 

26 
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Minima in ihren Eintrittszeiten von der Tagescurve beträchtlich 

abweichen. Die Erklärung dieser Abweichung liegt in dem Umstände, 

dass die Horizontal-Intensität in gewissem Sinne ein Kunstproduct 

ist. In der Natur ändert sich sowohl die Richtung, als auch die Total- 

Intensität und zwar in verschiedener Weise. Aendert sich die Richtungs- 

componente, die Inclination I, bei constanter Total-Intensität G, so 

ändert sich die Horizontal-Intensität H, und umgekehrt, auch bei 

constanter Richtung I ändert sich die Horizontal-Intensität H, wenn 

die Total-Intensität sich ändert. Diese drei Elemente verbindet die 

Relation: 

dH = eos I.dG — H.tgl.dl. 

Die Variation dH hängt demnach in verschiedener Weise von der 

Richtung und von der Intensität ab. Diese Verhältnisse zeigen sich 

deutlich in den beiden nachfolgenden Tabellen, wo auch die Werthe 

der Stunden im tüglichen Gange angegeben sind. 

Pawlowsk. 

Sommermonate: Mai bis August 1885—1908. 

Horizontal-Intensität. 

Mittlere Mittlere Mittlerer täg- 
Maxima. Minuma. Differenz. licher Gang. 

Tram 28 dee 3 60 ue 

Dion, 26 221,90 55 ^ B 

8 onn 26 12089 58 6 

1 eee 27 93 59 6 

5iwon 26 — 32 58 6 
[S su 21 Lo BS 59 1 

TE 16 men 68 un 

S 9 58 67 19 

CHARS 2 64 66 90 

Oe N — 710) 66 24:26 

did ape, ug 22:469 60 Pr 

= ES > ga 
| 

=— 
| On „> or CO 

| D med 



a — 403 — 

Ep ES i M Differenz. 

Роме AO Lim 57 

2 » . 21 — Bh 57 

eu. 44 Poe 70 

4 » . 57 — 0) 77 

9 » : 57 a5) {lal 71 

6 » : 52 = qu 63 

ини 45 Ss 53 

8 » 6 44 any 51 

Sn ai YA a B 50 

10 » . 38 2029 60 

ds 10936 50 56 

Hee оно 229 us 195 64 

Extreme 116 —125 241 

Pawlowsk. 

Wintermonate: November bis Februar 1885—1908. 

Horizontal-Intensität. 

Mittlere Mittlere 
Maxima. Minima. Differenz. 

if T T 

Ра. m 24 — 48 72 
2 5 20. — 41 61 

3 i 18 — 48 66 

Ч 17 — 35 52 

5 " 21 — 24 45 

6 3 22 —- 23 45 

7 5 22 — 21 43 

Cr Fine ZU) — 24 44 

9 i Na alle — 27 43 

10 D Alban Gt — 31 45 

11 2 Amen 102 — 35 47 

Mittag 2.212 — 38 50 

Вр №12 — 35 47 
2 S Euge 6) — 33 49 

3 20 — 34 54 

Mittlerer täg- 
licher Gang. 

—16 

nl 

74 

Mittlerer täg- 
licher Gang. 

T 

vw oo 9 À © À GO D = © © — 



= Aug 

Mines Maas ine. - 
4^ De me 20 —_34 54 — 1 
5 29 — 33 62 an 

Gace 26 — 36 62 | A 
7 29 — 32 61 1 
Sa 26 — 61 1 
oi ES 25 — 43 68 1 

10 27 — 44 71 2 

А 29 — 49 78 2 

12 A 24 — 44 68 2 

Extreme . 90 —146 236 52 

Das Verhältniss der Maxima und Minima zum täglichen Gang. 

Pawlowsk. Horizontal-Intensität. 

Sommermonate. Wintermonate. 

Maxima über Minima unter Maxima über Minima unter 
dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. 

Рам 99 38 23 . 149% 
DE ol 34 20 41 

3.85 Qe 38 18 48 

Ar aa 38 16 96 

E s 3-520 38 18 27 

Des 220 39 Tr 28 

7 2l 47 17 26 

SO. s 2] 46 16 28 

oí 22 44 16 27 

TORIS po 44 1T 28 

Lbs 24 36 18 29 

Mittag 29 30 19 al 

l'p.m 26 ai 1 30 
2 28 29 19 30 

3 ; 4] 29 22 Эр 

Ч. . 48 29 21 33 

DN S 45 26 30 32 

6 - 40 23 2d 3 

7 31 DA 28 33 
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Maxima über Minima unter Maxima über Minima unter 
dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. 

р. ш.. 29 22 25 36 
9 s 2 23 24 44 

ROME 26 34 25 46 

В 596 30 57 ‘51 
qon 22 42 2 46 

Aus den oben angeführten Gründen ist die Eintrittszeit der extre- 

men Werthe der Horizontal-Intensität hier nicht. so übersichtlich, 

wie bei der Declination. In den Sommermonaten findet man, dass 

(naeh der Fig. VII) die mittleren Minima um 7" a. m. am tiefsten 
unter der Tagescurve stehen, ohne dass die eine oder die andere 

Curve einen Wendepunct hat. Die Maxima erreichen um 4" p. m. ihren 
Hóhepunet und fallen noch vier Stunden, während die mittlere Tages- 

curve immer noch steigt. Von Mitternacht bis Mittag (Seite 404) bleibt. 

das mittlere Maximum ea. 217 über der Tagescurve und zwar auf- 
fallend gieiehmássig, um dann in 2—3 Stunden auf den doppelten 

Detrag zu steigen und hernach wieder ebenso schnell abzunehmen. 

Während die Maxima in ihren Werthen am meisten von der Tages- 

curve abweichen, hált sich die Tagescurve in der Nähe der Minima recht 

constant und umgekehrt. Man kann sogar sagen, dass die Tages- 

curve von Mitternacht bis Mittag von den Maxima beherrscht wird 

und nach dem Mittag bis zum Abend von den Minima. 

In den Wintermonaten sind die grössten Differenzen in der Nacht 

mit einem Maximum um 11" p. m. und einem Minimum um 7" a. m. 
Diese Stunden werden hauptsüchlich durch die mittleren Minima 

bestimmt, die auch am meisten sich ändern, nämlich in den Grenzen 

—2lY bis —49y, während die Maxima sich nur von 12y bis 297 

ändern. Die letzteren sind den Werthen der Tagescurve viel näher, 

als die Minima, welche letztere um 11" p. m. um 511 unter der 
Tagescurve stehen. Besonders auffallend ist es, dass die mittleren 

Minima im Sommer um 7” a.m. am meisten unter der Tagescurve 

stehen, im Winter dagegen zur selben Stunde am wenigsten. Das 

Gegentheil sieht man in den Abendstunden. Aus Allem ersieht 

man, dass der Character der Abweichungen der extremen Werthe 

der Horizontal-Intensität im Sommer ein ganz anderer ist, als im 

Winter. Die Winterstörungen haben den grössten Einfluss in der 

Nacht und hauptsächlich auf die Minima. 
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Für die Vertical-Intensität ergaben sich folgende Werthe der mittle- 

ren Maxima und Minima und deren Differenzen. 

Pawlowsk. 

Mittiere Maxima der Vertical-Intensität. 

1885—1908. 

um | Ey Pe | 
Jess | | | | 4 e 

Stunden. l'a 18 E JS | | a Be s ВЕ = 

РЕН ae ee и S 

end rl nl. x: ou A AR 
Team | 6) 7 ИТ ego os volle so 
2 Bee a 7 
о PS ASE ооо. à 
и: ров. 7 
Е 7 9 7.) tg, Ks о 
PP OURS era 8 10) 7 | eine sch CENE 
ae О 10] 7 bo ules OMS ae un 

a в 8 11 ag 11) 89) 910 8 Zen 
Oe Os 9 le 10} 8.9) 7.109 TOS DON Ss EON NES 

10% 9 Pee regle ol or ol ro qo: S09 Mol raus 
To 987013) 94 10! 8.11 15 | 14.10) san 
Mittag. | 10| 12| 20 13| 15| 12 | 19 | 27 | 20 | 30 | 19) 9| 17 
1p.m. |15| 19| 24| 91| 26/20 | 17 | 81 | 27 | 23 | 26| 12 | 92 
2, 2208| 33 40 41) 07: 130 9411 41. 36" soon oe 
3 , Ver! 56 51| 53, 73| 37 39 | 45 | 56 | 39 | 42. 94 45 | 
4 |39| 61| 62 62| 79 49 | 45 53 | 57 82 | 51|33 | 54 
5 , |46| 64| 81 66 67 59 55 | 60 | 64 | 47 | 61] 47 | 60 | 
6 „ |4 69| 78| 56| 63| 58 | 54 | 58 | 60 | 43^| 75 | 52 | 60 
ae EN 60 42) 52 45 42 53 58 39 | 68 50 | 50 | 

| 8  , | 87) 41] 68 35 36 33 |31 39 |46 32 | 32/42 | 39 
EBEN 2g Se 2096,28) 25 este Yon) 50-25 
[^o PP elgg! | 20) 17] 14 VIT "17 | 15 "19 18 | 14") ie tiie te 
1 sa Hrs cto IO 12 [13 Top. (HESS dg 9 SEA 
| 19 | S[10| 10| 8! B ^8 8 S Dr Ss 

| | | | | | 

Maxima. | 70 |109|117,102 104 73 | 67 | 99 | 92 | 94 |103| 75 | 92 
| [mini V. vei | | 
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Pawlowsk. 

Mittlere Minima der Vertical-Intensitit. 

1885—1908. 

| р i Ir 
| > o 2 © 

- | = E = = > = 

Stunden. | & = a g E: = Е E =! fab) | > D 
3 Е N = : ds a d d ne o © ра 
В a S = 3 = = en = | += = о B c © v E = E =) eo | e =) e ca 

| & = |< = | = | = <A CA © | а = 

| 

"t i Y 1 N ( AR et Y Y le 
1%. а. m. —32|— 81 —123 —51 — 66 —48|-— 77 —46|— 75 — 62 — 62—36 

2 , |—89|— 87 —106.—87.— 74—55 — 72—48 —108 — 56— 74|—40 
3. „a0 89 —106.—53|— 84|--56|— 59|—47,— 93.— 48|— 70 —38| 
4 „| 43 67 — 7845| 77,—55|— 5548) 94—.39|— 61|—39| 

MN io Aal GS Aal 48 5-39 [— 5 34 47--98, 9) 

o 26 40 47/536 4991 Aal 43 60—90 34] 26 
7  , |—20.— 26 — 30—27 — 36—27— 35 —36— 36 — 20 — 22—20, 
SEM 6/7190 5191 —19:— 2522 23 36° 93 — 13.— 13—14 

9 251—312 .— 16—15 .—13|— 18—19 — 18.—16— 1110 9—11 
Mae 14—53 — 13-16-16 19. 16 10 979 910 

eo oa 6 18 e 1925 17 17 м0 8-10 
Na 10 NE Js 2119 19 м юн 89 

р мов 192 м ия 

И ре ие 

ВЕ 0 9 9. Jg po 4 — n 

NEU MG elc nuc a s me вы 33 4 à 
мере (A ue 
ааа о За 
ао ме 4 a 
eo dr Au боб 4 
n9 90 oe A fac o м 90 6 

10007007921 —43]/59139 Seb EX Tees 7 16 36 930 25 —15 
Me 534 — 48 5807 36 7 3595-15 30) 50) 6 49 97 

ern ea 066 22 Bi 63'—39|— 47—43 — 59|— 59 — 43 —34 

Minima. |—84.—156 —162 91-118 —86|—112|99 165 109191 —74 
^ | 
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Pawlowsk. Vertical-Intensitàt. 

Differenz der mittleren Maxima und mittleren Minima. 

1885—1908. 

| | | | | | т | 

a, E led 
Stunden. se Е Е В ЕЕ 

ladsıs as E 3 Gs cac 
Sn oec Nai = Es SEU Sp e 

jh am. | 8 88 191 58| 73 55| 85 ви 68 68 4 
2' jt -| 45| 941114` 64| 81) 62|'80| '56| 114 62) 79| 46 
3-4 | 45| 96 114 -60| 92 63 67| 54 99 54 75) 44 
47) | 48 74] 86 52. 85| 63|'63| 56 101. 45|—66| 45 
5j | 48|-57| 72 50] T4| 49/54 48) 82) 40 52) 4 
в; | 91| 46 55| 44| 57) 88 51/756 68 32 39) 3: 
RE | 25| 33| 40) 35 46 34 43 44 045! 271° 2710 

81-52 -| 699.08) 32]: ~28 36/30)" 32) * 45] 133) 2820119 
91-00 | 18) 25| 27| 23! 27| 26/28 25) 21) 19| № 16 

108 5 er 23 24 22 24 23 27 26 20 18 17 16 
Pl 5-1 019 22) 270 25 281-26)! 28) 0/32/4195 20, Du az 
Mittag. | 19} 22| 35 81) 36| 31| 31| 44 52 41| 27| 18 
1. p.m. | 24] 27-37 38| 45| 36| 34|:46| 38 34| 33| 19 
2) | 29| 35| 43| 52| 56141145 46 51 45|- 38|- 25 
3 —, | 33 61! 57) 61! 84| 47| 48, 54| 63, 45| 46! 2 
4, |145 65 66|-67| 87! 56! 52 158 162 85 55-8 
5, | 52 68 85 70 73 64 60 64 69 69 65) 5 
ВЕ | 52; 73 81) 59 67 62 58 63 65) 55| -78| - 56 
7.) -| 46| 66] 63| 45| 55| 49 46) 59| 57| 45| 78 54 
8 —, | 43| 46] 73 39| 38  37| 35| 45| 52) 51| 38|- 46 
9 , | 42 48. 48] 31 34 27) 33 35 39 46 41 86 

10 - , -| 40| 51 56 39 35 24 30| 29| 49| 4a 41 33 
11: |146 61 93! 46! 45| 27) 4a] 41| T73| 55| 53. 40 
12.- , | 39 76103. 51| 71] 47) 55| 51| 66 66 51| 43 

| | | | | | | | 

Extreme. DE 279| 193 20 159 179 198, 257 203 224| 149 207 
| | PRE: 
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Die mittleren Maxima zeigen in allen Monaten nach 12 Uhr 

Mitternacht bis zum Vormittag des folgenden Tages eine monotone 

Gleichwerthigkeit und von 1” a.m. bis 4” a.m. kommen nur Werthe 

von. 5 bis 8y vor. Im Juli haben acht Stunden der Reihe nach 

8y über dem Tagesmittel. Eine solche Gleichmässigkeit im Mittel 

von 24 Jahren ist bei keinem andern Element zu bemerken. Bis 

zur Mittagstunde zeigt sich ein äusserst träges Ansteigen, und um 

11”. a. m. ist das mittlere Maximum entweder dasselbe, was es zur 

Mitternachtstunde oder am 1” а. m. war, oder um 1 bis 3y höher, 

nur im August und September ist das Maximum um 7y und im 

November um 5y höher, als elf Stunden vorher. Von Mittag an, 

fast plötzlich, beginnt die Entwickelung der Maxima und in 4 bis 

‘6 Stunden steigen die Werthe bis zum höchsten Betrage; im Mai 

in 4 Stunden um 64 y. Ebenso schnell, wie die Werthe von 0” p. m. 
ansteigen, fallen sie auch nach dem höchsten Betrage bis zur Mitter- 

nachtstunde. Man kann sagen: die Maxima entwickeln sich mur in 

den Nachmittagsstunden. 

Fast das Gegentheil kann man von den mittleren Minima sagen, 

aber nicht von den Vormittagsstunden, sondern von den Nacht- 

stunden. Von 4" p. m. bis 8” p. m. sind die Minima ganz in der 
Nähe der mittleren Tageswerthe, liegen ziemlich gleichmässig um 

5y unter Null, wenn Null. den Werth des Tagesmittels (richtiger 

des Monatsmittels) darstellt. Plötzlich nach 8 Uhr Abends beginnt 
die Abnahme; in etwa 6 Stunden werden die niedrigsten Werthe 

erreicht und dann beginnt das schnelle Steigen, welches bis 8” a. m. 

anhält. Man kann sagen: die Minima entwickeln sich nur in den 

Nachtstunden von 8", p. m. bis 8". a. m. 

Die Schwankungsgrenzen der Extreme, also die Differenzen zwi- 

schen den mittleren Maxima und den mittleren Minima, erleiden 

durch diese eigenartige Entwickelung der Extreme eine eigen- 

thümliche Deformation. Aus zwei Curven, der mittleren Maxima 

einerseits und der mittleren Minima andererseits, mit je einem 

Paar Extreme, erhält man eine Curve für die Differenzen mit zwei 

Paaren von Extremen, deren Maxima und Minima von dem Ein- 

tritt der Extreme der beiden Curven abhängt. Das zeigt sich noch 

deutlicher in den nachstehenden Werthen für die Sommer- und 

Wintermonate. 
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Pawlowsk. 

Sommermonate: Mai bis August 1885— 19068. 

Vertical-Intensität. 

"o EL mL 
1 Y 20 af 

Ра me 7 — 59 66 —5 
2 wt 7 — 62 69 —6 

BELEG, 8 — 62 70 —6 

AM 8 — 59 67 —5 

D aces 8 — 48 56 —4 

6 5 8 — 42 50 —4 

и. 8 — 34 42 —3 

8 9 6 35 —2 
9 SO 9 — 18 27 3 

T0. ES 9 — 16 25 —4 

BIN 11 — 18 29 — 

Mittag 16 — 19 35 —6 

1^ pm 24 — 17 41 —4 

9 $5 33 — 14 47 0 

a e 48 — 10 58 5 

4 » 56 — 7 63 8 

Dire 60 — B 65 10 

Gyles 58 — 4 62 11 

T One 48 — 4 52 9 

85 ng 30 — 4 39 m 

9 24 — 8 32 5 

BOO 16 — 14 30 3 

Jus ans 11 — 28 39 —1 

он 8 — 48 56 —3 

Extreme . 86 — 104 190 36 



PH TA C 

Pawlowsk. 

Wintermonate: November bis Februar 1885— 1908. 

Vertical-Intensität. 

Mittlere Mittlere Mittlerer täg- 
Maxima. Minima. Ditiexenz. licher Gsng. 

Y à Y ji 
Bla. m! 6 — 53 59 6 

Do s 6 — 60 66 —1 

ID 6 — 59 65 —6 

A 6 — 52 58 —6 

E57 5 — 44 49 —5 

и 5 — 32 37 —4 

Ta 6 — 22 28 —3 

Ss тб — 16 22 —2 

DUI UM P TOT T — 12 19 —2 

pO... 8 — 11 19 —2 

11 » 10 — 10 20 —1 

Malta ua. 12 — 9 21 —0 

E p. mise d». 18 —— § 26 1 

DA 25 — 7 32 4 

SR 37 — 5 42 6 

dU SER 46 — 4 50 7 

Du. 54 — 4 58 7 

GE 61 — 4 65 8 

7 S 55 — 4 59 8 

COM 38 — 5 43 6 

SNR 27 — 15 42 4 

MON... 18 — 23 41 1 

11 5 re a — 88 50 —2 

1291; HORS — 44 53 —4 

Extreme . , . 89 —109 198 32 
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Das Verhäliniss der Maxima und Minima zum täglichen Gang. 

Pawlowsk. Vertieal-Intensität. 

Sommermonate. Wintermonate. 

Maxima über Minima unter Maxima über Minima unter 
dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. dem Mittel. 

am 12 54 12 AT 
A le 56 15 53 

Oi da ed 56 12 53 

qe 13 54 12 46 

DN 12 44 10 39 

6n 7 12 38 9 28 

ES hl al 9 19 

8, 27 11 24 8 14 

9m 12 15 9 10 

TOSS x 3 12 10 9 

Bier 16 13 11 9 

Mittag 22 13 12 9 

Тр. т, 28 3 7 9 
DEN 38 14 21 11 

9 ML. 43 15 31 Tal 

м. 48 15 3 11 

Dieses 50 15 47 11 

DI, 47 15 53 12 

И 39 13 47 12 

SE 28 11 32 11 

Ge ue OR 13 23 19 

NE lo) 17 17 24 

1 U NEED 2m 14 36 

Tomo mee ALI 45 13 40 

Sowohl aus den Figuren VIII und IX, als auch aus dieser und 
den beiden vorhergehenden Tabellen, ersieht man, dass die Maxima 

ihre Rolle nach Mittag, im Sommer von 0”. p. m. bis 8” p. m. und 
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im Winter von 2^" p. m. bis 9" p. m. spielen, um dann den Minima 
Platz zu.machen. Die letzteren haben gegen 8 Uhr Morgens ihre 

Rolle ausgespielt und von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittag herrscht 

verhältnissmässige Ruhe und durchschnittlich um. 10 Uhr Morgens 

liegen die Maxima fast ebenso viel über der mittleren Tagescurve, 
wie die Minima unter derselben. Diese Stunde ist für die Vertical- 

Intensität und folglich auch für die Total-Intensität die ruhigste 

Zeit. Die unruhigsten Stunden für diese Intensität sind die Stunden 

der grössten Extreme, der Maxima wegen um 5— 6" p. m. und der 

Minima wegen um 2” a. m. Dazwischen liegt eine kleine Ruhe- 

pause um 10” p. m., die nur in den Sommermonaten in Betracht 
kommen kann, im Winter aber von geringer Bedeutung ist. 

In den einzelnen Monaten haben die Extreme folgende Schwan- 

kungen im Laufe des Tages und der Nacht. 

Maxima. 

Höchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Y Y F 

JANUATONNOLE) orp AF 5 42 

Bebruamel£ ол! 69 6 63 

Marze ze: onc ST 8 3 

AN) OVC i ese at 66 T 59 

Maire eilt 79 T 12 

UC, 299 919A 159 7 52 

ан v BO DES 8 AT 

August 454.200, 160 7 55 

September . . . 64 6 58 

October 52 6 46 

November. 20.775 5 70 

December 52 5 47 

Jahresmittel. . . 60 n ‚53 

Minim a. 

Hóchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Januan 2 000, um — 43 38 

Верга 2 M UL — 89 85 

März, a ES 29129 120 
ADEM 0 о — 57 54 
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Hôchster Werth. Niedrigster. Differenz. 

Mai si À areas = — 84 82 

Junii CE el eee — 56 52 

Juli (tour mt — 17 13 

Augustin. rud — 48 44 

september . . . —4 —108 104 

October . . . . —6 — 62 56 

November ... —3 — 74 ИТ 

December ... —4 — 40 36 

Jahresmittel. . . —4 — 68 64 

Die niedrigsten dem Monatsmittel am nächsten stehenden Werthe der 

mittleren Maxima schwanken in den engen Grenzen von 57 und 8* 

und ebenso die hóchsten mittleren Minima in den Grenzen —2* 

und -—6*. Der Unterschied beträgt nur 3! resp. 4*. Ganz anders 

die extremen Werthe; die höchsten Maxima liegen in den Grenzen 

48! und 81* und die niedrigsten Minima zwischen — 407 und 

—123*, wobei die Minima viel grössere Grenzen der Schwankun- 

gen haben. Die weitesten Grenzen haben März und September. 

In den vorstehenden Tabellen der mittleren Maxima und Minima 

sind auch die Extreme in der letzten Zeile der Tabellen angeführt. 

Diese extremen Werthe sind in jedem Monat ausgesucht worden, 

als die grösste Abweichung nach oben oder nach unten; aus den 24 

Einzelwerthen der einzelnen Monate wurden Mittel gebildet, so 

dass diese Grössen, als die mittleren Monatsextreme zu betrachten 

sind. Wir wollen diese Werthe näher betrachten. 

Declination: Winter: he Sommer, Von ie 
Maxima. 22.210609 19.2 1922 20'.3 

Minima . . . —32.8 —30.6 —22.0 —32.8 

Differenz. 4 06207 49.8 41.2 53.1 

Horizontal-Intensität: 7 1 1 1 
Maxima . . 90 104 116 98 

Minima , . . — 146 — 144 —125 . — [68 

Ditferenz.... 0 236 248 241 266 
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À Herbst und à Mä d Sep- 
Vertical-Intensität: Winter. ‚Frühjahr. SOON Iber P. 

Maxima. ... 891 1017 861 1041 

Minima % 2 - 109 —132 — 104 — 164 

Differenz... 198 233 190 268 

Die grössten Differenzen entfallen auf die Monate März und Sep- 

tember, die sich auch, wie weiterhin gezeigt werden wird, als Mo- 

nate mit den häufigsten Störungen erweisen. Ich habe diese Monate 

im Nachstehenden für eine besondere Betrachtung ausgeschieden. 

Aus der vorstehenden Tabelle können wir der leichteren Ueber- 

sicht wegen die Maxima und Minima als Bruchtheile ihrer, der 

Einheit gleichgesetzten, Differenz ausdrücken oder, was noch be- 

quemer und doch dasselbe ist, in Procenten der Differenz. Auf 

diesem Wege erhalten wir folgende Werthe: 

Declination. Wes, ot SRE, St bee done 
Masımale.! 23.71 34 39 47 38 39 

Minimap: 2775.66 61 53 62 61 

Horizontal-Intensität. | 

Maxima... 38 42 48 o. 43 

Mae v. 1062 58 52 63 57 

Vertical-Intensität. 

Maxima!’ . . 45 43 45 39 44 

а, d 00095 5f] 55 61 56 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass die Minima aller Elemente 

in allen Jahreszeiten stürker vom Monatsmittel abweichen, als die 

Maxima und zwar am stürksten in den Monaten mit den meisten 

starken Störungen März und September. Freilich zeigt sich dabei 

eine Abhängigkeit von der Jahreszeit, die bei der Declination so- 

gar wesentlicher ist, als die Störungszeit, denn der Winter hat nur 

34°/, für das Maximum; auch ist der März und September im Ver- 

hältniss zum Frühjahr und Herbst im obigen Sinne abweichend. Es 

scheint demnach, dass entweder bei den Störungen die Minima ganz 

besonders stark abweichen, oder die Störungen zu dieser Tageszeit 

sich am stärksten manifestieren, wo alle drei Elemente ein Minimum 

haben. Welche von diesen beiden Voraussetzungen die wahrschein- 

lichste ist, soll weiterhin erörtert werden, hier aber stellen wir die Mit- 

tel für die beiden Monate März und September nach den Tabellen auf 

Seite 388—390, 327 — 399 und 406—408 aller 24 Jahre zusammen. 
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Pawlowsk. 

März und September. 1885— 1908. 

Ec MN MNT 
Eee ETE vorm 
| | AS : 5 INES x 

pee ueste TE epa EN E © 
(= | 4 (Ae) Ss (Aya) ae 9e yee 

abbé bobo т na eue otra nh.) | 
1*. аш. | 4.8|—12.917.7| 30 |— 58 88] .7,— 99/106 |- 1.3 . 6l— 8 | 
2, 5. 18:2 5-14.5 19.7] 23 |— 63) 86| 7 107 114 |-— 1-3 ES 
3 » | 3.5—11.615.1/26 — 48 74| 7 —100 107|—1.4| 4— 8| 

4. „© [4,9.—.8:0/12.3:21 52] 76|-:8 — 86 9411.40, Sly 
5 , |48/- 5.610.426 — 40 66| +8 — 70 78 | kan 
6 „ 15.0 5.,3110.3[24| — 45 60) «8|— 54| 62/15) 5|. 9 
т, |146 5.0| 9.6] 21 — 46 67| 92) 210) 028 
в, 139-55 8.7118 — 48] 66/10) 92| 32 aaa 
9 12.4 5.4, 7.81 9 46 b5| Ш = 13 24| 0 sea 

10 , |3.0 4.31 7.3] 2/54) 56] 11 — 12 23 no 
Im re 5.9.— 3-0) 8.21 0|-— 59! 591 14 — 19 96|, 59 002857 

Mittag. ı | 7.8|— 0.6, 8.4| 6 — 52| 58| 20|— 14| 34| 3.7120 — 3) 
it, p. m. | 9.5 + 1.4 8.1]10|— 42| 52| 26|— 12| 38| 5.2 13 4 
2 0 (10.24 158.016 34 50) 57, — 10] 47) pen 
Зе, 9.6 0.610 2129298) 571 54'— 6 GO| 123 0 Ome 
a ^" [gs 3.01.6] 39 — 22) 541 60|— 4 64! 9.5| 3 0 
ба 6.412359 25] 54| 72 |. 4 76.) 00 a aa 
| 6 77 aT 9.213.928 |-- 22| 50| 69 — 4: 75) 0.1] Al 1D 
Mu gn ee QU 104 Y4.0 35 95229] 57 | 56 —— 2 60 ОЗ aan NER 

В 134 10.413.886. 27) 631 57 6|. бое alam 
| og nig 517.0) 36 |— 94' 70| 9T — 16) 43 ma on 

10 lo 14.316.836 50) 86] 154.38 sa nm ORO REN 
|t » | 3.2,.—14.417.6|36 — 56) 92] 10 — 72| 82|—1:7| 8— 4| 

12  , |4.4L12.817.9|35 — 61) 96| sS — 76 8411.4) 76 

Extreme. |20.3.—82.853.1|98 —168 266 | 104 —164| 268] 15.5| 67 40 
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März und September 1885—1908. 

Declination. Horizont.-Intensit. | Vertical-Intensität. 

Stunden. Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum 

über unter über unter über | unter 

dem Mittel. 

1^. а. m. $n à 6 4 64 15 91 

Der 6.5 13.9 18 bats 15 99 

che 4.9 10.2 22 52 15 92 

AR uni 6.6 19 51 14 80 

B un 6.1 4.3 21 45 13 65 

bos 6.5 3.8 19 50 11 51 

"nA 8.5 3.0 18 49 11 31 
gon DT, 3.0 21 45 11 21 

gui ZU Sail 20 35 12 12 

10 4.1 3.9 21 35 13 10 

"Node 4.0 5 22 37 17 9 

Mittag. 4.1 4.8 26 | 82 25 Ep MAI 

"spam! 4.3 3.8 23 29 27 11 

pros | 4.9 3.8 22 28 34 13 

a veg ce) 29 28. 47 18 

и. RS 05 29 95 50 14 

NOU nost 7 25 29 61 15 
во, a ee 24 26 59 14 
exc 4.5 10.1 28 29 48 12 

Bn AT 9.7 28 35 50 13 

gu 4.3 12.9 27 43 23 20 

190... AD 12.6 27 59 14 39 

ul и 4.9 To 28 64 14 68 

a, 5.8 ale 28 68 14 70 
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Vergleicht man diese Werthe mit den oben mitgetheilten, so 

findet man für die Declination nach Seite 395 und 417, dass die 

Stunden am Tage nicht sehr abweichen, im Vergleich zum Winter 

und Sommer. Von 5” a. m. bis 6" p. m. sind die Sommerwerthe 

um nicht mehr als 0'.6 beim Maximum und bis 2" p. m. weniger 

als eine Minute beim Minimum verschieden, doch in den späteren 

Stunden, besonders um die Mitternachtsstunde für die Maxima und 

von 6” p. m. bis 3° a. m. für die Minima, findet man grosse Abwei- 
chungen im März und September, die für die Maxima 1'.9 und für 

die Minima 6'.5 erreichen. Die Minima, also die östlichen Ausschläge, 

sind die grósseren. | 
Nach Seite 404 und 417 findet man, dass die Horizontal-Intensität 

in den Monaten Mürz und September in den Abweichungen der 

Maxima nicht auffallen, sogar etwas geringere Werthe haben, als 

der Winter und viel geringere, als der Sommer. Auch die Minima 
haben für die Tagesstunden keine auffallenden Werthe von 7”. a. m. 

bis 7”. p. m., doch in den Nachtstunden treten die grossen Minima 

ein, die fast doppelt so gross sind, als die Sommerwerthe und bis 

27Y sogar die Winterwerthe übertreffen. Es sind auch hier, wie bei 

der Declination, die Minima in den Nachtstunden, die den Stórungs- 

Character haben. 

Ein Vergleich der Werthe für die Vertical-Intensität nach Seite 

412 und 417 zeigt, dass die Maxima für März und September etwas 

grösser sind, als sie im Verhältniss zum Mittel für Sommer und 

Winter sein dürften und sich fast ganz den Sommerwerthen an- 

schliessen, doch die Stunden von 5” p. m. bis 8" p. m. haben für 
Mürz und September hohe Werthe, die sie als Stórungsmonate 

kennzeichnen. Doch alle obigen Abweichungen treten an Bedeutung 

in den Hintergrund, wenn wir die Minima der Vertical-Intensität 
für die Nachtstunden vergleichen. Bis 8 Uhr Abends sind die Werthe 

vergleichbar, doch dann beginnt ein starkes Fallen der Mürz-Sep- 

tember-Minima, die gegen 2”. a. m. bis 43 y unter die Minima der 

Sommermonate und bis 46y unter die Minima der Wintermonate 

sinken. Und wiederum sind es die, Minima in den Nachtstunden, 

die sich durch grosse Abweichungen hervorheben. 

ad 
Ex 
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CAPITEL Ш. 

Maxima und Minima in den Störungsjahren. 

Im Vorstehenden wurden alle 24 Jahre im Mittel betrachtet und 

wir kamen zum Schluss, dass die grössere oder, geringere Abwei- 

chung der Maxima oder der Minima entweder häufigern, oder stär- 

keren Störungen zuzuschreiben ist, welche diese oder jene Stunde 

bevorzugen. Nun ist es ganz natürlich, dass eine solche Erklärung 
bestätigt oder abgewiesen wird, wenn die Störungsjahre diese oder 

jene Eigenthümlichkeit der Abweichungen der Extreme von der 
mittleren Tagescurve deutlicher hervortreten lassen oder nicht. Es 

folgt daraus, dass aus der Zahl der in Rechnung gebrachten 24 

Jahre diejenigen mit den meisten und stärksten Störungen abge- 

sondert werden müssen und ebenso, zur Controlle, diejenigen Jahre, 

welche man für die ruhigsten halten kann. Wenn der tägliche Gang 

in den an Störungen reichen Jahren parallel dem täglichen Gang 

verläuft, der für alle Jahre abgeleitet wurde, doch mit grösseren 

Abweichungen, so ist es klar, dass die Störungen sich in dieser 

Weise äussern. Ebenso müssen die störungsarmen Jahre einen na- 

nezu parallelen Gang zeigen und zwar mit geringen Abweichungen. 

In Anbetracht des sehr veränderlichen Characters der Störungen 

müsste eine grosse Zahl von Jahren ausgewählt werden, damit 

durchschnittliche Verhältnisse ermittelt werden können, doch dann 

‚müsste man auch Jahre mitbenutzen, die nicht genug Störungen 

haben. Ich beschränkte -mich auf drei aufeinanderfolgende Jahre mit 

den grössten Störungen und als solche erwiesen sich, wie weiterhin 

gezeigt werden wird, die Jahre 1892, 1893 und 1894. Für jede 

Stunde eines Monats erhält man freilich Mittel nur aus drei Ein- 

zelwerthen, wobei beträchtliche Sprünge natürlich vorkommen. In 

Folge dessen wurden Mittel aus den vier Sommermonaten (Mai 

bis August) und aus den vier Wintermonaten (November bis Fe- 

bruar) gebildet, so dass jeder Mittelwerth aus 12 Einzelwerthen 
hervorgeht. In gleicher Weise wurden die drei. aufeinanderfolgenden 

Jahre mit der geringsten Zahl von Stórungen ausgesucht und zwar 

1900— 1902 und in gleicher Weise berechnet. Die Resultate dieser 

Berechnungen sind in den folgenden Tabellen enthalten. | 

IT: 
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Ec eo 
B ones ВВ 
4 eh by 3.0 
Bute: quo23.4 
6 ge 5.9 
$80). 912126 
ga. qug 
ghost qo 
jc e 293 
1 002 
Mittag. 9.3 
ID м. 132 
5.9 
> 
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IR EHER: 
690301 9:1 
dL iy 9:6 
Bo omn 
ge fO 

1052] NS 
11.20 05.0 
1902 59 

Extreme 40.3 
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Pawlowsk. Declination. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Maxima. 

- 190002. - Differenz. 

Co O0 

— — 

DARCOS 

x1 . 

> m c Sy ©) bo 

di i or © O1 © OS © D ON #& CO © 

ны -1 o Or 

6.8 2.5 

9.0 4.2 

0:96 20:1 

бб 

8.7 8.5 

4.6 7.2 

5.6 5.5 

2.4 5.2 

2.6. 4:4 

2.4 4.1 

9. 65 

1.8 4.1 

1.3 4.0 

14.4 25.9 

Minima. 

ео АИ 
ers 
10:215 54 8 ally 
НО 55-5 415(—510.8 
—11.4 — 5.2 — 6.2 
В: 29546 
galt (699560 

u Tq GERS 7:6 
2133/5) 80! for 1A 
OT Ste etre ans 
x Wy cos D) TRE 
sue оо 63 
ЕО АО 
on 298 203 
о ооо! 
= Oe TO tr 
49.0, 21.05 01:0 
296 092458 0230 
so ПИ ope o 
oui IT ga SEI SIG 
ие 8 60 
SUA AB 1508 
— 1091-58135 
196. .5.8 ICS 

—430 — 135 995 

Differenz. 

E © . 1892—94. b 

— ae © ND 

19,9 

14.9 

14.8 

17.7 

15.8 

14.5 

12.5 

10.4 

14.7 

15.2 

15.0 

13.4 

15.1 

17.8 

18.8 

15.1 

11.8 

12.2 

1539 

18.5 

15.2 

11129 

- 1900—02. 

4.6 

4.2 

5.2 

6.2 

7.6 

7.1 

83.3. 27.9 

m " © Differenz. On 

т 

14.0 

11.3 

8.8 
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Stunden. 

l^a.m. 4.8 

2 5.4 3 

e Qt -1 

lines 4.7 

Mittag. 5.5 

1”р.ш. 6.4 

we) $4 gm 

men 

D = © © oa Non oa dà CO 

> O0 

EN 

Extreme 29.3 

401 — 

Pawlowsk. Declination. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Maxima. 

— t. - 1900—02. 
2.8. 2.0 | —14.6 —6.9. —7.7 

—15.1 —52 —9.9 

3.5 1.7 —10.6 —33 —7.3 

mÓ eo Se CO 

2.2 4.4 .-— 7.6 —2,0 —5.6 

18 7.7 —54 —12 —42 

19 48 — 48 —14 —34 

2.3 9.8 — 3.6 —1.3 —2.3 

2.4 24 — 44 —14 —3.0 

2.6 08 — 4.3 —1.4 —2.9 

2.6 2.1 — 33 —0.8 —2.5 

3.3 2.2 г — 2.003: —1.7 

4.1 23  — 2.7 — 0.2 —2.5 

4.1 33 — 0.7 —02 —0.5 

4.2.5.4, 8% —1.2. —2.5 

3.4 6.2 — 1.1 —24 —47 

2.4 6.0 — 8.0 —4.0 —4.0 

2.0/5.1. 0 9.1.,—3.3./ — 5.8 

1.8 3.5... —12.2., —5.5 | -. 6.7 

1.2 3.6 —15.6 —6.8 —8.8 

0.9 2.3 —13.5 —8.3 —5.2 

0.8 23  —15.2 —77 —75 

1.0 2.4 —18.3 —9.9 — 8.4 

0.8 2.9 --16.5 —8.0 — 8.5 

Differenz. 

Minima. 

E a a 
(ab) 

S a o 
= © © 

a > Se d 

3.5 —15.1 —8.6 —6.5 

—48.1 —21.2 — 26.9 

Differenz. 

94. 

241892 

19.9 

20.0 

20.8 

15.8 

14.2 

14.9 

11.5 

In 

9.2 

7.7 

8.0 

1.9 

9.1 

8.1 

13.3 

16.7 

16.4 

16.2 

17.5 

20.4 

16.7 

17.8 

- 190002. 
9:9 

8.0 

21.7 10.9 

20.2 8.8 

77.4 29.4 

In der Figur V sind die Sommermonate im Zusammenhang 

phiseh dargestellt. In diesem Diagramm findet man manche Details, 

Differenz. 

10.0 

10.8 

13.7 

9.0 

10.0 

11.9 

8.2 

6.1 

5.4 

3.7 

4.6 

3.9 

ота- 
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die der Erwähnung werth sind, neben dem Hauptergebniss, dass 

die Maxima der Störungsjahre und die Minima derselben, wie auch 

die Maxima und die Minima. der ruhigen Jahre einen gleichen täg- 

lichen Gang haben, der sich schon zeigt, obgleich die Werthe für 

die einzelnen Stunden nur aus 12 Einzelwerthen von gestörten 

Grössen (die Extreme sind nur solche Grössen) hervorgegangen 

sind. In den Störungsjahren reichen die Maxima am höchsten hinauf 

und aie Minima am tiefsten nach unten, während die ruhigen 

Jahre Werthe haben, welche am wenigsten vom Monatsmittel 

abweichen. Dabei ist zu beachten, dass nach der Tabelle Seite 420, 

die Minima am stärksten von der Tagescurve abweichen, wenn 

die. Maxima der Tagescurve sich am meisten nähern und um- 

gekehrt, wenn die Maxima. stark abweichen, sind die Minima den 

Werthen der Tagescurve am nächsten. Dasselbe zeigt sich auch in 

Bezug auf die Störungsjahre gegen ruhige Jahre. Es scheint, dass 

die starken Abweichungen sich gegenseitig ablösen und zwar zu 

ganz bestimmten Stunden im Laufe des Tages. So haben die Maxima 

von 8°. a. m. bis 12” a. m., nach Seite 420, geringe Differenzen 
und die Minima grosse, hingegen nach 1” p. m. bis 5" p. m. haben 

die Maxima grosse und die Minima kleine Differenzen. In den Nacht- 

Stunden haben beide grosse Differenzen und. diese Zeit scheint die 

Hauptstórungszeit zu sein. 

An Details kann man der Fig. V Folgendes entnehmen: In den 

Curven der mittleren Maxima für 24 Jahre zeigen sich um 92" a. m. 

und 6” a. m. Hebungen, die sich sowohl in den Störungsjahren, als 

auch in den ruhigen wiederholen. Von 4” а. m. bis 6" a. m. zeigt 

Sich um dieselbe Zeit eine Hebung der Curve der Minima, die um 

so stürker ist, je tiefer die Werthe liegen. Das ist die Zeit des 
Sonnenaufgangs, der von einer Schwankung nach Westen begleitet 

wird. Um die Zeit des Sonnenunterganges bemerkt man eine ähnli- 

ehe Aenderung, am meisten beim Minimum. 

Die Wintermonate (Fig. VI) zeigen ebenfalls, dsss die Stórungs- 

jahre und die ruhigen Jahre denselben tüglichen Gang der Extreme 

haben, den alle 24 Jahre zeigten, nur mit dem Unterschiede, dass 

die Abweichungen von der mittleren Tagescurve grösser sind. Die 

ruhigen Jahre schliessen sich der Tagescurve enger an, doch 

selbst. auch in diesen weichen in den Nachtstunden die Minima 

stärker ab, als die Maxima. Es bestätigt sich hier das Resultat, 

N 4 NR 

ee. adit A 
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welches wir bei der Betrachtung. der Centralwerthe gefunden 
haben. 5! u rdi qi | = it 
©! In den Wintermonaten hat die mittlere Tagescurve um 6^ a, m. 

ein Maximum 'zweiter Ordnung, welehes nur wenig den Werth des 

Minimum um 9” a. m. überragt, nämlich um 0'.4; das Maximum 

von 6"a. m. steht um 2'.13 niedriger, als das Hauptmaximum um 

1^ und 2^ p. m. In den Störungsjahren tritt das Maximum um 
6” a. m. scharf hervor und sein Werth ist nur um 0’.1 kleiner, als 

der des Hauptmaximum. Das Maximum um 6” a. m. scheint eine 
Eigenschaft der Störungen zu sein, denn in den am meisten gestör- 

ten Wintermonaten November und Februar tritt es noch schärfer 
hervor und im Mittel aller vier Wintermonate wird es nur durch 

die weniger gestörten Monate December und Januar gemildert. 

Wenn wir die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum 
einer und derselben Stunde eines Monats „Schwankungsbereich“ 

nennen, So kann man sagen, dass der Schwankungsbereich am Tage 

überhaupt kleiner ist, als in der Nacht, besonders von 10” p. m. 

an im Sommer und von 8" p.m. an im Winter. Wir wollen für eine 
Vergleichung des Schwankungsbereichs Mittelwerthe aus den benach- 

barten Stunden hier zusammenstellen... 

Sommermonate. 1892—94. Alle Jahre. 1900—02. 

Fame: bISH (378. mm. Ian 20-1921 19574 (ut 075.9 

Wig oa ei i doulb.8 10.3 5.6 
Zr, Bor ub. S0 Oqug. T Ov 35.8 

Oy cam А Su 6.1 
i^ nm. Dis Ba pesmi igianemald 5 9.1 6.9 
И. О 9.8 6.8 
в. юз 9.2 407 

1OKE > ИОВ: 11.1 7 0) 

Wintermonate. 1892—94. Alle Jahre. 1900— 02. 

Раш bis Зам ©... 90.9 14'.0 8'.9 
AE Lo QN Re HN 70 9.9 A 
т о о c cep T 7.0 3.9 

NONE e AL VS 5.8 au 
рр м. Dis 3 Don 10.2 7.9 AT 

а 1380 5.8 
UNE c ee 218,2 14.1 8.2 

[o aloe 09 15.2 9.2 
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Bei 3-stündigen Intervallen ist die ruhigste Zeit, wo der Schwan- 

kungsbereich am kleinsten ist, die Zeit vor Mittag, von 10”. a. m. 

bis 12” a.m. und zwar gilt das sowohl für die Störungsjahre, als 
auch für alle Jahre und ruhige Jahre, wie auch für die Sommer- 

und Wintermonate. Der grösste Schwankungsbereich ist im Sommer 

von 1”. a. m. bis 3". а. m., im Winter dagegen etwas früher, von 
11°. p. m. bis На №. wo | 

die Jahre 1892—94 den Betrag 20'.6 

alle Jahre den Betrag 15.2 

die Jahre 1900—02 , 5 9.9 

erreichen. Der Schwankungsbereich ist in der Nacht: 

im Sommer. im Winter. 

in den Jahren 1892—94 . . 1.4 Mal 2.7 Mal 

allen , N Le бо 

S ев, Ve 1900202 о PER: 

grösser, als am Vormittag von 10 bis 12 Uhr. Der Winter hat am 

Tage kleinere Schwankungsbereiche, als der Sommer, in der Nacht 

dagegen grössere. Der Schwankungsbereich wächst mit den Stö-- 

rungen; im Sommer 1892 —94 war er in der Nacht um 1.6 Mal 

grösser, als im Sommer 1900—02 und im Winter um 2.1 Mal. 

Die Horizontal- Intensität ergab für die Störungsjahre 1892 —94 

und für die ruhigen Jahre 1900—02 die nachfolgenden Werthe. 

Pawlowsk. Horizontal-Intensität. 

Sommermonate. Mai bis August. 

Maxima. Minima. Differenz. 

Stunden. À 31 S 3 T © 1 1 $ 
+ [ox] © o [ox] © D D 

she QUE S I 22:5 
я x Y Y Y 
1a. п 36) 20 16 DR OB 16) 955059 104 36 68 

PAU Fo a do pP A о QUT Sn 1923: 26 97 

Jit SG la Е и 119 25 9% 

Amet aad todo 16 — 83 —10 — 7 L16 27.289 
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Maxima. Minima. Differenz. 

= e N > a N À nN N 

Stunden. 1 1 8 li 1 P ii 1 2 

ве S а sale 
ат 32:20 № О о 104 30 74 
Е 20 i15 oll — 92 —12 — 8 118 27 9 

Me LO. 11 —127 —18 —109 148 28 120 

ВА DD tee 7.5 —132 —24 —108 144 31 113 

Quai 5 2 3 —122 —32 — 90 127 3455 

10 , —23 —6 4 —113 —39 — 74 £r 93 079 

E ous 4 —6 10 — 99 —41 — 58 103 35 68 

Mittag. 2—2 4 — 80 —38 — 42 82 36 46 

pm 31. 6.25 — 64 —32 — 32 95 38 57 
DINE UIT. 715.29 — DI —23 — 28 38 

+ LOO, 29,80 — 35 —26 — 9 144 55. 89 

PR 497 197 — 98 —16 — 12 162 53 109 

195.31 LOA — 96 —12 — 14 161 43 118 

Gane 125.30. 93 — 22 — 6 — 16 145 36 109 

us 06:126... 50 — 16 — 6 — 10 92 32 60 

+ 94,25 59 — 23 — 8 — 20 107 28 79 

GE 55 124294 — 50 — 2 — 48 108 236 $82 

TOME 54. 26 5:28 — 110 —- 3 10 164 29 135 

BI 7389.26: 12 — 66 — 5 — 61 OA See 3 

NE Me OUT —117 —12 —105 151 32 119 

Extreme 255 78 177 —293 —58 — 235 548 136 412 

Pawlowsk. Horizontal-Intensität. 

Wintermonate. November bis Februar. 

Maxima. Minima. Differenz. 

= NX bu ся = GN N 

n e T d ме ol 
D 2 8 E S = 5 за 
нА ed = A = RUE 

i Y у Y Y т МВт Y 
aan. 30 10,99 TS 18058 108 28 80 
es fe 12 75 —118 —13 105 145, 25120 

р, 9 OL 130181 219:42T, 3198 



Maxima. ^- Minima. — Differenz. 

: ха + x S dc м Stunden. | 1 B nC Dm 1: ASE 
BOR M a Se 

Puma 8 Ay Tee «104 US 
Door OB № — 51;—11 40; 79: 23 56 
64) sas DB es — 55 — 7 48 82; 99 NUI 
d dea 20 CIE — 52.— 8 44 81. 99 59 
Bp ODE NM. 12 — 54,511 43 80 25 ^55 
gu 0) 19 — 46 —15 81 66 26 40 

OQ! Meee 8 x10 E DI SiS 33 69 26 .43 
lo 0946 7 09 — 56 —19 37 72. 26 . 46 
Mittag. 20 7 3 Е X99 — 3m 69. 30 39 
Sp m 92. - 8. d 9 90830 64..30 34 
м 24: 107 dui — 44 ..—22 92 68-.32 36 
59 — 40 —23 17 1064,32 № 
И "58. 10 48 — 88, —32 11 91 32 59 
D: "369 101 776 — 81.-26 5 117. 36 81 
buco. 62.95.53 — 44 .-28 16 106 37 69 
40 ADT — uo 5 Ш 85- 37 48 
О И и 9 85- 33 52 
10455. 499 IBS — 62 .—18 44 91. 36 45 
102,2, 102 142.06 —103 —18 85 143- 32° 171 
er, 750, 9 12 И 19 CE 144 37 107 
122 321.286 90 88 — 87 —14 7 115-3459 58g 

Extreme 175 44 131 21337 —44: 298 512 88 424 

In der Figur УП sind die Sommerwerthe für die Jahre 1892— 94, 

1900—02 und für alle 24 Jahre im Zusammenhang dargestellt. 

Man findet im Ganzen dasselbe Bild, welches wir bereits von der 

Declination her kennen. Die mittleren Maxima und Minima für die 

ruhigen Jahre 1900—02 schliessen sich eng an die mittlere Tages- 

curve an, nur um 4” p. m. tritt ein Maximum ein, während das 

Maximum der Tageseurve auf 8" p. m. fällt. Das Maximum um 

4” p. m. ist eine Eigenschaft der Störungen, denn im Mittel der 
Maxima für 24 Jahre ist es noch stárker entwickelt. In den Stórungs- 
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jahren 1892—94 sieht man die volle Entwickelung dieses Maximum 

um 4 und 5" p. m. Die Minima haben ihre grösste Entwiekelung in 

der Nacht, etwa von 9" p. m. bis 11” a. m.; die Nachtwerthe der 
Minima sind sehr veränderlich. SAN UNUS 

In den Wintermonaten der Stérungsjahre beginnt um 2” p. m. die 

starke Entwiekelung der Maxima, die um 8” p. m. ihr Ende erreicht, 

wobei gleichzeitig die Entwiekelung der tiefen Minima ihren Anfang 
nimmt. Die Minima gehen um 11" p. m. aüsserordentlich tief her- 
unter und um 3” a. m. noch tiefer. Von 5"'a. m. haben die Minima 
solehe Werthe, die für Stórungszeiten fast normal genannt werden 

können. Die hohen Nachmittags-Maxima und die tiefen Nacht- 
Minima sind Eigenschaften, die in den ruhigen Jahren, sowohl in 

den Sommermonaten, als auch in den Wintermonaten fast gar nicht 

zur Geltung kommen, und wenn sie im Mittel der Jahre 1885— 1908 

zum Vorschein kommen, so hüngt das nur von den Stórungsjahren 
ab. Am meisten weichen die Maxima der Störungsjahre um 5" p. m. 
von den ruhigen ab. Die Minima geben die gróssten Unterschiede 

im Sommer um 7” und 8" а. m. und von 10" p. m. bis 12" p. m., im 
Winter dagegen um 3” a. m. Die grössten Schwankungen beobachtet 
man in der Nacht, so dass die Störung der Horizontal-Intensität, 

wie die der Declination, am stürksten sich auf der Nachtseite der 

Erdkugel entwickelt. Der Schwankungsbereich im Mittel von je drei 
Stunden beträgt: 

Sommermonate. 1892— 94. Alle Jahre. 1900-02. 

Ра. т. bis 3° à. m.. 115 58 | 9 

бо. 113 59 28 
I sel. 9. 140 67 31 

TU. mul. 1DETE 99 60 35 
12 pom bis 34 pi m. . 111 61 44 
uc qve e. — 156 70 44 

UE GI 70g - 102 51 29 
Jor Obf. 1990915 140 60 31 

"Wintermonate.  . y i 
i a.m. bis 9 acm. . 157- 66 95 
Ho бе 89 47 ‘ 29 
Ш Oy we 76 43 24 

Jor. 09 19r. 70 47 37 
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Wintermonate. Yr у Y 

15 p. m. «bis 3% pm. 45,1 79 50 31 

^ ME WD cun ue MET. siib 59 35 

Vois cs c0] E 8T, 63 35. 

TO A A b eed Dod 72 34 

Der Schwankungsbereich ist im Sommer ein anderer als im Winter. 

Im Sommer findet man die grössten Beträge von 7" bis 9" a. m. 
und von 4" bis 6" p. m., wobei der letztere Termin grössere Beträge 
erreicht, als die Morgenstunden. Das Morgenmaximum fällt in den 

ruhigen Jahren ganz fort. Im Winter treten die grössten Werthe 

des Schwankungsbereiches von 10”. p. m. bis 3”. a.m. ein, auch im 
Mittel aller Jahre, doch in den ruhigen Jahren tritt das Nacht- 

maximum schon am Abend auf. Das Minimum des Sehwankungs- 

bereiches tritt in den ruhigen Jahren im Winter und im Sommer 

zwischen 4 und 6”. a. m. ein. a 
Fiir die Vertical-Componente wurden folgende mittlere Extreme fiir 

die Störungsjahre und die ruhigen Jahre gefunden. 

Pawlowsk. Vertical-Intensitat. 

Sommermonate. Mai bis August. 

Maxima. - Minima. Differenz. 

ete Soni: 8 : a0 S 
Stunden. | | © 2 | | 2 

Sue ei = = Sv ed 
Ed eno s ES = = SiS 1 

am da 6:09 295. 150 109 INN 
Ds 14 6.8 бы 924 1207 158 © 
34s 12. 6 6 ° —I94. —99 — 10% 2113642287 2105 
49. 13:7, 6: 08-16 — 9 1 SEO: 
Bm 14 - 7 (t.  &u4.—14.—.80 «5, 108, 220 NET 
GE 14 6 18 — — H6. —13  —103:: 130 107 ae 
Te 16. 6 10. > 28013 — 76, 05 OS 
Se 150/76. 194 A 88 18 70 

OA ee Let 44 М 27 

Ogee 90. io Wi с Ai oN uaa 

sse Зы VEND le TE P ay 60... 18: 4 
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Maxima. Minima. Differenz. 

. = a c ed N 

ee Bee nie 
& 2 & D S E 5 2 = 
Si es itian = = a nn A 

Mittagr . 69 21,67 — 99 16 —i 7 99 18.7 74 

"pm. 77 4 73  — 30 —14 — 6 97 18. 79 
QE UNE 80 17 63 — 16 —12 — 4 96 29. 67 

A Up 84 30 54 —12 —8 — 4 96 38 58 

n4 mp «MO 36 :74 — 9 .—6 — 8 119; 42.0 11 

bee 125 38,87 о 9 182 48. 99 

Go =: 12 :27 (95 = 6-4 172 128: Bilger OF 

CEA 88 22 66 = 6 5-83 — 13 94 25 69 

Я 70 16 54 — 5 —3 — 2 45-19; 56 

Qos 48 14 34 — 28 —2 — 26 76 16. 60 

19 a 29 10 19 — 48 — 3 — 40 92: 13. 59 

Bl x DAR 618 — 68 —13 — 55 Or} 

E a №5, 6 709 —124 —22 —102 139 28. 111 

Extreme 210 42 168 —262 —40  — 222 4927327 390 

Pawiowsk. Vertical-Intensität. 

Wintermonate. November bis Februar. 

Maxima. Minima. — Differenz. 

Sues en de uox melon of al DER 
Stunden. | | e 2 | Mae 

D 2 & D = = e eS 8 
s Alma = EX a = UE 

ИЕ. MALE Y | | il TANT 
Рам, 109 рб age 101-181-1853 Ph 1225089 
Danis 10, Gt Siok —159 —21 —138 169 22 147 

SH og 8 4 4 —184 —19 —165 192 23 169 

A SER EN D — 1523-18  ==134 160 21 139 

Bola Stern — 131. —18.!-—113 139: 2217118 

GK It 51805 172, (10 2955 Sila) 219460 

ds dy 9. 4.539 — 41 —12 — 29 50 16 34 

iS dus ORALE — 94 — 8 — 16 94914121422 
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Maxima. Minima. Differenz. 

= ed N = сч i = ai ; 

X uu 1r - 
cci nd "one ве 
= 2 = 5. eS о 

Pam... Ih 41 О 58. мы 
pr ss 14:94 0. Rio JA T 98 iS ET 
da. d 19 04 915 En ог Rn 31.2. 11000 
Mittag“: 96 5221 ое бы АБ 8711 956 
pm. 6 оо 41^ 19929 
2 va 44: 8 36 а А 52 12 40 
eus 87 11 76 Rude lo 109 93-- 15.78 
ть 88 13 75 о 108 94 16 78 
SR 95 18 E77 о EU 100 21 
6. 93 18 75 go omes C POT OF 5 6 
mos 90,15 (75 Bh 8) one? 05 189 74 
Sum 65 13 52 бое. eds 7] 16 55 
ru, 37: 11.226 ey nen И 69 16 53 

10, , 23 ОА о 34 65. 2 172008 
PDA. бт Tg Ar 965 89 15 74 
119) ie EHRT DESI OT 87 192068 

Extreme 144 25 119 —284 —30 —254 428 —55 373 

In den Nachmittagsstunden hat der Gang der Vertical-Intensität 

in den Extremen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Horizontal- 

Intensität. Beide Extreme nehmen zu, im Sommer bis5 Uhr in dem 

Verlauf der Maxima und bis 8 Uhr im Verlauf der Minima und im 

Winter bei der Vertical-Intenshät bis zu denselben Stunden, nur 

bei der Horizontal-Intensität haben die Minima in den Winter- 

Monaten einen weniger regelmässigen Gang. Daraus folgt, dass die 

Ganze-Intensität auf alle Fälle bis 5 Uhr zunimmt. In den Störungs- 

jahren beginnen die Maxima der Vertical-Intensität im Winter um 

9”. а. m. und im Sommer um-10* a. m. an stark zu steigen, bei 

der Horizontal-Intensität- beginnt dieses starke Steigen um 2 Stunden 
später. Von Mitternacht bis 10 Uhr Vormittags halten sieh die 

mittleren Maxima fast auf gleicher Höhe und in den Wintermonaten 

haben alle Stunden von Mitternacht bis Mittag Werthe zwischen 
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31 und 47 und im Sommer zwischen 6; und 7;, die nach 10". a. m. 
auf 21 heruntergehen. Diese Gleichförmigkeit ist um so auffallender; 

da wenige Stunden hernach bis 1251 reichende Werthe eintreten. 

Die Maxima entwickeln sich nur in den 12 Stunden von 10”. a. m. 
bis 105. p.m. 

Ganz das Gegentheil findet man im "Verlauf der Minima. Etwa 

von 9”. a. m. bis 8”. p. m. sind die Minima sehr einformig, um 
dann nach 8 Uhr Abends sich plötzlich hervorzuthun. Geradezu 
verblüffend ist die Gleichmässigkeit der Minima um diese Zeit, 

wie aus folgender Tabelle hervorgeht. 

Mittlere Minima im Sommer. 

Störungsjahre. Alle Jahre. Ruhige Jahre. 

jf Y Y 
Bip m: 9 о 7 14 

elle an a 
RN —12 —10 — 8 

ARR, : — 9 — 7 — 6 

9 р — 7 — 5 — 5 

6 » — 6 — 4 — 4 

7 ‘ — 6 — 4 — 3 

8 » — 5 — 4 — 3 

Mittlere Minima im Winter. f 

Störungsjahre. Alle Jahre. Ruhige Jahre. 

x i 1 
pn р О —8 —6 

2 à CT AN О edel —7 —4 

3 D —6 —5 —4 

4 ) —6 —4 —3 

5 » —5 —4 — 3 

BR, —4 — 4 — 3 

» — 5 —4 _ —3 
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Nach 5 resp. 7 Stunden haben wir Werthe, die in folgender 
Weise auseinandergehen 

Sommer’. . . . &. — 155 —59 —95 

Winter ee TM — 184 —59 —19 

Ob ruhige Jahre oder ob Stórungsjahre, die mittleren Minima 

gehen aus den engen Grenzen bis 8 Uhr Abends nicht hinaus, und 

der Unterschied der Minimalwerthe beträgt nur 21 bis 4y, dagegen 

in der Nacht 1307 bis 165. Solche grosse Contraste findet man nur 

bei der Vertical-Intensität. 

Der Schwankungsbereich im Mittel von drei aufeinanderfolgenden 

Stunden beträgt: 

Sommermonate. 

1892—94. Alle Jahre. 1900—02. 

1 Y Y 

ja м. bis аш © 154 68 30 

A oe aD 58 21 
Е ROS ene HON TO 35 18 
1095 Nn ems oa dy 30 185 
Вр ЭЗрш. 15 49 28 
4&- „бб 63 39 
T8 i RO ED 41 20 

1027 le a 42 20 

Wintermonate. 

1892—94. Alle Jahre 1900—02. 

Ра Dis’ Vo asın 1 63 92 
Br os PNG lo 48 Bill 
ее 37 23 13 

LOB я ERD 20 11 
р. bis 3^ p: mic 0962 33 13 

Au ENT N D. 7s 97 58 19 
dS MR NA. ces 78 48 17 
о 5. 22 ASE 48 17 

Wir finden hier zwei Perioden des Schwankungsbezirks: von 4" bis 

6" p. m. und 1” a. m. bis 3" a. m. sind die grössten Schwankungen, 
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sowohl im Sommer, als auch im Winter. Im Winter der Störungs- 

jahre finden wir dasselbe Verhältniss bei. der Horizontal-Intensität; 

bei der Vertical-Intensität sind die weitesten Schwankungsgrenzen 

zwischen 1" und 3^ a. m. 

Wir wollen das Gesammtbild für die Stórungsjahre in wenigen 
Sätzen zusammenfassen. 

Alle drei Elemente, Declination, Horizontal- und Vertical-Inten- 

sität, zeigen, dass die Störungen zum grösseren Theil in der Nacht 

und am Nachmittag sich abspielen. Dabei zeigt sich eine aus- 

gesprochene Wechselbeziehung der Maxima und Minima, haupt- 
sächlich in den Störungsjahren. Zu den Stunden, wo die Maxima 

sich der mittleren Tagescurve am meisten nähern, gehen die Minima 

von ihr am meisten fort und umgekehrt. Am schönsten zeigt es 

sich auf Fig. VIII und IX bei der Vertical-Intensität. Um 8” p. m. 
beginnt das rapide Fallen der Minima, wo die Maxima sich nor- 

malen Verhältnissen genähert haben und um 9” oder 10" a. m., 
wo die Minima sich in ihre normalen Grenzen eingefügt haben, 

beginnt die Entwickelung der Maxima. Hieraus zieht sich von selbst 

die Schlussfolgerung, dass dieses Wechselspiel nur ein Resultat der 

Störungen ist, welche einen derartigen Gang haben, welcher die 

Intensität (Vertical. und Total-Intensität) bis 2" a. m. verringert, 
von da an wieder bis 5" p. m. vergrössert und dann wieder von 

Neuem verringert. Wenn man eine Curve durch die Curven der 

mittleren Minima und Maxima legt, so dass dieselbe in den Vor- 

mittagsstunden durch die Curve der Minima und 10" a. m. bis 5” p. m. 

durch die Curve der Maxima geht, so erhält man eine Curve des 

täglichen Ganges der Störungen. 

Die Declinations- Störungen gehen am Nachmittag und in der Nacht 

stark nach Ost, nur für die Stunde 6” a. m. stellt sich eine starke 
Schwankung nach West ein. 

Die Horizontal-Intensität repräsentiert gleichzeitig eine Richtungs- 

(Inelination) und eine Intensitäts-Componente und gestattet nach 

den bisher mitgetheilten Daten keine einseitige Deutung. 

Man kann die Curven der Maxima und Minima der Vertical- 

Intensitit auch in folgender Weise deuten. Von 11 Uhr Abends 

bis 9 Uhr Morgens sind die Maxima nicht gestórt und alle Stórungen 

in dieser Zeit verkleinern die Intensität. In der übrigen Zeit, von 

28 



— 434 — 

10 Uhr Morgens bis S Uhr Abends haben die Minima keine Stö- 
rungen, denn die Störungen vergrösseren um diese Zelt die .Inten- 

sität. Es besteht eine regelmässige Ablösung des einen Extrems 

durch das andere. 

CoA PT Bale: 

Einseitigkeit und mittlere Abweichuug der Stundenmittel. 

Aus den vorstehenden Ausführungen haben wir ersehen, dass die 

arithmetischen Mittel der einzelnen Stunden, die den täglichen Gang 

darstellen, insofern einseitig sind, dass seltene, aber sehr grosse 

Werthe oder seltene, aber sehr kleine Werthe, das arithmetische 

Mittel sehr stark von einem centralen Werth ablenken. Damit 

verliert der mittlere tügliche Gang seine Bedeutung als eine Curve, 

die am häufigsten vorkommen dürfte. Wenn nur einzelne Stunden 

abweichen und zwar bald nach der einen, bald nach der andern 

seite, dann ist an der mittleren Tagescurve nichts auszusetzen, wenn 

aber die Abweichungen ein System haben, dann ist eine nähere 

Untersuchung dieser systematischen Verhältnisse unbedingt erfor- 

derlich und diese ist im Nachstehenden durchgeführt worden und 

zwar für alle 24 Jahre 1885—1908 und für Pawlowsk allein, da 

eine derartige Bearbeitung mit den zugehörigen mittleren Abweichun- 

gen eine viel mühsamere ist, als man sich vorstellen mag. Es sind 

doch 288 Monate, die alle 24 Stundenmittel und 2 Extremmittel 

haben, für alle drei Elemente, Declination, Horizontal- und Vertical- 

Intensität, im Ganzen für jeden Monat 78 Mittel oder für alle 

24 Jahre zusammen 22464 Mittelwerthe, zu denen. mittlere Ab- 

weichungen berechnet wurden. Die Anzahl der Einzelbeobachtungen, 

zu denen die mittlere Abweichung berechnet wurde, beläuft sich 

auf 683670. j 

In den folgenden Tabellen ist zunächst die Anzahl der Stunden 

angegeben, welche Werthe haben, die grösser, als das arithmeti- 

sche Stundenmittel sind. Die übrigen Werthe sind kleiner, als 

das Mittel. 

Der Uebersieht halber ist die Zahl der Stunden in Procenten 

‚ausgedrückt. 
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Für die Declination fanden sich folgende Verhältnisse. 

Declination in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, die grósser als das Mittel sind, in Procenten. 

© OOo чом © bw 

M mM nz № = © 

=> Stunden. 

47 

47 

u 

42 

1885 —1908. 

65 

45 

September. October. 

€: November. 

D © e co 

> e 

39 

December. 
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Obgleich diese Verhältnisse klar genug durch Monatswerthe dar- 

gestellt sind, so wollen wir doch wegen der Vergleichbarkeit mit 

andern Resultaten, nachstehend Jahreszeitenmittel mittheilen. 

Declination in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, die grösser sind, als das Mittel, in Procenten. 

1885—1908. 

à Winter. Uebergangsmonate. 

Maitis Angas, Novepbor ИЕ UM SUR 
а re te co 58% 649%), 61°}, 
DT EU ra oc LE 62 60 

31.0. 5 SES NL 59 58 

SO SR RTS] 50 
в PU) [14 
GB MED LE lia 41 
A. NE, 42 41 

OR 44 40 

Ona 46 42 
TO. AMI MED 44 

dp MACH RP eT S EET 16 

Mittag a ets 46 
op. ne Lan AT 46 
235. 45 44 
D nd M. e RE 2 

ANO vus ey ad 47 
DR RR AA H9 

ORARE ek an ee ai 5 
ee ar S) 63 
SE S chee See 64 

Oen. la“ OUO 64 

MOUSE Е | 65 

DEW Ce efl 65 

Or er EE 00 62 

Man sieht, dass in der Anzahl der Einzelwerthe im Verhältniss 
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zum arithmetisehen Mittel, ob grösser oder kleiner als dasselbe, 

ein System liegt. Von den 8765 Einzelwerthen für 11"p. m. sind 
5578 grösser und па’ 3187 kleiner, als das Stundenmittel für 

11^p. m., oder 64°/, grösser und 36°/, kleiner. Die Anzahl der 
Einzelwerthe, grösser als das Mittel, nimmt von 11” p. m. sehr 
regelmässig ab bis 8" a. m., wo von 8765 Einzelwerthen 3557 grösser 

und 5208 kleiner sind, als das zugehórige Mittel. Die Anzahl der 

grüsseren Einzelwerthe steigt nach 8" a. m. wieder bis 12" a. m., 
ohne die Hälfte, 50°/, zu erreichen, sinkt dann wieder bis 3” p. m. 
auf 45°/,, um dann bis: zum Maximum um Тир. m: anzusteigen. 

In den Sommermonaten beträgt das Maximum 61°/, und das Mi- 

nimum 42°/,, sind also um 19°/, verschieden. Diese Verschieden- 

heit ist im Winter viel grösser, nämlich 30°/,, denn das Maximum 

erreicht 67°/, und das Minimum 37°/,. Von den 2585 Einzelwer- 

then der Stunde 11” p. m. in den vieg Wintermonaten sind 1928 

grösser und nur 957 kleiner, als das Mittel, während für die Mor- 

senstunde 8” a. m. die Anzahl der grösseren 1087 und der klei- 
neren Einzelwerthe 1798 beträgt. 

Im Juli haben nur 8 Stunden, von 9” p. m. bis 4" a. m. mehr 
grössere Einzelwerthe, als kleinere, während die übrigen mehr 

kleinere, als grössere Werthe haben. In den Sommermonaten haben: 

9 Stunden, von 7” p. m. bis 3" a. m. grössere Einzelwerthe 

und 15 „ аш обр м kleinere 
55 

hingegen die Wintermonate: 

12 Stunden, von 4” p. m. bis 4” a. m. grössere Einzelwerthe 
ündio0 s snb м. bl а. м kleinere P 

Wenn im Winter um 11” p. m. 

1928 grössere Einzelwerthe 

und 957 kleinere x 

die Summe Null geben (denn das arithmetische Mittel ist ein Potenz- 

mittel mit einer Summe der Abweichungen gleich Null), so ist 

offenbar, dass die Einzelwerthe unter dem Mittel in ihren Betrügen 

zwei Mal grüsser waren, als die Einzelwerthe über dem Mittel. 
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Wenn man die stark abweichenden Werthe gestórte Werthe nen- 

nen darf, so sind die Einzelwerthe um 11^ p. m., welche unter dem 

Mittel liegen, gestórte und wo die Anzahl dcr Einzelwerthe grösser 

ist, als das Mittel, sind Abweichungen unter Null Stórungen. Unter 

Null liegen aber die Abweichungen nach Osten, folglich sind Stö- 

rungen im Winter von 4" p. m. bis 4^ a. m. östliche Störungen 
und in den übrigen Stunden, wo die Zahl der grósseren (also 

westlichen) Abweichungen klein ist, westliche Störungen. Wir 

können also den Ausdruck „Einzelwerth grösser, als das arith- 

metische Mittel“ durch einen andern ersetzen, nämlich „östliche 

Störung“. 

Dann können wir aus unseren Tabellen folgenden Satz heraus- 

lesen: In allen Monaten sind am Tage, von 4 resp. 5 Uhr Morgens 

an, westliche Störungen vorherrschend und in der Nacht östliche. Die 

grösste Intensität der östlichen Störungen fällt in allen Jahreszeiten auf 

11” p.m. und die der westlichen auf 8" a. m. und im Sommer auf 

та т. 

Unter Intensität der Störungen ist nicht nur die Stärke der Aus- 

schläge zu verstehen, sondern auch die Häufigkeit. Systematische 

Erscheinungen können sowohl durch häufige kleine, als auch durch 

seltene grosse Störungen horvorgerufen werden und um im vorlie- 

genden Falle zu entscheiden, welcher Art die Störungen sein mö- 

gen, welche die oben erörterten Abweichungen verursachen, neh- 

men wir Jahre mit grossen Störungen, also 1892 bis 1894 und 

Jahre mit kleineren Störungen oder ruhige Jahre, nämlich 1900 

bis 1902 und berechnen für beide Reihen die procentischen Ver- 

hältnisse der Anzahl der Abweichungen über und unter dem Mittel. 

In der nachfolgenden Tabelle findet man die in Procenten ausge- 

drückte Anzahl der Abweichungen über dem Mittel, also der Einzel- 

werthe, die grösser sind, als das Mittel der entsprechenden Stunde. 

Da die einzelnen Monate noch nicht ausgeglichene Werthe haben, 

die noch keine glatt verlaufende Curve haben, sind die Monate 

Mai bis August als Sommermonate und die Monate November bis 

Februar als Wintermonate zusammengefasst worden. 

am NTI 

= A 

E 
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Pawlowsk. Declination. 

Anzahl der Einzelwerthe über dem Mittel in Procenten. 

Sommermonate. Wintermonate. 

]^ am: 809/5599 59$ LOUE 64019 le, 

Pd 57 51 6 63 60 3 

Fish 60 51 9 60 56 4 

TN 51 DN 58 55 3 

DO us 47 ame al 48 49 SE 

(CRUE 43 3 42 46 1 

quum 43 HL EMT 40 43 E 

SS 49 46 3 39 38 1 

OE 48 45 3 3 44 ==] 

De 49 47 2 49 49 0 

liga. Gin 49 46 3 47 48 = 

Ма © 50 49 1 51 39 12 

1^ p. m. 49 47 2 51 41 10 

Dunn: £143 LORS 51 44 7 

SITE 43 а 47 40 7 

Me, 41 par в 54 40 14 

Pn. 43 AG 23 55 5 3 

= 47 46 1 59 47 12 

о 46 45 1 65 61 4 

Sr. 51 45 6 66 67 =: 

9 57 48 9 66 69 = 

lon 56 54 2 65 69 an 

Вы 60 58 2 65 69 N 

19%: 59 57 2 65 64 1 
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Sowohl die ruhigen Jahre, wie auch die Störungsjahre zeigen so 

ziemlich dasselbe Bild. Eine bedeutende Abhängigkeit dieser Werthe 

von der Zahl und Grösse der Störungen der Jahre 1892— 94 ist 

nicht zu bemerken und es scheint, dass hier eine allgemeine und 

gemeinsame Eigenthümlichkeit im täglichen Gang vorliegt, wonach 

die Abweichungen zu gewisser Zeit stärker oder häufiger nach einer 

Seite gehen, als nach der andern. Wir haben es hier, im Grunde 

genommen, mit der Frage der Centralwerthe und der arithmetischen 

Mittel zu thun, während die Grösse der Ausschläge durch die 

mittleren Abweichungen ermittelt werden müssen. Die obigen Aus- 

führungen über die Centralwerthe und die vorstehenden über die 

Anzahl der Einzelwerthe über oder unter dem Mittel bilden Unter- 

suchungen einer gleichen Art und der Unterschied liegt darin, dass 

die eme qualitative, die andere quantitative Verhültnisse giebt. In 

derselben Weise stehen zu einander die obigen Ausführungen der 

Differenzen der mittleren Maxima und der mittleren Minima und 

die nachfolgenden Untersuchungen der mittleren - Abweichungen. Die 

Differenzen gaben Schwankungsgrenzen im Durchschnitt nur in quali- 

tativer Weise, wührend die mittleren Abweichungen, als den wahr- 

scheinlichen Fehlern nahestehende Grössen, in quantitativer Weise 

nieht nur die Extreme, sondern alle Einzelwerthe betrachten. Die 

wahrscheinlichen Fehler haben mit den Mitteln aus naturgemäss 

schwankenden Einzelgrössen nicht das Mindeste zu thun, während 

die mittleren Abweichungen w nach der Formel 

wo A, die Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel und n die 

Anzahl der Beobachtungen darstellt, eine ganz bestimmte Bedeutung 

haben. Durch Vermehrung der Beobachtungen kann die mittlere 

Abweichung nicht verkleinert werden, weil durch lüngere Beobach- 

tungsperioden die Schwankungsgrenzen nicht eingeschränkt werden 

können. 3 : 
Für die Declination ergaben die 24 Jahre 1885—1908 folgende 

mittlere Abweichungen für die einzelnen Stunden der Monate. 

B 
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Declination in Pawlowsk, 

1885—1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittelwerth. 

Е | | | ë | i Es E 

| Stunden. S E de E B | E Е Е 

2 poe ERI EMI CE MES 
ER E E | m Ее = ри 

1%, a. ш|+1.78 22.15 +914 1.83 1.84 --138 1.37 1.35 +179 41.71 2.01 1.60 
po E; "5.05 2.15) 71.48 1.63! 198! 1.55! 189’ 905|. 167 1.72) 1.37 
20550000 55 193 1383 139' 1.57) 130 143 13 1.67 1.39! 1.49) 198 
epee Ss 165 146125. 130 119 1211121 141 118 1.12) 0.98 
р || 101 135 1.28) 1.41 144. 126 1411 1.32 1.38, 105) 1.05 0.95 
6 || 0595 1213 1.08 1.48 153 124 1.49 150 1.46) 1.00 0.99) 0.90! 

м! 054 1.11 111 18. 1.33] 1.35) 1.41 1.45 152) 115 089) 0.88 
8 „| 082 118| 131 137 144 112 142 141 1.38| 119 O.87| 0.74 
0 145 1.32) 1.14) 133 0.95 1371 135 1.22 1.19. 0:92 0.76 
jM ue fon 1-11) 110 128 1.01 1355| 1.30 Ler) 101) 094 076 

bas ^. 1091! 094 193 118| 140! 1.32 1.35) 144 1.37) 1.12| 0.88]- 0.84 
| Mittag. | 0.94 .1.00 1.25| 1.93| 145) 1.35| 1.43| 148 155 1.26| 0.85| 0.78 

1%. p. m.|| 0.88) 1.19 1.27| 1.30; 1.51) 1.35| 1.43| 1.47 1.62| 1.29| 0.94| 0.85 
2 0.95), 1.10) 133 138. 154 154 144 153 144 134 109 0:96 
3 | 1.05. 199. 135 1.42 1.58 1.38! 137| 1.48, 1.50) 1.53 1.34: 1.08 
Ra 193 159130 1.60) 137 15 1:52] 1.47) 18 161 201 
Bo 11 154 и Sor 1.41, 140 154159 1.70) 1.39 
в | 154) ПИ 1211.34 1.21) 126 131! 1.63) 1.68) 1.86] 1.18 
Ger || 13 3:81) 12.00 1500112 1.04) 1.451134 155 2.03) 231 1.25 
c -1:73 09:40 2.031 17a, 51:94. 10:97] 1109 16 1.55) 1.92) 2.14.2028 1.77 

ee || 200] 241 230 1.70, 11:38 1.01) 1.14 1.46) 2.21) 2.39 2.18 1.66 
Eu T4211 225 173) 173) 1.01 3-16 51:43] 2.07) 2.30) 2.41) 1.83 
| 1l  , | 204 2.55| 237 188 1.70 1.14 118 1.33 204 2.25 236) 206| 
mi Pi 7-92) 232 239 1.84 1.64 01.93 133 3:37. 188| 1.95) 2.00] 1.68 

Mittel. |-=1.32 5-1.63|--1.62|-- 1.42 | -- 1.48 |--1.93 |==1.34 = 1.40, 2-1.62|2-1.55 ==1.49| 1.16. 
| | | | | 
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Declination in Pawlowsk. 

1885—1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

‘Herbst u.Frihjahr. Winter. 
Stunden. M D SAPE wn ea SUN! Ea 

Tease a.) Seas bo — 1'.88 

DW Wo er 1.46 1.84 1.68 

Soa 1.43 157 1.54 

477 1.28 1.32 10 

Sees 1.36 1:27 1.09 

бе 1.44 107 0.99 

1.38 1-29 0-93 

QN 1.35 1.29 0.90 

gr 1.25 1.20 0.92 

10 30 1.28 1.12 0.91 

145 1:38 1 52 0.88 

Mittag . 21013149 1192 0.87 

Ир. Ш. 1.44 1597 0.96 

DEA. 1.51 1.37 1.02 

m 1.45 1.45 1.18 

ZUM 1.50 1.49 1.35 

BR S 1.39 1.38 1152 

o s 1.28 1.56 1.57 

VASE La: то 1.85 

Suo 1.16 1.96 2.04 

9 1.25 217 2.06 

Loc 1.34 209 dE 290 

lew 1.34 2.14 2.25 

[o8 s 1.39 DO 1.98 

Mittel. . + 1.36 SISSE --1.41 

Jahr. 

+ 1'.74 

1 

ze dle 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ils 

1 

1 

1 

li 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 66 

.47 

.12 
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Aus den beiden Tabellen ersieht man, dass im Herbst und Früh- 

ling (besonders September, Februar, März) die grössten mittleren 

Abweichungen vorkommen oder dass diese Monate den grössten 

Sehwankungsbereich haben. In den einzelnen Jahreszeiten und Mo- 

naten ist ein tüglicher Gang der mittleren Abweichungen und des 

Schwankungsbereiches scharf ausgeprägt, am schwüchsten im Som- 

mer, am stärksten im Winter. Die grössten mittleren Abweichun- 

gen kommen kurz vor Mitternacht vor, im Sommer etwas nach 

Mitternacht. Die ruhigste Zeit ist im Winter um 11"— 12” a. m., 
im Herbst und Frühling um 10° a. m. und im Sommer um 9" a. m. 
In der letzteren Jahreszeit ist noch ein Abendminimum, welches 

sogar um 0'.09 niedriger steht, als das Vormittags-Minimum. Im 

Laufe des Tages schwanken die Grenzen innerhalb 

0'.35 im Sommer 

1.05 , Herbst und Frühling 

1.38 , Winter 

und 0'.81 im Jahresmittel. 

Ein Vergleich der mittleren Abweichungen mit der Differenz der 

mittleren Maxima und Minima (Seite 393 und 394) ergiebt eine völlige 

Parallelität beider Reihen. Im Sommer ist das Maximum beider 

um 1” oder 2" а. m., ein Minimum um 9” oder 10” a. m.; um 4" p. m. 
ein zweites Maximum' und um 7" p. m. ein Minimum. 

Der Winter hat einen regelmässigeren Gang als der Sommer, 

denn in beiden Curven ist das Minimum um 12 Uhr Mittags und 

das Maximum um 11^ p. m. 

Nun ist noch die Frage zu erledigen, ob die Stórungsjahre eine 

mittlere Abweichung haben, die grösser ist, als die der ruhigen 

Jahre. Als das am meisten gestörte Jahr ist das Jahr 1892 anzu- 

sehen und das ruhigste 1901. Nachstehend sind die mittleren Ab- 

weichungen für diese beiden Jahre mitgetheilt und zwar in Form 

der jahreszeitlichen Mittel, wo wieder die Monate Mai bis August 

den Sommer bilden, November bis Februar—den Winter und die 

Monate März, April, September und October— den Herbst und Früh- 

ling, als Uebergangszeit. 
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Declination in Pawlowsk. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

Herbst u. Früh- 
3 qa Winter 

1892. 1901. 

Sommer. Jahr. 
1892 901 18922 1901. Stunden. 1392 1901. 

eo [+ eh Oo =0.79 = Фа. im = 2748 00% ==3.68 2087 281 2.9 7 

DRS, 1:79 20:81. 3.18 0:80 2.23. 0.79 Os 
SNAM 2.4] 080 227 0.79 244 060 POT 
AS 1.92 (0:76 1.961: 0.68 2.10 050 199055 
NS 2:09: 20.75... 2.37 0:50 — 1.94 043 93 Е 
AR A 29:54 086 210 0:60 1.24 0.38 Sg 
rod es 240 0.98 1.76 0:70" 140° 0.427 17520058 
8 2.19 :0.86 1.92 0:93 1:31 - 046 ES 0 
Rae 2:10 0.92 1.749906 21.34 © 0.54 19772005708 

109 1.83 2:20:97: 1:44 1000184 155.1 0.61 ° ARS 
la 1.91 1:08  1.66:4:0:84 14910.55 1.66 080789 
Mittag . 1.92 1.16 1-86 0135 149 9054. 116 
1” р. т, 21.93. 123. 117550198 241139. :01720 О 
» m 2.05. 1.16 1.80 “0.86. 1.31. 0:64 1 № 
ES 212 1.18 1:95 10.95.1262 0.72. A8 008 
Als, 2.34 3.18... 1.92; 310182. 1.94 . 0.682 2.070033 
5a ds 19321098 .1.75-. 0.80» 192 082, 1870087 
Be 1.980.938 1.81 , 0.61: 1.62- 0.50. 1.80 №058 
eae 1.51 .0:90+.2126;, 0.68. 1.99 . 0.71, 1.998,06 
BE 1.58 0.69 351.073 2.74 108 1919 98095 
go m 2.40 0.65 2.61 0.86 2.36 0.94 2.46 0.82 

lo ee 2.32 0.72 -3:88 1.03 2.34. 084 25 №5 
[pes 2.18 0.66 3.30 1.21 2.09 0.99 2.52 0.95 
TES 2.50 0.82 4.72 1.06 2.63. 0.80 3.28 0.89 

Mittel. 2.08 £0.91 £2.35 £0.82 £1.88 £0.67 =2.10 £0.80 

Zunächst sieht man, dass die mittleren Abweichungen im Störungs- 

jahr zwei bis drei Mal grösser sind, als im ruhigern Jahr 1901. 

Einige Stunden haben im Störungsjahr fast 5 Mal so grosse Werthe, 

wie im ruhigen Jahr. Dabei wird aber der tägliche Gang der Ab- 



— 445 — 

weichungen gewahrt und die Abend- und Nachtstunden haben die 

grössten und die Mittagsstunden die Kleinsten mittleren Abweichun- 

gen. Auch die Eigenthümlichkeiten der Sommerwerthe kehren hier 

wieder, nämlich, dass um 6 Uhr Morgens im Störungsjahr grosse 

Abweichungen vorkommen, die sogar ein wenig grösser sind, als 

die Mitternachtswerthe, und um 7” und 8" p. m. sind kleine Werthe, 

welche zum Haupt-Minimum werden. Im ruhigen Jahr 1901 sind 

diese Verhältniss ebenfalls zu bemerken, jedoch etwas modificiert. 

Aus den mittleren Abweichungen der einzelnen Werthe von den 

zugehörigen Werthen der Declination lässt sich entnehmen, dass 

die Mittelwerthe eine Sicherheit von = I'.44 im Jahresmittel haben, 

welcher Werth in den Störungsjahren auf == 2'.10 anstrigt und т 

den ruhigen auf = 0'.80 heruntergeht. Diese mittleren Abweichungen 

haben einen ausgesprochenen täglichen "Gang, der in allen Jahren 

fast derselbe ist, sowohl in ruhigen, als auch in gestörten Jahren. 

Die Monate vom September lis April haben in den Nachtstunden 

Werthe, die auf das Doppelte der mittleren Abweichungen am Tage 

ansteigen. In den Sommermonaten treten grosse Werthe von 2" bis 

4^" p. m. ein, denen um 7" oder 8" p. m. kleine folgen. Diese Ver- 
hältnisse zeigen sich sowohl im Verlauf der Störungen, als auch in 

ruhigen Jahren. 

Die Einseitigkeit der Einzelwerthe der Horizontal-Intensität in Be- 

zug auf ihre arithmetischen Mittel ist aus der nächsten Tab: Ile der 

Anzahl der Werthe, die grösser sind, als das Mittel, in Procenten 

aller Einzelwerthe für alle 24 Jahre zu ersehen. 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, die grösser sind, als das Mittel, in Procenten. 

1885 — 1908. : 

a = Е 

а - 
а bte 

i3 9959. 55 50 50 52 49 5 52) 55 53 50% м 53 

р 50. 54 257 40 54 49 40 52 57 53 57 52 53 

В №52 56 55 5 54 490 5 59 55 54 50 54. 53 

ee sD) 56.57.53 50 59 5006/52 55 51 561142 54 

Dun) 55. ai 5 5 52 50 54 55 50 54 48 53 
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= = eure: nur MERE 

ee NR 
NP ME PC EN en aoe О 3 © 

6 a.m. 49 53 57 55 56 52 52 52 57 53 53 50 58 
Tina! oS) 532571355 56 150 155 553/5459 Sag ВВ 
8.02148 53. 56.57 157..59.. 54.5655. 58 55% 50 054 
9 , 52 53 55 55 56 52 54 54 55 53 57 49 54 

10, us 52 53 (54 54 53 59.53.55. 54 54156 150053 
LD 12015. 59.159 354: 53.510552 55, 57050 Bas 
Mittag . 54 53 51 51 52 52 55 54 53 56 53 53 
1^p:m. 55 53 54 51 53 51 50 53 49 ‘55 52 59 
9693. SBA 155.159. 5011494 490048 459 53: 50% Бава 
3455 156. 54: 51: 50 46 480045. .46, 50056 50 58 5 
Age 56 54 53 51. 44 42. 44 :48 ^48 55: 601605 
Fay 56 51 54.51. 48 142 4345 5256 5805895 
6. 4 456 54 53 5041. 43 38.44 N 51). 541 5058 ED 
7.5. 55 55 40 490497 48043149. 50: 58 556 56550 
81 5 58.59, 55 148.345 43443. 430 47- 53 65 55050 
9: 156 554.54 50) 47.44 40 145 52 5958 54 5 
10, 5259 59 51 49 46 44 45 50° 5 5 5 
11, 152166016052. 504 47) 46.143. 531452 NET OM 
12 , 55 58 57 50 52 50 50 49 52 51 59 55 53 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, die grösser sind, als das Mittel, in Procenten. 

1885 — 1908. 

On, EE bis Basen TEE 
Mai bis August.  Eébruar. MEO prb ene 

drain s Eom В San 54%, 

2 bil 53 54 

91 tne, 52 54 54 

ae 53 54 54 
ONG, 53 52 54 

ie: 53 51 56 
Taie 54 51 54 

? 55 52 55 
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Winter. Uebergangsmonate. 

Mal bs August, November Bis Mines Ama, Sep 
gia mn cp N 530), Dac 
53 53 54 
Ducum IB 52 53 
Mitte ее: 52 54 52 
вм о 54 52 
и DO 55 51 
м [s] 56 52 
Ab le Mae) A 58 52 
en Mig 56 53 
OM м 57 52 
Hc oe M2 56 52 
C UMEN 44 55 51 
Qm 44 56 52 

OS poss UG 55 53 
E ooo un HO] 53 54 
Иа ro yO) 55 53 

Bevor wir diese Werthe discutieren, wollen wir die Störungsjahre 

1892—94 und die ruhigen Jahren 1900 —02 in den Sommermitteln 

und Wintermitteln anführen. 

Pawlowsk. Horizontal-Intensitàt. 

Anzahl der Einzelwerthe über dem Mittel in Procenten. 

Sommermonate. Wintermonate. 

1892—94. 1900—02, Differenz. 1892 —94. 1900—02. Differenz. 

Bram DOU bisa hall SO 130, GOD т Ol 
р 61 48 13 62 42 20 
E o 1 60 48 qom 62 49 13 
59 50 9 60 47 13 
5 62 45 17 56 41 9 
в 62 50 12. bon 243 14 
и 53 50 iL) 60 44 16 
Som 68 52 11 58 48 10 
ois Gk AT 14 Fon MO 13 
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Sommermonate. Wintermonate. 
1892—94. 1900—02. Differenz. 1892—94. 1900—02. Differenz. 

10? а. м. 599. 50%, JR DONS 464 an OUR 
Jiu ou. 54 59 2 58 4T 11 
Mittag . . 55 49 6 57 53 À 

(pen 54 50 4 58 49 9 
DEM 50 48 2 56 56 0 
So, 40 47 i 53 3 
Ae MEUM 43 —3 53 58) в 
Du 39 45 —6 52 58 | —6 
DAD 39 41 —2 57 ll 
m 42 43 — | 58 57 1 
Bers 43 44 S] 58 50 8 
Jose 54 42 19 60 48 12 
IKE 59 41 18 61 51 10 
dr. 56 41 15 63 46 17 
Lam‘. 65 47 18 63 43 20 

Hier stösst man auf eine ganz unerwartete Eigenthümlichkeit, 

nämlich auf ganz verschiedene Verhältnisse in den ruhigen Jahren 

und in den Störungsjahren; im Mittel aller Jahre werden diese 

Eigenthümlichkeiten zum grossen Theil ganz verwischt. Man ist 

geneigt die Verschiedenheit in der Zahl der Einzelwerthe über dem 

Mittel für zufällig zu halten, doch auch einzelne Monate zeigen schon 

diese Verhältnisse und ausserdem zeigen die Differenzen im Sommer 

und im Winter einen gleichen Character, indem von 3” p. m. bis 
6" p. m. in beiden Jahreszeiten negative Differenzen auftreten. 

Uebersichtlicher findet man diese Eigenthümlichkeit, wenn man 
Mittel aus je drei aufeinanderfolgenden Stunden bildet. 

Sommermonate. 
1892—94. 1900 —02. Differenz. 

Рам аш 6 47°], 130), 
ал в 48 a3 
Toho M el 50 112 
eh. CA DD 50 EEG 
lp: bis рю 48 48 0 
Be hago 43 on 
u ea las 43 ne 

LO toe PRES UG 43 117 
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> Wintermonate. : 
1892—94. 1900—02. Differenz. 

Га. m. bis DR OR e TOU 470}, +14°/, 
on. e CES 46 Al) 
UR go et 46 +13 

HO ee qoc aii e DE 49 ERU 
Рори Ш 396p. m 15 5 1456 53 + 3 
NE Ge ны 58 а 
О р 0 52 LT 
IE o aie | 109 47 +15 

In den Sommermonaten der ruhigen Jahre ist die Anzahl der 

Einzelwerthe über dem Mittel kleiner, als unter dem Mittel, oder 

es herrschen grössere aber seltenere positive Schwankungen, beson- 

ders von 3” p. m. bis 12" p. m. Dieses Vorherrschen verschärft sich 

besonders in den Störungsjahren von 4” bis 6” p. m. Dagegen herr- 

schen in der übrigen Zeit, besonders von 10" p. m. bis 9" a. m., 
im Sommer der Stórungsjahre, gróssere, aber seltenere negative 

Schwankungen, die von 10—12” p. m. um 17°/, häufiger sind, als 
in den ruhigen Jahren. In den ruhigen Jahren kommen im Laufe 

des Tages und der Nacht nur zwischen 43 m 50°/, liegende Werthe 

vor, in den Störungsjahren dagegen zwischen 39 и 62°/,. In den 

Wintermonaten haben die Stórungsjahre zu allen Stunden mehr 

Einzelwerthe über dem Mittel, als unter demselben, doch in den 

ruhigen Jahren nur zwischen 1"p. m. und 9"p. m. 

Bei der Declination waren solche verwickelte Verhältnisse nicht 

bemerkbar, wie sie die Horizontal-Intensität zeigt, wo die Abwei- 

chungen der Einzelwerthe eigentlieh von zwei verschiedenen Ele- 

menten abhängen, nämlich. Inclinationsriehtung und der ganzen 

Intensität. So lange wir diese beiden Elemente nicht trennen kön- 

nen, werden uns die verwickelten Verhältnisse der Horizontal- 

Intensität unklar bleiben. Eine solche Trennung würde uns auch 

darüber Aufklärung geben, warum in den Störungsjahren die Pro- 

cente in den Wintermonaten durchweg über 50°/, stehen, in den 

ruhigen Jahren dagegen vorherrschend unter 50°/,, wobei der Ein- 

tritt des Maximum um etwa 7 Stunden verschoben ist. Durch eine 

solche Verschiebung des Maximum auf eine Zeit, wo in der andern 

Serie das Minimum eintritt (von 4" p. m. bis 6” p. m.) erhält. man 
29 
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eine mittlere Curve für alle 24 Jahre, wo die Extreme stark ver- 
wischt sind und ausserdem sämmtliche Stundenwerthe, über 50 be- 

tragen (Seite 446), wührend die letztere Eigenschaft nur eine Eigen- 

schaft der Störungsjahre ist. Die Winterstörungen haben nach dem 

Obigen die Eigenschaft, dass nicht, wié in den ruhigen Jahren, von 

10” Abends bis zum folgenden Mittag grössere, aber seltenere Ein- 

zelwerthé eintreten, sondern umgekehrt die seltener vorkommenden 

grossen Einzelwerthe liegen stark unter dem arithmetischen Mittel. 

Die mittleren Abweichungen der Einzelwerthe der Horizontal-Inten- 

sitit von den zugehörigen arithmetischen Mitteln der einzelnen 

Stunden in den einzelnen Monaten haben nach 24jährigen Beob- 

aehtungen die folgenden in y ausgedrückten Werthe. Dieselben wa- 

ren bis auf Zehntel y berechnet, da aber alle Monatsmittel und 
Jahresmittel in den Pawlowsker Beobachtungsreihen nur mit einer 

Genauigkeit von —- 1 publiciert sind, hat es keinen besonderen 

Zweck die mittleren Abweichungen bis auf 0.1 Genauigkeit zu 

berücksichtigen. 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

1885 — 1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

=: 8 ME 

E | = = EY en = ib В Е = Е E 

a8 : HUNE Y Y Y Y if Y if Y i if Y 
io mi EU FRI Se Brea SIE Tice ВЕ Ties ON SO 
“OBL daunbotevorslewd0norTd3USTQuID Besos Ol 190 TOO 
двое 205. Goat AT вовне Tol Suc T aca Or aO 

пя nase 9515 7:018 Ti Sw вод ON HORNO 
I tos Gil 08 949,7, поели oh 218 nalen onen 
lagu ak Bun eSI, 0810109008 ..;81:508 5910): CINE 
о 7 Обои: 105379 09755 SAONE 

Gu C, 6 8 9: u9widdush 9:01590010)5279. доб AP DUNG 
mot debi 8 901.8851 11:590 10:10 0510/71180 RS 
10 4, 62) 058 97: LPO: À 95710 3101017 518. 20 S as 
1155 TONE 9 Og Ole! 1950: 9: 01055 TO co EO 9917 Ва 

7 8 9./: 8t 90028 1791s Чл Seg SIUE 
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Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

1885 — 1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

Jahr. 
Februar. 

Winter 
Septemb., Octob., November. bis 

März, April. 

Herbst u. Frühling. 
Sommer. 

Mai bis August. 
‚ Stunden. 
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Herbst u. Frühling. Winter. 
Stunden. а. uU En Hi Jahr. 

1p. me ne iu = 8 em 
2 а, 9 !.8 8 8 

3 » 10 8 8 9 

4 » 10 8 8 si 

5 5 9 8 8 8 

6 5 9 8 8 8 

7 3 8 5 9 Uns 

8 5 7 8 9 (2°88 

9 : 7 8 8 8 

10 À 7 9 9 8 

11 A 7 9 9 8 

12 5 8 9 8 8 

Y it Tf 3 

Mattel qo Vi pet Eu. Zum: ZUR ©) 

Die vorstehenden Grössen haben keine beträchtlichen Unterschiede 

und sind daher auch wenig übersichtlich; um die Uebersichtlichkeit 

zu fördern, berechnen wir dreistündige Mittel. 

Herbst und Winter. 
Stunden. Sommer. Frühling. Jahr. 

i i 1 1 1 
Га. м. bis. aa. ше SER +8 +8 
a Vaee Mire SH A, 8 8 7 8 

is „я 9 10 9 7 9 

10 : due Or ead 10 9 8. 9 

21^ p.m. bise op. m 9 8 8 8 
4 : бе 9 8 8 8 

TEN RT, if 8 9 8 

10 i т 7 9 9 8 

Im Sommer sind die Morgenstunden mit der grössten Veränder- 

lichkeit verbunden und die Abendstunden mit der geringsten. Von 

8" a. m. bis 11” a. m. erreicht die Veründerlichkeit ‚== 10, während 
die ganze Amplitude der Tageseurve (tüglicher Gang) 42 v. betrügt. 

Die Abendstunden von 8” p. m. bis 11" p. m. haben die. geringste 
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Veränderlichkeit =7 . Sonderbarer Weise hat der Winter fast die 
umgekehrten Verhältnisse, nämlich am Vormittag, von 2” a. m. bis 

10° a. m. die kleinste und am Abend von 7^ p. m. bis 11" p. m. 
die grösste Veränderlichkeit. Die Herbst- und Frühjahrsmonate 

haben, als Uebergangsmonate, theils den Character des Sommers, 

theils des Winters und haben daher zwei Maxima, am Vormittag 

von 8” a. m. bis 12^ a. m. und am Abend von 9” p. m. bis 12” p. m. 
In den Wintermonaten, wo die Amplitude der mittleren Tagescurve 

12y beträgt, erreicht die mittlere Abweichung der Einzelwerthe 

+9y, also einen verhältnissmässig grossen Betrag. 

Für die Untersuchung des Einflusses der Störungen sind die drei 

Störungsjahre 1892—94 und die drei ruhigsten Jahre 1900—02 

ausgewählt und die Werthe nachstehend für die Jahreszeiten 

mitgetheilt. 
Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

Sommermonate. Wintermonate. 

| e | 2 
a E ee E 
= S. A = = =) 

h qu À À | К 
L'a. m. exi] eA 8 ml ae 8 

DR, 15 4 11 11 9 8 

EU 13 4 9 17 3 14 

A 13 - 4 9 9 3 6 
S SN, 14 4 10 10 3 7 

Qs 15 D 10 10 3 7 

TIL IPEA 17 5 12 10 3 7 

SU 17 6 11 10 4 6 

LAS 16 6 10 10 4 6 

10 ; 15 6 9 11 4l 7 

El... 14 T ii 10 4 6 

Mittag , 13 6 7 10 5 5 

1” p. m. 13 6 7 10 5 5 
Dr, 12 6 6 9 5 4 

DIL 16 i 9 12 D 7 

Ч 16 6 10 11 5 6 
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12 

Mittel . 

m om id 

-1 — © © o Differenz. 

— T DD oO — 

a Ah 

E e 

+16 +6 
15 5 
13 5 
12 5 
11 4 
15 4 
13 4 
16 4 

Sa eae 

mm ees It 1892--94. 

EAE Em pm HROQYam OR) b 

4 

gui 
air OV HS OT ON It 1900—-02. 

UR 

© -100 c» -3 © Differenz. 

8 

In den Stórungsjahren, wo in den Wintermonaten die Amplitude 

der Tagescurve nur 15 y beträgt, erreicht die mittlere Abweichung 

der Einzelwerthe von Mittel =12y und demnach kann man gar 
nicht erwarten, dass der tägliche mittlere Gang für kürzere Perio- 

den einigermassen regelmässige Curven bildet. In den ruhigen Jahren 

geht die mittlere Abweichung auf =4y resp. — y zurück. 

Auch hier ist es schwer, den Verlauf der mittleren Abweichungen 

zu verfolgen und daher bilden wir 3stündige Mittel. 

Wintermonate. Sommermonate. 

aid g: 0 I 
ar m 2 ACES 

bis 3'a.m. Dig ca! “gl qs E 
Pur pour 142 4230 тоя 
IR SR I2 a 10: 540086 
qo Sn 14. ho Ge de 10. CRE 
о pue AS 10 5 ES 
STORE 16. "oC [9 * UNT 
Eu NET, 12% = GUMMI, 
sz ВЕ! 14° POT 

In den Wintermonaten der Störungsjahre ist der grösste Schwan- 

kungsbereich in der Nacht drei Stunden vor und nach Mitternacht, 



— 455 — 

wo gerade die ruhigen Jahre die kleinsten mittleren Abweichungen 

haben. Der Sommer und der Winter haben in den ruhigen Jahren 

einen gleichmässigen Verlauf, nur der Sommer der Störungsjahre 
hat so viele Sprünge in den mittleren Abweichungen, dass aus den 

Werthen sich nichts Bestimmtes herauslesen lässt. Vergleicht man 

jedoch diese Tabelle mit der auf Seite 448 gegebenen, so kann män 
für die ruhigen Jahre und für die Störungsjahre im Winter einen 

Zusammenhang herausfinden, nämlich: diejenigen Stunden, welche eine 

srosse Anzahl von Einzelwerthen über dem Mittel haben, haben auch 

die grösseren mittleren Abweichungen, mithin häufigere Störungen. 

Für die Vertical-Intensität ergab sich. für die einzelnen Monate 

und Stunden die folgende in Procenten ausgedrückte Anzahl von 

Einzelwerthen, die grösser waren, als das zugehörige Mittel. 

Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, welche grösser sind, als das Mittel. 

In Procenten. 

1885—1908. 

| И ме à 
Stunden. E a S B à Е = E = 8 = E = 

El een ee ao er el 

аш 57 264.10, 644-67 61 64 64 68 64 63 57 63 
pu 733765 69 618168 65 66 62 69. 63 66 58 64 
SM GI 65 64 65. 65 66 65 65 67 03 04 55 64 
A o0 63.67 654166 64 62 162 65 61 02 56 63 
5505810631064: 04165 64 62 160 600 61 6 55 61 
Bo cee 1155.60 60 60 56 60 |58 58 57 55.53 58 
ere 53.053 055157550: 54 55. oS. 55.51.50, 248 53 
E435. 40,52, 501.92 51.50 154. 487 46 46. 47. 50 
oA An ATI AL 48) 45, 149° 47.046 (49.46 46 

Bo to aan Aa AM As 4750491450045 43 113 44.045 
DS 144045 44 AS AA ДЕ 44 146 41 44 40 42 43 
Па As 49 AAA 11 44. 45 AA AN 41 37 41 49 
вр м2 42 42 40 40 № а 0 6 41. 41 
ми а AL 42 NA 30 29 36. 38,39 
D о 382 41.137, о 167 37 
A as, и аз 36 88 31 33 5333 8235 
ao aA д а оз 32 м 
nur 035 84.33 33035 31 (98 69 34.31 33 34 
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Stunden. = E [n = Sale E 2 = В 5 = 

Е S S 
Тр: ш. 35,1, 859988 9847300186 387. 30. 34.1337 alles en 

Bu uliald6na37. $340 95.36. 37. 38 9739896 foie ЗАВ 

JS a ДО 401 38.140..41 40а TB 

104%, 45144/7 50, - 54 52.46. 43, 46 145 zo, 53524, 4 

У: g195:52: Di 658261 +505 7154. 10:9211-65:15624 92:900 в 

1242144188 164,69: 16264157 61, 621x069. 10:65. Hola sh 

Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

Anzahl der Einzelwerthe, die grösser sind, als das Mittel, in Procenten. 

1885—1908. 

NL DU UE. 
Februar. ber, October. 

1953 mes. co. 64% 60° 66% 
DENS are 65 62 66 
iy NP DE 65 61 65 
NR ee 64 60 64 
ME ae d 63 59 62 

Oo Ue I. 58 56 59 
и 55 51 154 
Bro HA EUM 52 its] 149 
0; 250 5 Ne | 46 46 

TO CO EUR 46 44 44 

p] oci. 14 43 43 
Mitac, (PUN 44 £l 41 
А 42 40 41 
DIEI, a 40 39 39 

DER T UE 37 38 36 

А 35 35 34 

а 35 33 34 

Damme, 36 33 33 

TOME ECC 36 34 34 
S uo 31 36 34 
Dar 40 39 41 

10. 45 46 52 
ib s 45 53 6 



— 457 — 

Für die stark gestörten Jahre 1892—94 und für die ruhigen Jahre 

1900—1902 wurden für die Sommermonate und Wintermonate nach- 

folgende Werthe ermittelt. 

Pawlowsk. Vertical-Intenstität. 

Anzahl der Einzelwerthe über dem Mittel. In Procenten. 

Sommermonate. Wintermonate. 

= a = a 

5 = N & S S 

1 T 2 u в 
я E = e E = 
se e A = > A 

TEE BIO TOU MU MOD 
DN 70 57 13 69 53 16 
3 ТЗ 59 14 73 DIE 0e 
LM 70 55 15 74 47 27 
Sues 68 53 15 75 48 dr 
an 70 47 23 65 44 
[ind 63 46 We 55 44 
QN 57 46 11 50 43 
o E AT 41 6 46 45 1 

MOREM (otv 45 45 0 42 42 
и. all AS 41 AA REARS 
Mittag 38 due ti) 39 ДОН 
14 pm Sd АА, 10 36 441-0538 
DUM ht die 94 Ad ue tou SH 46 
Bev Drug Eyre 80 AD) 34 Mi 

DN UNT C PERI D я 33 В В 
о 30 В 33 3 a 
Bh, een ИИ 30 aa A 
[ES M dg JS cS 29 QOO 
SEI C em 34 DURS 34 Е 
Ни 38 2 41 Ste) 

MO ee root HS OPENS 38 12 50 49 8 

BIBT OPI 50 10 60 49 18 
И ао 52 13 62 47 15 

Die beiden vorstehenden Tabellen zeigen, dass in der Vertical- 

Intensität die Einseitigkeit der Abweichungen am meisten zur Gel- 
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tung kommt und zwar findet man in den Uebergangsmonaten um 

1" und 2” a. m. doppelt so viel Ablesungen über dem Mittelwerth, 
als um 6” p. m. Daraus folgt, dass einzelne wenige Werthe (kleiner 

als das Mittel) so tief unter dem Mittel liegen, dass sie das Mittel 

so tief erniedrigen, dass 66°/, der Einzelwerthe über dem Mittel 
stehen. Andererseits beginnen die hohen Einzelwerthe von $"a. m. 

vorzuherrschen und je weiter zum Abend, desto stärker sind die 

vereinzelten grossen Werthe und um 6" p. m. genügen 33°/, der 

hohen Werthe um den andern Werthen unter dem Mittel, deren 

Anzahl 67°/, beträgt, das Gleichgewicht zu halten. Offenbar sind 
es Störungswerthe, die dieses systematische Verhalten der Einzel- 

werthe zu ihrem Mittelwerth hervorbringen und wenn dem so ist, 

so müssen sich die Störungen der Intensität so äussern, dass in 

den Nachtstunden von 11” p. m. bis 7” a. m. und ganz besonders um 

1"—2" a. m. die Intensität in Pawlowsk ihr Minimum und am Tage, 
besonders gegen den Abend, etwa um 6" p. m. ihr Maximum ег- 
reicht. Dabei äussert sich dieses Verhalten verschieden bei den 

einzelnen Componenten, wie man aus der folgenden Zusammen- 

stellung ersieht. ; 

Sommermonate. 

Maximum. Minimum. 

Deelinationn . .;. . 61%, um 11 p.m. 42%, um 7 arm 
Horizontal-Intensitüt . 55%, , +7 8'a.m. ^ 429/115 юры 
Vertical-Intensität . . 65°’) ,  2.5a.m. 35°, „ 4.5p.m. 

Diese Zusammenstellung gestattet folgende Interpretation. /n der 

Richtung weichen die Werthe zur Zeit der gestörten Tage am Abend 

stark nach Osten, am Morgen nach Westen; am Morgen stark nach 

unten (grosse Inclination) und am Abend stark nach oben, wobei 

die Intensität in der Nacht vermindert und am Tage vergrdssevt 

wird. 

Wenn man Jahre mit vielen Störungen (1892— 94) und ruhigere 

Jahre (1900—1902) mit einander vergleicht, so findet man nach 

Seite 439 für die Declination Unterschiede, die eine Gesetzmässig- 
keit verrathen, jedoch sehr compliciert sind. Viel übersichtlicher 

sind diese Verhältnisse für die Horizontal-Intensitüt (Seite 448) und 

noch deutlicher für die Vertical-Intensität (Seite 457). In den Sommer- 

monaten findet man bei beiden Componenten der Intensitüt von 

ey La ef 

tS 



— 459 — 

6” p. m. resp. von 10" p. m. an in den Stórungsjahren grosse Ab- 

weichungen, die bis zum nächsten Morgen, gegen 9" a. m. anhalten. 

Diesen stehen geringe Abweichungen von Mittag bis zum Abend 

gegenüber. In den Wintermonaten haben wir dieselben Verhältnisse. 

Aus dieser Verschiedenheit lässt sich herauslesen, dass die Störungs- 

jahre, mit andern Worten zur Zeit der Störungen, vom Abend bis 

zum nächsten Morgen die ganze Intensität geschwächt nnd am 

Tage gestärkt wird. Wie weit diese Schwächung und Verstärkung 

geht, lässt sich aus dem Unterschiede der Extreme herauslesen. 

Sommermonate. 
Vertical-Intensität. 

1892— 94. 1900—02. 

Marximumz 6) 738%, Sum За шо 59° emma За м 
immune о рю рм 
Dilterenzar 2. do — DO — 

Horizontal-Intensität. 

1892—94. 1900— 02. 

Maximum...) 650 um 12^ pim 52%, um 8/23. m. 
Minimum er 99900 р mn T9 бром 
Dilterenz 20v 200 Er === IN a 

Wintermonate. 

Vertical-Intensität. 

1892 —94. 1900—02. 

Maximum? t 199/5759 um аш 53% um t2» аш. 
Minnis es 0609950 En 90, 6. pom; 
DitterenZ du 222 Мы — О — 

Horizental-Intensität. | 

1892—94. 1900—02. 

Maximum 630 Мор m 158%, um Эр. м. 
Minimum Oo бо kee ox n m. 
Dilferenz 2, 2.110, > — TO us — 

Die Wintermonate haben bei der Horizontal-Intensität der ruhi- 

sen Jahre einige Unregelmüssigkeiten. Die übrigen Gruppen zeigen 

sehr deutlich, dass die Zahl der Abweiehungen nach der positiven 

Seite (und ebenso die negativen) in den Stórungsjahren zwei Mal 

so grossen Schwankungen unterliegen, wie in den ruhigen Jahren, 

obgleich die Eintrittszeiten nahezu dieselben sind. 
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Die mittleren Abweichungen der Einzelwerthe von den zugehörigen 

arithmetischen Mittelwerthen haben nach den 24-jährigen Beobach- 

tungen die nachfolgenden Werthe. 

Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

1885—1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

Stunden ee E qs aie 
E cur cM COMME - 
= & eu ur EAM CC ра 

Y т if a T Y À Tí Y Y X af 

Там, 55. -- 10. «514 39 +9 27 G28 7 = 0 = 
2 си Ш о 
Sr d 6. 10.19. 9-7 AT ве тая 
A. pds 6 9.5; TOs 0820019 0087 0002 и о 
Baie 5 7 Ви. 6 9.0106 5 
bes 4 6 бои Ge MO 8: Diet 
Ts 4 5 ee ONE es 
gu 3 4 5o ud. 5 фо о 5. 8 9 
Oey 3 4 а а ANA A 4. Sa 

JO s 3 4 4:91405.7 AMEN 4 A: ou © 
M aes 4 4 DURS dg, 1 о 4 754. 599905 
Mittag 4 4 5,556001: 52 206 Бо 
i? pom. 4 5 бе о ие 9 
Duce 4 6 GG «0 3500 765 5.7 Bil Gul 0 
Jer 5 8 Te Sr TO NNNM 7 9 TUE CE 
Aue RS 6 9 Зв Ae 08.10 Era 
Sn 6 0! 10,559. 10: 9 9.9.09 о 
p 7 943 19,9 9. 15/9: 068.68. 79:2 TOR Tg RG 
Da; 6 9 SOUND RLW T ue Big QT 
Sn. 6 8 8/216 19009953560 006 бон 
gun, 5 7 bin DB Ar 105 (2014 5:4. бов 
LORD 5 6 (SE id ой 51) DR ee 
Lions 5 1 SHC GT OS НБ UM Em d. 
LA 5 Oi TO ET RSEN ON CG A0 О лба 

= 8. [t (SA. |+ —1 + x. H (en) H 2 = H c». H D -2 | eg. -2 + 9o _. H er + gs. + Eo 
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Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

1885—1908. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom. Mittel. 
Sonia Herbst und Frühling: Winter. 

Stunden. MES) De ist März, April, Septem- November Jahr. 
SUN ber, October. bis Februar. 

1i À 1 T 

1’a.m +8 El zm) 439 
Dich 8 10 8 9 
à (is 9 10 7 9 
d 3 8 9 7 8 
OD 7 8 6 7 
Gn. } 6 6 5 6 
Tu 5 5 4 5 
an» 5 4 3 4 
9 pfo 4 4 3 4 

104^) 5 4 3 4 
Lid ET 5 4 4 4 
Mittag 6 5 4 5 

1" p.m 6 6 4 "5 
Detail Г 7 5 6 
Su, 8 8 6 7 

Any 8 8 7 8 
Boro y 9 9 8 9 

в GPU 8 9 8 gid 
Tae 7 7 8 ru 
BT 6 6 a 6 
I, 4 5 6 5 
10 4 5 5 5 
Merad 5 7 6 6 
dos e 6 9 6 7 

T T Y Y 
Mittels os oe zm sa +6 

Die-mittleren Abweichungen der Einzelwerthe von ihrem arith- 

metischen Mittel erreichen im Jahresmittel — 6 y, sind im Winter 

etwas kleiner, im Herbst und Frühling dagegen etwas grósser. Die 

"grössten mittleren Abweichungen entfallen auf die Monate März 
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und September, insbesondere auf die ersten Nachtstunden, welche 

Beträge von =*14y aufzuweisen haben. In der Nacht sind die 
mittleren Abweichungen grósser, als die Betrüge im tüglichen 

Gange, woraus aber nicht auf die Unsicherheit des täglichen Gan- 

ges geschlossen werden darf, denn die mittleren Abweichungen 

characterisieren die Schwankungsgrenzen und sind durchaus anderer 

Art, als die wahrscheinlichen Fehler der Messungsresultate. 

Im täglichen Gange dieser mittleren Schwankungsgrenze findet 

man von dem nächtlichen Maximum um 2”a.m. an eine Abnahme, 

die etwa um 9^"a. m. zu einem Minimum führt, worauf ein neues 

Ansteigen folgt, das mit einem Maximum um 5”p.m. endet, worauf 

das zweite Minimum gegen 9" p. m. eintritt. Um 9"a. m. und 9"p. m. 
findet man die kleinsten Schwankungen und diese Stunden sind am 

wenigsten von den gróssten Einzelwerthen beeinflusst worden. Ver- 

gleicht man diese mittleren Abweichungen mit den auf Seite 450 
und 451 mitgetheilten für die Horizontal-Intensität, so sieht man, 

dass die letzteren durchweg grösser, dafür aber gleichmässiger sind. 

Die grösseren Werthe treten nicht gleichzeitig bei den beiden 

Componenten ein. Auch die Eintrittszeiten der grössten und kleinsten 

Schwankungsgrenzen der Declination (Seite 441 und 442) sind andere. 

Um den Einfluss der Stórungen zu ermitteln, sind nachstehend 

die mittleren Abweichungen für die Störungsjahre 1892— 94 und 

für die ruhigen Jahre 1900—1902 mitgetheilt und zwar für die 

Sommermonate Mai bis August, für die Wintermonate November 

bis Februar und endlich für die zwischenliegenden Frühlings- und 

Herbstmonate März, April, September und Oetober.. 

Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

Mittlere Abweichungen der Einzelwerthe vom Mittel. 

Sommermonate. Uebergangsmonate. Wintermonate. 

A ci - ei = ed 
e 7 Е en e : 
oo e N loo) > N [ge] > N 
= m a — = a S = a 

| 2 | 2 | E 
a - c Е au > 5 ea © o 
Bo 79 ее EL CEU NE. 

Y Y Y Y Y Y Y 3 

Lama lé 3. Bee 15-3: 2:129 РАМУ ee 
Bi hig 16 3 13 18 3 15 15 3 12 
353 17 3 14 16 3 13 15 3 12 

Y 
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Sommermonate. - Uebergangsmonate. Wintermonate. 

= = à 2 e à = 25 = 

= = =) e ER Se, Sc = A 

ee Ш А 9 3 0 +11 
Dota 13 3 10 12 2 10 12 2 10 

opcm 14 3 11 10 2 8 9 2 7 
т 1 aes 7 fj 2 5 6 2 4 
Shits 9 3 6 6 2 4 5 2 3 

OST a 3 4 5 2 3 4 2 2 

HOS, й 3 4 5 3 2 5 2 3 

JUI LE 8 E 5 5 3 2 5 2 3 

Mittag. 10 3 7 и 3 Gree 4 
Гри... №. «8 9 Я 4 в 2 4 
DU 13 4 9 LO sue 6 7 2 5 

Su 14 4 10 12 4 8 10 9 i 

TUR 16 4 12 12 4 8 11 3 

CUM 17 4 13 13 4 9 13 3 1 

GES 16 4 12 14 40.081100. apa 3 1 

TE 15 3 10 12 4 8 12 9 

Sue 11 3 8 9 4 5 9 9 

ies 8 2 6 T 3 4 8 9 

T0. 7 2 5 8 2 6 8 3 

LE, 9 2 7 12 2 10 9 2 

12 15 2 11 14 3 11 9 2 

oor 1 a Y Y Vies N il Y 
Raten la les D à Per] et ВОО 2 en 

Wir werden nachstehend noch die Jahresmittel für beide Reihen 

mittheilen; dieselben sind für die ruhige Zeit in den Grenzen —11 
‘so gleichförmig, dass ich sie in Zehntel y mittheile, um den täglichen 

"Gang zu illustrieren. 

Vertical-Intensität. 

Jahresmittel der mittleren Abweichungen vom Mittel. 

1892—94. 
4 

2214.1 

16.1 

1900—02. Differenz. 

Y Y 
29) о 

3.0 13.1 
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1892—94. 1900— 02. Differenz. 

S^ ao nic o le) —=3.0 siepe) 
CER Ue RE eh 952° 2:7 10.8 
Bo oder SR MM Se eg 199 2.6 9.6 
a TR ORG 2.4 8.5 
(D rd pons d Te: 2.4 5.3 
Ba a. © 6.5 2.5 4.0 
o Nr 5.2 3.5 E. 
iO. ll ne 5.4 2.7 2 
Ae oS CA в». 2.9 8.8. 
Mitlàg s Ue a 7.5 3.0 4.5 
I Daum. EE 8.4 3.2 5.2 
RES 10.0 3.4 6.6. 
SUME DA 3.6 8.5 
are AE 13.2 37 9.5. 
share Ея 14.3 3.9 10.4. 
Бе и Yas 14.0 3.6 10.4 
VERE VENEN 12.4 3.4 9.0 
gut, ме. 9.7 3.0 6.7 
Da AT ER. bie TEN 2.6 5.1 
DORE Sn cae 17.6 2.2 5.4 
С a 10.1 2.3 7.8 
LENS 12.0 29 9.3 

Tí Y Y 

Mittel, sce sae esf 015 2.9 mes 50% 

Die mittleren Abweichungen. sind in den Störungsjahren fast 

‘vier Mal so gross, als in den ruhigen, wobei aber der tägliche 

Gang unverändert derselbe bleibt: 2”a.m. und 5*p.m. ist der 
Schwankungsbereich am ' weitesten, mögen es nun gestörte oder 

ruhige Jahre sein. Die engsten Grenzen der Nachtstunden fallen 

in gleicher Weise auf 10” p. m., gleichviel ob es ruhige oder gestörte 

Zeiten sind. Einen geringen Unterschied findet man in dem Vor- 

mittags-Minimum, welches in den gestörten Jahren auf 9” a. m. fällt, 

genau So wie im Mittel aller 24 Jahre, wührend für die ruhigen 

Jahre. 1900—02 .der geringste Werth auf 7” a. m. fällt. Beachtet 
man aber, dass es sich hier nur um 07.1 handelt, denn 7” à. m. und 
9"3. m. sind nur um diesen kleinen Betrag verschieden, so kann 
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man wohl annehmen, dass die Eintrittszeiten nahezu dieselben 

bleiben, nur erweitert sich im hohen Grade die Grenze des 
Schwankungsbereiches im täglichen Gang. Man findet aus der obigen 

Tabelle, dass der Schwankungsbereich in den Störungsjahren im 
Laufe von 6—7 Stunden von 16.*1 bis 5.72 heruntergeht, also auf 

32°/, des Anfangswerthes, dagegen in den ruhigen nur von 3.70 auf 

2.14 oder auf 80°/, des Anfangswerthes. So scharf ausgesprochene 
Abhängigkeit des Schwankungsbereichs findet man bei der Horizontal- 

Intensität nicht, wohl aber bei der Deelination. Der Sinn der Zu- 

nahme oder Abnahme des Schwankungsbereiches ist bei den ein- 

zelnen Componenten verschieden, so dass man nicht von gestörten 

oder von weniger gestörten Stunden des Erdmagnetismus reden kann, 

weil ein Uebergang der gestörten Stunden von einer Componente 

auf die andere stattfindet. Wir finden im Jahresmittel um 12" p. m. 
den grössten Betrag für den Schwankungsbereich der Declination 

während um 10” p.m. der Schwankungsbereich der Vertical-Inten- 

sitit ein Minimum hat und erst um 2" a.m. erreicht er sein Ma- 

ximum. Die Declination hat um 10" a. m. im Jahresmittel die ru- 
higste Zeit, das heisst, ein Minimum der mittleren Abweichungen 

in den gestörten Jahren; bei der Vertical-Intensität findet man für 

dieselben gestörten Jahre auch ein Minimum, doch um 9" a. m. und 

in diesem Falle liest es bei den beiden Elementen ziemlich in 

gleicher Zeit. Die Horizontal-Intensität bleibt auch hier bei Seite, 
weil der tägliche Gang des Schwankungsbereiches (Seite 444) mich 

scharf genug ermittelt werden kann. 

Stellt man die extremen Schwankungsgrenzen zusammen, so fin- 

det man nach Seite 444, 453 und 463 folgende Werthe für die beiden 
Gruppen: 

1892—1894. Sommermonate. Wintermonate. 

Maxim. Minim. Maxim. Minim. 

Decinauon me... 92.04 ПЕ 
Horizontal-Intensität . . 171 lly 171 91 

Vertical-Intensitat . . . 17} Ty 15 t Ay 

1900—1902. 

Dechnation 2. 2S0 0.050050: 38 
Horizontal-Intensität . . TY 47 DY 8 

Vertieal-Intensität . . . 47 21 37 ay 
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Das Maximum ist für die Sommermonate etwas weniger, als das 
Doppelte des Minimums, doch die Vertical-Intensität hat ein Maxi- 
mum, welches 2!/, Mal so gross ist, wie das Minimum. In den 

Wintermonaten liegen die Verhältnisse in ähnlicher Weise. Die 

Störungsjahre vergrössern die mittleren Abweichungen mindestens 

um das Doppelte, bei der Vertical-Intensität im Winter sogar um 
das Fünffache. 

Diese Resultate kónnen auch dazu dienen um die ruhigste Zeit 

für absolute magnetische Messungen auszuwählen. Der regelmässige 

tägliche Gang kann viel leichter bei der Berechnung berücksichtigt 

werden, als unregelmässige Schwankungen. 

GAPITEL:NV. 

Das Verhältniss der mittleren Abweichungen zur mittleren 
Differenz der Extreme der Stundenwerthe. 

Im zweiten Capitel (Seite 387 bis 418) haben wir die mittleren 

Maxima und die mittleren Minima der einzelnen Stundenwerthe für 

alle 24 Jahre untersucht und deren Differenz ermittelt. Diese Diffe- 

renzen hatten, ebenso wie die mittleren Extreme, einen ausge- 

sprochenen täglichen Gang, woraus zu schliessen ist, dass zu ge- 

wissen Stunden des Tages Störungen häufiger oder stärker sind, 

als zu anderer Tageszeit. Zur Ermittelung dieser Störungsstunden 

haben wir zwei Wege eingeschlagen, den der mittleren Differenz 

der Extreme und den andern—der mittleren Abweichungen der Ein- 

zelwerthe von ihrem zugehörigen arithmetischen Mittelwerth. Beide 

Wege müssten gleiche Resultate ergeben und wenn das‘der Fall ist, 

so ist es müglich, die kolossale Arbeit der Berechnung der 22464 

mittleren Abweichungen für alle 3 Elemente aus den 683670 Ein- 

zelwerthen der 24 Jahre 1885—1908 durch die viel kleinere, die 
der Berechnung der mittleren Differenzen der Stunden-Extreme zu 

ersetzen. Wenn aber die Resultate verschieden ausfallen, so ist es 

geboten, nieht nur beide Wege einzuhalten, sondern auch zu unter- 

suchen, wo und warum sie auseinandergehen. 

Hier kommt in Betracht, ob die Stunden der Stórungszeit die 

gleichen sind und in welchem Verhältniss die Extreme zu ein- 

ander stehen. 
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Declination. ! Sommermonate. 

Mittlere Differen- Mittlere Abwei- RR 
Stunden. : Se eng M Verhältniss. 

тю №1 + 1'.48 8.4:1 
2 er SUAE INS 118350 [1.46] 8.9:1 

9 5 т [8.3] 15525 020121 

10.2 21 ec er [1.28] 6.0:1 
ame. ok [8.9] 1551 5.9:1 
N SET [1-50] т: 
7 D Aen Sam Hos Toss. di 

8 a POR. bs [9.1] 1.16 Weer 2 di 

Wintermonate. 

Mittag. 5.6 0.87 6.4:1 
piment 666 2.25 TEA et 

In den Sommermonaten fallen die Stunden der grössten mittleren 

Differenzen und der gróssten mittleren Abweichungen nicht zusam- 

men und ebenso die der kleinsten. Die Zeitdifferenz ist nur 1 Stunde; 

nur in einem Falle 2 Stunden. Die Extreme sind ohne Klammern, 

dagegen die zugehórigen Werthe zu derselben Stunde stehen in 

Klammern, um sehen zu kónnen, wie gering die Verschiedenheit 

ist. Wir kónnen daher sagen, dass die ruhigsten Stunden der De- 

clination im Sommer zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags und zwi- 

schen 7 und 8 Uhr Abends liegen, die unruhigsten dagegen zwischen 

1 und 2 Uhr in der Nacht und 4 Uhr Nachmittags. In den Winter- 

monaten sind die ruhigsten Stunden um 12 Uhr Mittags und die gestór- 

ten 11 Uhr Abends und zwar gleichlautend nach beiden Methoden. Nach 

Seite 442 geht im Laufe des Jahres das Maximum vom Winter von 

11” p. m. zum Sommer auf 13” p. m. und das Minimum des Winters 

von 12"a. m. auf 10" a. m. zurück. Das andere Paar der Extreme 

geht nach Seite 441 keilfórmig in den erweiteteren Zeitraum der 

Nachmittagsstunden. : 

Somit wäre auf beiden Wegen das gleiche Resultat in Bezug auf 

die Zeit annähernd erreicht, dagegen in den Beträgen titi em 

neuer Factor аи] т der Form einer Abhängigkeit von der Tages- 

zeit. Die Differenz der mittleren Extreme hat ihr Haupt-Maximum 

um 2” а. m., dagegen die mittleren Abweichungen um 2" p. m. 

Ebenso steht es mit dem Haupt-Minimum; die Differenz der mitt- 

30* 
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leren Extreme hat es um 10" a. m., die mittleren Abweichungen 
um $^ p. m. Berechnet man das Verhältniss beider Grössen zu einan- 

der, so zeigt sich ein ausgesprochener täglicher Gang in diesem 

Verhältniss mit einem Minimum am Tage und Maximum in der 

Nacht. In den Wintermonaten treten die ruhigen und die unruhigen 

Zeiten nach beiden Methoden gleichzeitig ein, doch hat das Ver- 

hältniss der Beträge ebenfalls, wie im Sommer, einen täglichen 

Gang in demselben Sinn. Hier liegen verschiedene Resultate beider 

Methoden vor und die eine kann die andere nicht ersetzen; im Ge- 

gentheil die eine muss die andere ergänzen und daher musste die 

Berechnung der mittleren Abweichungen auch auf die beiden andern 

Elemente, Horizontal- und Vertical-Intensität ausgedehnt werden, 

wodurch die Arbeit um das Dreifache vergrössert wurde. 

Die mittleren Abweichungen der Horizonial- Intensität verändern 

sich in den Grenzen von l4 sehr wenig und im Laufe des Tages 

hat man einen Unterschied von nicht mehr als 3 y. Es ist nicht 

müglich nach den mittleren Abweichungen feste Stunden für die 

Maxima und Minima anzusetzen, doch widersprechen sie nicht den 

Differenzen der mittleren Extreme. Man findet: 

Horizontal-Intensität. Sommermonate. 

Mittlere Diffe- _ Mittlere Abwei- ee 
Stunden. an chungen. Verhältniss. 

ER ETT —=10y 1.7 
9 * BE ger ehe 50 A 4 

Wintermonate. 

11 po muc PE 7a 9 8-7. 
a ne N 6 qe 

Nach den Tabellen Seite 399 und 450 ist der Uebergang der stark 

gestörten Stunden vom Sommer zum Winter von 4" p. m. auf 11” p. m. 

schwer zu verfolgen und ebenso die Versetzung der ruhigen Stunden 

von 9" p. m. auf 7^ a. m. Vergleicht man aber die Eintrittszeit 

der stark gestörten Stunden der Horizontal-Intensität und der Decli- 

nation sowohl im. Winter, als auch im Sommer, so findet man voll- 

kommene Uebereinstimmung, während die ruhigen Stunden der Hori- 

zontal-Intensität sich denen der Vertical-Intensität ‚nähern. Das 

kommt daher, dass die Horizontal-Intensitüt ein Zwitterding ist und 
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in nahezu gleicher Weise von einer Richtungscomponente (Inclina- 

tion) und: von der Intensität abhängt. dat 
Die Verhältnisse der Vertical-Intensität ergeben Folgendes: 

Vertieal-Intensität. Sommermonate. 

Stunden. Nes anes ne Verhältniss. 

me. 70] +9y moe it 
"ua ай 4 GMBH 
Om Leere AO 5 DAO) Stk 

5 [ie Do) 9 ИТ 
9 $ ОО] 4 Sou. 

10 à cun О 4 ifs 8 1 

i. Wintermonate.. pi 

Dua m.3 65i. «663 + 87 8.2 enl 
.10 i Se UEM ИНО 9 Bar 

И шва. x05 8 ЕН 
10 E ebur rut 5 8.2 u: 

Wir finden hier dasselbe Bild, welches wir bei der Declination 

bereits kennen gelernt haben. Die Eintrittszeiten stimmen bis auf 

eine Stunde überein, dagegen ändert sich das Verhältniss im Laufe 

des Tages; doch alle drei Elemente haben eins gemeinsam, nümlich 
dass die grössten Verhältnisse etwas grösser, als 8 sind, und. die 

kleinsten nicht unter 5 heruntergehen, wobei die grossen Verhältniss- 

Zahlen auf die Nachtstunden und die kleinen auf die Tagesstunden 

. entfallen. Diese Verschiedenheit lässt sich in folgender Weise 

interpretieren: is 

In den Nachtstunden sind die grösseren Abweichungen zur Zeit 

der Störungen grösser, als am Tage, da sie aber nicht alle Tage 

vorkommen, so ändern sie die mittlere. Abweichung, die alle Tage 

umfasst, viel weniger, als die mittleren. Extreme. Es sind also die 

Störungen in der Nacht stärker, als am Tage. Das zeigen uns auch 

die Tabellen Seite 420 und 421 für die Declination und Seite 428 bis 

430 für die Vertical-Intensität, während wiederum die Werthe der 

Horizontal-Intensität nach den Tabellen Seite 424 bis 426 weniger 

sprechend sind. Ebenso stehen damit in schónster Uebereinstim- 
mung die Tabellen Seite 444 und 463, wo den Stórungsjahren und 
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ihren Differenzen gegen ruhige Jahre die vorstehenden Tabellen 

vollkommen entsprechen, besonders für die Vertical-Intensität, 

während die Horizontal-Intensität auch hier kein ganz klares 

Bild giebt. 

In den Sommermonaten haben wir die grössten Beträge für die 

Declination: 

h Schwankungsbereich 24 Jahre. . 2"a.m. 13.0 4” p.m. 10'.7 
Mittlere Abweichung 24.7, .. 1-., 1.48 4 2S0 
Schwankungsbereich 1892 —94 . . 3 , 19.9 4 , 17.8 

à 1900—02 . Do ОГ | ah 8.1 

Mittlere Abweichung 1892 . 0 372.50. 4 9 94. 

Die kleinsten Beträge fand man: 

Sehwankungsbereich 24 Jahre. . 10 а. m. 7.7  7'p.m. 8.7 
Mittlere Abweichung 24° -— .. 908). 125 Ба 

Schwankungsbereich 1892—94. .10 „ 10.4 7 „ 11.8 

3 1900—02. . 8 „ DD ES 4.2 

Mittlere Abweichung 1892. ... 101, 1.83 7 „ z=isal 

1901.7 22:8: 056 9 —_ 0 

Für die Wintermonate findet man: 

Die grössten Die kleinsten 
Werthe. Werthe. 

Schwankungsbereich 24 Jahre. . 11”p.m. 16.6  12"a.m. 5'.6 
Mittlere Abweichung 240 о 2725 2 eye 

Sehwankungsbereich 1892— 94. .11 „ 21.7 12 , 155 

Schwankungsbereich 1900—02 . . 11 „ 10.9 11 , 3.4 

Mittlere Abweichung 1892 7 . 2137 , =2.831 бы 

5 d 190, 0e ETUIS NES 

In den Sommermonaten harmonieren die Eintrittszeiten für 4" p. m. 

vollkommen, für die Nachtstunden schon weniger vollkommen, denn 

die Momente schwanken von 0" a. m. bis 3" a. m. Für die kleinsten 
Beträge schwanken die Eintrittsmomente ebenfalls nur von 8” bis 

10" a. m. und am Abend von 7" p. m. bis 9" p. m. Für die Winter- 
monate sind die Stunden 11" p. m. und 11" oder 12" a. m. sehr 
übereinstimmend, doch die mittleren Abweichungen für das Stórungs- 

jahr 1892 und das ruhige Jahr 1901 weichen stark ab. Abgerechnet 
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diesen Fall kann man sagen, dass die Eintrittszeiten gut über- 

einstimmen, soweit man es überhaupt hier erwarten kann. 

Die extremen Werthe verschiedener Momente betragen für die 

Vertical-Intensität. 

Sommermonate. 

Nacht- Vurmittags- Nachmittags- Abend- 
Maxima. Minimum. Maximum. Minimum. 

Schwankungsbe- qi 1 1 Y 

reich 24 Jahre 70 3" a. m. 25 10" a. m. 65 5"p. m. 30 10" p.m. 
Mittlere Abwei- n1 

chung 24 Jahr. #93 , td a8) EN AIO 

Schwankungsbe- 

" reich 1892—94 169 1  , AAO IN 5 19325, 72 10 „ 

Schwankuugsbe- 
reich 1900—02 311 „ 157,995 w)1O" arm 43°50", 13 TON 

Mittlere Abwei- 

chung1892—94 +15 2 , al OP 9b m: kG Days UNE 

Wintermonate. 

S chwankungsbe- 1 Y Y 1 

reich 24 Jahre 66 2" a.m. 19 10° à. m. 65 6” p. m. 41 10" p.m. 
Mittlere Abwei- | 

chung 24 Jahr. +82 , ERIT mc OE DANONE, 
Schwankungsbe- 

reich 1892—94 192 3 , PAS) TON os 100,505 65 10 , 
Schwankungsbe- 4 

reich 1900—02 233 , TUTO Dr 5% u. 6” p.m. 15 1, 
Mittlere Abwei- 

chung1899—94 +15 9^u.3^"a.m. +4 9 , JON GR teste SUE OR TE, 

Alle hohen Werthe der Nacht gruppieren sich um die Stunden 

1" bis 3" a. m., die des Nachmittags—um die Stunden 5" und 6" p. m. 
Von den niedrigen Morgenwerthen fällt nur die mittlere Abweichung 

von 1892—94 nicht auf die Stunden 9" oder 10" a. m., während 
die niedrigen Abendwerthe auf die Zeit von 9" bis 11” p. m. fallen. 

Nach den vorstehenden Zahlenangaben, die im Ganzen sehr gut 

übereinstimmen, kann man schliessen, dass die Stórungen auch einen 

regelrechten Gang haben, der sich in den Mittelwerthen manifestiert 

und diese entstellt, wie wir es bei der Betrachtung der Central- 

werthe und arithmetischen Mittel gefunden haben. Die Entstellung 
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geht, besonders stark vor sich, wenn die physikalischen Zustände 

der Sonne und der Erdatmosphäre sich ändern. 

Es erweist sich, dass die mittleren Abweichungen der Einzel- 

werthe von ihren Monatsmitteln und die mittlere Differenz der extre- 

men Stundenwerthe verschiedene Wege gehen und die eine die an- 

dere nicht ersetzen kann, sondern sich gegenseitig ergänzen. 

CAPITEL VI. 

Classification der Störungen. 

Solange wir keine Classification der Wolken hatten, wussten wir 

von. denselben sehr wenig. und die Kenntnisse über diese Gebilde 

entwickelten sich erst dann, als man dieselben in Gruppen eintheilte. 

Diese Eintheilung konnte nach verschiedenen Gesichtspuncten aus- 

geführt werden und es handelte sich im Anfang darum, festzustel- 

len, welche Merkmale für eine Classification die geeignetsten wären. 

Man konnte sie nach der Grösse, nach der Form, ja sogar nach 

. der von der Beleuchtung abhängigen Farbe eintheilen. Im Laufe der. 

vielen Unterschungen fand man, dass eine Eintheilung nach der 

Höhe der Wolken am zweckentsprechendsten sei. Etwas war aber 

von vornherein feststehend, nämlich: was man eine Wolke nennen 

sollte und konnte. 

Denselben Gang müsste man auch bei den magnetischen Störun- 

gen einhalten. Man wird auch erst im Dunklen herumtappen und: 

nach Merkmalen für eine Classification suchen, man wird durch 

Farbe, Form und Grösse wie ehemals bei Wolken, irregeführt, ist 

aber eine Scheidung, mag sie auch nicht die rechte sein, vorgenom- 

men worden, so werden weitere Forschungen doch die richtigen 

Pfade finden lassen und zu einer haltbaren Classification führen. 

Was eine Wolke ist, das brauchte man bei der Classification ebenso- 

wenig festzustellen, wie den Sinn der Worte Thier oder Pflanze in 

der Systematik der Thier- oder Pflanzenwelt, was aber eine magne- 

tische Störung zu nennen ist, dafür haben wir keine begrenzte 

eindeutige Definition. Es muss also zunächst festgestellt werden, 

was man eine Störung nennen soll und erst nach Aufstellung einer 

Definition kann man an eine Classification herantreten. 
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Wollte man jeder Art Zacken.in den Magnetographen-Curven 

für Störungen halten, dann wären nicht die Störungen die Ausnah- 
men, sondern die Regel, wenigstens für die Orte in mittleren und 

höheren Breiten. Wer practisch sich mit der Auswahl der sogenann- 

ten ruhigen oder störungsfreien Tage befasst hat, weiss, dass zu- 

weilen im ganzen Monat kein einziger Tag zu finden ist, den man 

auch nur angenähert ruhig oder stórungsfrei nennen darf und Ver- 

suche einzelne Zacken auszugleichen wäre eine Fälschung der Natur, 
Eine Auswahl von Störungen wäre in dem Falle ganz überflüssig, 

da alles nur Störung ist. Ich zog es vor, mich vom Anblick der 
magnetischen Curven ganz frei zu machen, zumal ich zur Zeit auch 

nicht ohne Weiteres Einblick in Tausende von Curven haben kann. 

Ich versuche eine Definition und eine derselben folgende Classifica- 

tion am in, extenso veröffentlichten Material vorzunehmen, wozu 

allerdings nur wenige Stationen verwendbar sind. 

Ich benutze zunächst für die. Definition einer Störung die Tages- 
amplitude, die ich in einigen meiner früheren Arbeiten !) scharf von 
der Amplitude der Tagescurve geschieden habe. Wenn es sich um 

Störungen handelt, so kann es sich von vornherein nicht um die 
Amplitude der Tagescurve handeln, da mehrere Forscher, wie Wild, 

Müller u. A. zum Schluss gekommen sind, dass die Störungen den 

normalen täglichen Gang im Wesentlichen nicht ändern. Da bleibt 

nur die Tagesamplitude übrig, das heisst die Differenz des höch- 
sten und des niedrigsten Werthes im Verlauf von 24 Stunden und 

es handelt sich darum, in der Tagesamplitude eine Norm für Stó- 

rungen. festzusetzen. Ist a die mittlere Tagesamplitude, so geht 

diese Grösse normaler Weise aus den Werthen 0 bis 2a hervor und 
alle Werthe der Tagesamplitude, welche 2a-iibertreffen, sind natur- 

gemäss Ausnahmen, also Störungen. Daraus leite ich folgende De- 

finition für die im Folgenden zu behandelnden magnetischen Stö- 
rungen ab. Jeder Tag, der eine Tagesamplitude hat, die gleich oder 

1) Ueber die Bodentemperatur in Pawlowsk, Seite 59. Repertorium für Me- 

teorologie .Bd. XIII, . 7; Untersuchungen über den täglichen und jährlichen 

Gang der meteorologischen Elemente an den Cyclonen- und Anticyclonentagen, 

Seite 248, Rep. f. Met. Bd. XVI, € 8; Ueber den Magnetismus der Planeten, 

Seite 30. Rep. f. Met. Bd, XVII, № 1; Die Variationen des Erdmagnetismus, 

Seite 217, Bull. de la Soe. Nat. de Moscou, 1909; ОО Beobachtun- 

gen in Moskau 1895 bis 1912 in denselben Bulletins. 
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grösser ist, als die doppelte normale Tagesamplitude, ist ein Stö- 

rungstag. 

Nach meinen Untersuchungen „Die Variationen des Erdmagne- 

tismus“ hat die Tagesamplitude einen jährlichen Gang und zwar 

tritt für die Declination 

das Maximum im April ein mit . 1672 
, Minimum . December ein mit. . 11.5; 

ferner für die Horizontal-Intensität AES 

das Maximum im April mit . . . 0.00764 

. Minimum  . December mit . 0.00425 

und für die Vertical-Intensität 

das Maximum im März mit . . . 0.00421 

Minimum „ December mit . 0.00257 

Es ist bisher noch nieht erwiesen, dass die Intensität der Stö- 

rungen von der Jahreszeit abhängig sei, obwohl man weiss, dass 

gewisse Monate häufiger Störungen haben, als andere und daher 

die Monate mit der grósseren Anzahl der Tage mit Stórungen natur- . 

gemüss eine gróssere Tages-Amplitude haben, ohne dass die Stó- 

rungen selbst stürker zu sein brauchen. In Folge dessen dürfen 

nieht die Grenzen der Stórungen im Laufe des Jahres ohne Weiteres 

als veränderlich betrachtet werden und daher nehme ich die Mittel 

sämmtlicher Tagesmittel zur Richtschnur. Desgleichen ist kein hin- 

reichender Grund vorhanden, Jahre verschiedener Sonnenthätigkeit zu 

trennen, zumal wir wissen, dass zur Zeit häufiger Sonnenflecken auch 

hüufiger Stórungen vorkommen. Aus dem Grunde wurden die Grenzen 

der Störungen für Pawlowsk durch folgende Werthe festgesetzt. 

Declination: mittlere Tagesamplitude 14'.5. 
Störungstage: Tagesamplitude > 29'.0 

Horizontal-Intensität: mittlere Tagesamplitude 0.0065 mg. mm. sec. 
 Stórungstage: Tagesamplitude > 0.0130 mg. mm. sec. 

Vertical-Intensität: mittlere Tagesamplitude 0.0035 mg. mm. sec. 

Störungstage: Tagesamplitude > 0,0070 mg. mm. sec. 

Bei der Auswahl der Störungen zeigte es sich, dass nicht jedes 

Mal die Tagesamplituden bei allen dreien Elementen die festgesetzte 

Grenze erreichten oder überschritten und es musste zunächst jeder 

Tag als Störungstag angesehn werden, wenn auch nur ein Element 
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die angegebene Grenze erreichte. Dabei fand ich für Pawlowsk für die 

Jahre 1885 bis 1908 im Ganzen in 24 Jahren 1010 Störungstage. 

Für die Auswahl der Jahre waren folgende Gründe maassgebend. 

Vom 1 Januar 1885 an sind die Pawlowsker Beobachtungen in 
Abweichungen vom Monatsmittel veröffentlicht und jeder Stunden- 

werth, wie auch die Tagesmittel, die Maxima und Minima sind für 

den ganzen Monat unmittelbar vergleichbar, während in den vor- 

hergehenden Jahren die Beobachtungen in Abweichungen vom Tages- 
mittel veröffentlicht sind, was für die Vergleichbarkeit einzelner 

Werthe eine Umrechnung erfordert. Das letzte Jahr 1908 war der 

letzte bis zum Ende des Jahres 1912 veröffentlichte Jahrgang. 

Somit habe ich mich mit 24 Jahren begnügt, die reichlich zwei 

Sonnenflecken-Perioden umfassen. 

Bei der Auszählung wurde auf die Jahre mit grossen und kleinen 

Relativzahlen Rücksicht genommen, um gleich einen Zusammen- 

hang der Störungen mit dem Zustande der Sonne festzulegen. 

Dabei wurden die Jahre 1888 bis 1890 und 1900 bis 1902 als Jahre 

der Minima und die Jahre 1892 bis 1894 und 1904 bis 1906 als 

die der Maxima der Relativzahlen in Rechnung gebracht. Nachste- 

hend findet man die Anzahl der Störungen in den einzelnen Jahren, 

denen die Zahl der Sonnenflecken beigefügt sind. 

Anzahl der 

ur E ond MN M. 

ek Enid 51.3 52.2 

158640 68 25.1 25.4 

о ane 49 12.6 13.1 

И 7.0 6.8 

039: 41.23 6.3 6.3 

RED 2 07 9 8.4 TERM 

LS OME acu 557 31.1 35.6 

о: 90 70.0 73,0 

189339 702.69 83.7 841.9 

18949. 2022. v6 79.1 78.0 

189515 NS ‚ 61.5 64.0 

189057 a 92 43.1 41.8 

ESOT 17900992. „28.1 26.2 

189882) 22.) 2.88 24.6 26.7 



Jahre. 

О. 

1900 . 

оО 

1902. 

1903 . 

190457. 

1908. 

1906 . 

1907 

190877 

— 476 — 

Anzahl der 
magnetischen 
Störungen. 

59 

Relativzahlen. 
Ausgeglichene. ' Beobachtete. 

13.8 12:1. 

8.8 923 

2.6 2.7 

dl. 

25.3 

41.1 

62.8 

92.19 0€ 

64.5 

47.3 

Die Relativzahlen vom Jahre 1885 bis 1900 sind der Abhandlung von 

A. Wolfer „Die Wolf'schen Tafeln der Sonnenfleckenhäufigkeit“ im Jahr- 

sange 1902 der Meteorologischen Zeitschrift, Seite 197 und 199 entnom- 

men und für die folgenden Jahre 1901 bis 1908 aus den vorläufigen 

Werthen in verschiedenen Jahrgängen dieser Zeit schrift abgeleitet. 

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass beide Erscheinungen wohl 

verwandt sind,- doch ist kein solcher inniger Zusammenhang vor- 

handen, dass man von der einen Erscheinung auf die andere schlies- 

sen kann. Das geht schon daraus hervor, dass die Stórungen der 

Zahl nach einen jührlichen Gang haben, wie in folgender Tabelle 

gezeigt worden ist. 
Anzahl der 
Störungen 

1885—1908. 

Januar . 68 

Februar 91 

März 118 

April 80 
Mai 98 

Juni . 68 

Juli 70 

August . 81 

‚September 109 

October 92 

November 83 

December 52 

In Procenten 
der Jahres- 
summe. 

— = — 

DD oma I I © oo r2 
) 

сл 
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Das Hauptminimum fällt auf den December, das zweite Minimum 
auf Juni, während die Maxima, die auf März und September fallen, 
nahezu gleiche Beträge haben. Man kann sagen, dass hier ein Zu- 

sammenhang mit der Lage des Aequators zur Sonne, bemerkbar ist. 

Zur Zeit der Aequinoctien haben wir zwei Mal so viele Störungen, 

als zur Zeit der Solstitien. Die vier Sommermonate !) (Mai, Juni, 

Juli und August) haben 32°/, der Störungen, die Wintermonate 

(November, December, Januar und Februar) nur 29*/,. Die Früh- 
lings- und Herbstmonate haber. 40°/,. Wenn im Mittel die Aequi- 

noctien-Monate zwei Mal so viel Störungen haben, als die Monate 

der Solstitien, die Sonnenflecken-Zahl aber von dieser Periode frei 

ist, so kann auch kein strenger Parallelismus beider Erscheinungen 

erwartet. werden. Immerhin ist es bemerkenswerth, dass in der 

Zeit der Maxima der Sonnenflecken (1892— 94 und- 1904— 06) drei 
Mal so viel Störungen waren, als zur Zeit.der Minima. Berechnet 

man die Anzahl für die einzelnen Monate, so findet man folgende 

Verhältnisse. Jara 
Jahre der Jahre der 
Maxima. - * Minima. 

Januar. и. wp lan: 10 

Bebrüare 9354.29 ; 3 

Manz. d ol ea по cl 15 

ADDEN att vary an Da, 6 

Mais ceu nU 28 8 

eun ae 4 

Julie 20.0 DS 2 

Ausustn.r RER ONT. 11 

September 7 23,02 13 

Octobers 7. eu. 28 11 

November 1240050 27 9 

December . . ; 14 (aor À 

Diese Tabelle ist sehr lehrreich. In den Jahren der Maxima der 

Relativzahlen spielt die Declination der Sonne offenbar eine grosse 

Rolle, und die Aequinoctien treten mehr zurück. Die Sommermonate 

Juni und Juli haben die meisten. Störungen. Bei geringer Fleckenzahl 

1) Nach der Eintheilung, die ich-in der Arbeit „Die Variationen des Erd- 

magnetismus^ eingehalten habe. 
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tritt der Zusammenhang mit den Aeqwuinoctien sehr scharf hervor 

und die Monate Juni und Juli haben die wenigsten Stórungen. 

Auch in den Jahren der Maxima der Relativzahlen findet man die 

Aequinocten-Maxima der Störungen im März und September, doch 

ausser diesen wächst die Zahl der Störungen zum Juni und Juli, 

während im December und Januar die wenigsten Störung sind. 

Das wäre nun ein erstes Merkmal für eine Classification. 

In der obigen Zusammenstellung waren die Jahre 1904 bis 1906 

als Jahre der Maxima der Relativzahlen angenommen worden, weil 

ich in der Arbeit „Die Variationen des Erdmagnetismus“ diese als 

Maximajahre annahm, da im Jahre 1906 ein kleinerer Werth, 
als im Jahre 1905 beobachtet wurde. Das nachfolgende Jahr 1907 

zeigte jedoch einen etwas höheren Werth und nach denselben 

wären die Jahre 1905 bis 1907 die Jahre des Maximums der Re- 

lativzahlen. Rechnet man nach diesen Jahren, so findet man 

Januar 223220) Störungen 

ebruar ый E 

März... tee: Bono B 

April: 4 prece : 

Mai ward 3 

Juni Ae ne 32 » 

JUNE 236 » 

August p 29 , 

September . . 36 » 

October d 26 

November . . 29 

December . . 14 i 

Hier sieht man noch deutlicher die drei Maxima: Frühlings- 

aequinoctium, Juni und Juli, Herbstaequinoctium, während der De- 

cember einen zwei Mal kleineren Werth hat, als Juni und Juli. 

Man wird also auf Juni- und Juli-Stórungen mehr Acht haben müs- 

sen, da sie mit der Declination der Sonne zusammenzuhängen 

scheinen. Dieser Zusammenhang kann noch durch folgende Zahlen 

ermittelt werden. Nimmt man aus den 24 Jahren 1885—1908 für 

die einzelnen Monate diejenigen zwei heraus, welche die grössten 

Relativzahlen haben, und berechnet für das Mittel aus beiden die 

^. MEM 
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mittlere Anzahl der Störungen und wiederholt dasselbe für die 

grösste Zahl der Störungen, so hat man im Vergleich beider Reihen 

einen Maastab für einen etwaigen Zusammenhang. So zum Beispiel 

hat der November in den Jahren 1905 und 1893 die grössten Relativ- 

zahlen, im Mittel 94, und auf diese beiden November Monate fallen 

durchschnittlich 5 Störungen. Dagegen haben die Monate November 

1894 und 1895 die meisten November-Störungen, im Mittel 9, wäh- 

rend die Relativzahlen das Mittel 52 ergeben. Wir haben also in 

einem und demselben Monat November bei der Relativzahl 94 nur 

5 Störungen, dagegen 9 Störungen bei der Relativzahl 52. 

Grösste Relativzahlen. Grösste Zahl von Stó- 
T n rungen. 

mes UNIES EAE Störungen. 

Иа rn. one gg as 41 Taie 
еда. 95 3 48 SH, 
ASIE ee НЕ: 02 М 53 В 
Anl c eei ss vB» Atl, 40 TAE 

Mu ie 201098 5 76 101, 
me. ana... UA 87 si}, 
lie a nie 10957 61/, 91 11 

neuste cites LTS 8 115 8 
September... о. 0188 (UE 68 10 

Ве s 1-5 ir 78 517, 69 Il 
Noyember’.. 2.1: 1,04 5 52 9 

Петер. с. 480 3 28 UAE 

Mai bis August . . . 102 7 92 DU 

November bis Februar 90 4 42 8 

In den Sommermonaten nähern sich die Werthe, in den Winter- 

monaten gehen sie stark auseinander, denn in den letzteren ist 

bei der halben Anzahl von Sonnenflecken die doppelte Zahl von 
Störungen. Daraus folgt abermals, dass die Sommer-Störungen einen 

innigeren Zusammenhang mit den Sonnenflecken haben, als die 

Winter-Störungen. 
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Im Vorstehenden wurden diejenigen Tage als Störungstage aus- 
gewählt, welche eine Amplitude 

der Declination = 29'.0 

',  Horizontal-Intensität = 130 y 

„ Vertical-Intensität = 70 y 

hatten und solcher Tage gab es in Pawlowsk in den 24 Jahren 

1885 bis 1908 im Ganzen 1010. Bei der Auswahl zeigte es sich, 

dass nicht jedes Mal die Tagesamplituden aller drei Elemente über 

die festgesetzte Grenze hinausgingen und es kamen gestörte Tage 

vor, an denen nur zwei oder gar ein Element über diese Grenze 

hinausreichte. Nur 281 Tage oder 28°/, hatten eine gleichzeitige 

Störung, in obigen ‚Beträgen oder mehr, in allen drei Elementen. 
Die übrigen 729 vertheilten sich in folgender Weise: 

Declination und Horizontal-Intensität . . 23 Tage = 3%), 

5 „. Vertical-Intensitit . ,. 149 ,„ 18 

Horizontal- und Vertical-Intensität . . . 111. , ,— 15 

Mechnationzallein 7 u 9 

Horizontal-Intensität allein . . ... . . 69 „ = 9 

Vertical-Intensität allein” ; 2.455 7-5 : 304 
A bo 

Dieser Umstand giebt ein neues Merkmal fiir eine Classification 
der Störungen und man kann dieselben als vorwiegend Declinations- 

Störungen, Horizontal-Intensitäts-Störungen und als Vertical-Inten- 

sitäts-Störungen eintheilen, wenn sie verschiedene Eigenthümlich- 

keiten haben sollten. Nun ist die Eintheilung nach Vertieal- und 

Horizontal-Intensität etwas künstliches, denn man könnte die In- 

tensität auf jede beliebige Richtung projicieren. Es wäre natürlicher 

hier Störungen der Ganzen Intensität und der Richtung zu unter- 

scheiden, doch in diesem Falle würde man den Boden ganz ver- 

lieren, weil kein einziges Observatorium die erforderlichen Daten 

liefert und aus den publicierten kann man die Extreme nicht 

herausrechnen, da sie bei den einzelnen Componenten weder gleich- 

zeitig, noch in demselben Sinne eintreten. Wir können aber an- 

genäherte Schlüsse ziehen und zwar in folgender Weise. 
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: Durch Differentiation der Gleichungen 

tal No Н 

G—y V?+ H? 

findet man fiir Pawlowsk, dass die Variationen der Inclination fast 

drei Mal (tg J — 2.86) so stark von der Horizontal-Intensität ab- 

hängen, als von der Vertical-Intensität und ebenso findet man, dass 
die Ganze Intensität ebenso viel Mal: mehr von der Vertical-Inten- 

sität abhängig ist. Dank dem Umstande, dass in Pawlowsk für die 
Beobachtungs-Periode (1885—1908) J = 70'44', also tg J — 2.86 

beträgt, kann man den Schluss ziehen, dass ein Vorherrschen der 

Störungen der Vertical-Componente auf Intensitäts-Störungen bei 

geringer Richtungs-Aenderung anzeigt, während vorherrschende 

Störungen der Horizontal-Intensität neben vorherrschenden Decli- 
nations-Störungen nur auf Richtungs-Störungen hinweisen. Demnach 

wären die Störungen entsprechend zu classificieren. Nimmt man nur 

die reinen Fälle, wo nur eines der drei Elemente die oben ange- 

sebenen Grenzen überschritt, nämlich 80 Declinations-, 69 Horizon- 

tal-Intensitäts- und 304 Vertical-Intensitäts-Störungen, und berech- 
net, wie viel Procente (der Vergleichbarkeit wegen Procente) dieser 

Störungen auf die einzelnen Monate entfallen und ordnet sie in 

Gruppen von je vier Monaten, so findet man: 

Declination. Пенни, Intensität 
Sommermonate (Mai—August) . . 6°/, 69°/, SU 
Aequinoctienmonate (März, April, | 

September, October) . . . . 36 19 43 

Wintermonate (Novemb. bis Febr.) 58 . 12 24 

Diese Tabelle giebt ein klares Bild, welches besagt, dass in den 

Sommermonaten und in den Wintermonaten die Richtungs-Störungen 

vorherrschen, und zwar im Sommer beim höheren Sonnenstande 

gehen diese Störungen hauptsächlich auf die Vertical- Ebene, also 

auf die Inclinations-Stórungen über, während in den Wintermonaten 

die Störungen weniger in der Verticalebene, aber hauptsächliche 

in der Horizontal-Ebene als Declinations-Stórungen vor sich gehen. 

In den Uebergangsmonaten im Frühling und Herbst sind die Stö- 

rungen der ganzen Intensität am häufigsten. 

31 
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Eine Trennung der Jahre der grossen und kleinen Relativzahlen 

vermindert die Zahl der Stórungen und die Resultate werden un- 

sicherer, doch aus denselben geht hervor, dass die Zahl der grossen 

Stórungen, welche bei allen drei Elementen sich zeigen, bei grossen 

Relativzahlen grósser ist, als bei kleinen. Man findet solche Fülle zu 

33°/, in den Jahren der Maxima 

28?/, im Durchschnitt aller Jahre 

20°/, in den Jahren der Minima der Sonnenfleeken. 

Ferner zeigt es sich, allerdings nicht sehr ausgeprägt, dass Incli- 

nationsstörungen im Sommer der Maxima der Sonnenflecken häufiger 

vorkommen. 

Die Amplituden der drei erdmagnetischen Elemente setzen sich 

zusammen aus dem höchsten Stande der Curve für die Zeit von 

0^ a. m. bis 12" p. m. und dem niedrigsten für dieselbe Zeitdauer, 

wobei sowohl das Maximum, als auch das Minimum auf das Mittel 

des entsprechenden Monats bezogen werden. Bei normalen Verhält- 

nissen steht das Maximum in den Monaten April bis August für die 

Declination um 0'.5 hóher über dem Mittel, als das Minimum unter 

dem letztern, in den Monaten October bis Mürz ist, umgekehrt, die 

Abweichung des Maximum kleiner, als die des Minimums !). In der 

nachfolgenden Tabelle findet man die normalen Abweichungen vom 

Monatsmittel, wie sie für alle Tage des Monats nach 33-jührigen 

Beobachtungen gefunden wurden, und für die 1010 Störungstage, 

nebst Angabe der Zahl der Störungen in jedem Monat. Die Diffe- 

renzen sind eigentlich Summen der Abweichungen. 

Alle Tage. Stórungstage. AS 

| = 
E = d : à ET 

Monate. = E 2 B E 2 3 

NONE E Е Е ие 
= = a = = "ja 77 

Januar . Е `12’.0 \—=24' 91-192 68 

Februar . 5.9 —8.6 —2.7 13:9. —26.3 —I2:4 91 

März . 7.2 —8.5 —1.3 13.0 .2—23.2, 102221085 

April . 8.3 —7.9 0.4 13.3 —18.4 — 51 80 

1) E. Leyst. Die Variationen des Erdmagnetismus. Seite 213. 
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Alle Tage. Störungstage. den 

° 5 я 

Мопае. Е = 2 Е Е : 2 

Eee & а Е а :S 
= = a = = a у 

Mai 8.3 —T7'.7 +06 13.4 —16'.6 — 3'.2 98 

Juni 8.1 —7.6 +0.5 12.9 —13.2 — 0.3. 6 

Juli 8.0 —7.6 +0.4 14.2 —15.9 — 1.7 70 

August . 8.3 —7.4 --0.9 13.6 —16.4 — 2.8 81 

September . 7.5 —7.8 —0.3 13.3 —-20.1 — 6.8 109 

October . 6.4 —8.1 —1.7 12.0 —22.6 —10.6 92 

November . 5.3 —8.4 --3.1 11.1 — 26.6 —15.5. 83 

December . 4.2 —7.3 —3.1 10.5 —235.1 —14.6 52 

Jahr 6.8 —7.9 —1.1 12.8 —20.7 — 7.9 1010 

In Procenten der Amplitude: 

Alle Tage. Störungstage. 

3 E > d E 3 
Monate. B = = B E = 

Е E = Е Е = 
= = a = = a 

Januar ... . 38°/, —62°/, —24°/, 33%) —67°/, — 34% 
Bebsuar-. . . 40 —60 — 20 34 —66 —32 

Marz. 46 — 54 — 8 36 — 64 — 28 

April 2 5] omg "o9 don Esso le 
Mares 5D —48 + 4 45 —-55 —10 

June a. .52 —48 +4 49 —b1 — 2 

Jule NT —49 + 2 47 —53 — 6 

August . . - 53 —47 +6 45 —55 —10 
September . . 49 —51 — 2 40 — 60 — 20 

October. . . 44 —56 —12 35 —65 —30 

November . . 39 —61 —22 9 — 71 —42 

December . . 36 — 64 —28 29 — 71 —42 

Jahr. euo. oem — 8 38 —62 —24 

In den normalen Verhältnissen weicht das Maximum vom Monats- 

31* 
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mittel in den Sommermonaten (Mai bis August) um 4°/, der Amplitude 

stärker ab, als das Minimum, in den Wintermonaten dagegen um 

24°/, im umgekehrten Sinn. Bei den Störungen weichen die Minima 

in allen Monaten stärker ab vom Monatsmittel, als die Maxima 

und zwar in den Sommermonaten um 7°/, und in den Wintermonaten 

um 38°/,. Da die positive Declination die westliche ist, so können 

wir das Resultat so formulieren: Wenn man den Werth des Monats- 

mittels für die normale Lage des magnetischen Meridians ansieht, 

so geht in den Wintermonaten bei den Störungen der Meridian 

viel stärker nach Osten, als nach Westen und sogar etwa 21/, 

Mal stärker. Da in der Zahl aller Tage auch die Störungstage 

enthalten sind, so ist offenbar, dass die nicht gestörten noch grös- 

sere Unterschiede gegen Störungstage ergeben würden, als die oben- 

angegebenen. Wie stark dıe Minima beeinflusst werden, ersieht man 

aus folgenden Beträgen der Unterschiede Maxima aller Tage—Maxima 
der Stórungstage und Minima aller Tage— Minima der Störungstage. 

Mittel aller Tage—Störungstage. 

Unterschied der 
Maxima. Minima. 

Januar $9 и 16'.5 
Feébruar 2G 33 eee 0 Whe Г. 

Marz ао 145] 

ADI PERTE or een) 10.5 

Male aes ee cL bos E 8.9 

JUN оне Е.О 5.6 

о 2 383 

Aubusb har. A NU 5,0 9.0 

September —5.8 1223 

Oetober . . —5.6 14.5 
Novemberes 2 02 8 118.2 

December = „rn. . om 6.3 17.8 

‚Jahresmittel.. eu. , —6.0 1259 

Mai bis August . . . . —5.4 8-0 

November bis Februar . —6.9 17.6 

Die grössten Unterschiede geben die Minima im Winter, also die 

Abweichungen nach Osten. Dasselbe Resultat fand ich auf anderer 
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Weise auf Seite 220 und 221 meiner Abhandlung „Die Variationen 

des Erdmagnetismus“ und in der vorliegenden Arbeit bei den Cen- 

tralwerthen und bei der Einseitigkeit der Abweichungen vom Mittel. 

Für die Horizontal-Intensität findet man folgende Verhältnisse. 

Alle Tage. 

Monate. Maxima. Minima. Differenz. Summe. 

Januar) 2) 29} == 00) 481 НЕ 
Februar . . 30 #0 60 0 
Marz Я —35 66 —4 

Ap 2299 —41 16 —6 

Mas SD Ато —5 

Bann о. eO ` —40 75 —5 

А ©. EMO —41 76 — 6 

August . . . 33 —39 12 —6 

September . 31 — 38 69 —7 

October . . 31 —32 63 —1 

November . 29 —27 56 —2 

December . 22 —21 3 sl 

Jahre 20.00 91 — 34 65 — 3 

Störungstage. 

Maxima. Minima. Differenz. Summe. 

Januar . . . 59y —1823 1411 — 23 y 
Februar . . 68 —-131 199 —63 

Marz "23,62 — 102 164 —40 

April 1 20.0 68 — 77 145 — 9 

Mate cs 0 — 89 168 — 10 

June su 22.08.40 — 79 158 0 

Julia 20.0.8100 — 101 191 —11 

August T — 88 163 —13 

September . 61 — 91 152 — 30 

October . . 67 — 83 150 —16 

November . 59 — 88 147 —29 

December . 48 — 81 129 —33 

JE T OS —. 90 158 — 22 
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Der.Unterschied: Mittel aller Tage—Störungstage beträgt: 

Maxima. Minima. 

Jamar ee SERO See Oe Y 59 

Februar „nee. 98 101 

März co a. 9l 67 

ADD т dd 36 

Mai: ms AUS er)... 1-44 49 

JUDE wc 44 39 

Juli. x Me E ue Tu DD 60 

о oo Me 49 
September ong 53 

October а о ==36 51 

Noyembene 0 61 

Decembema. 95. 18206 60 

Jahresmittel . . »..... 37 56 

Mai bis August . . . . . —46 49 

November bis Februar . .  —32 70 

Hier haben wir zum grössten Theil dasselbe Bild, wie bei der 

Declination, nämlich die Maxima weichen weniger vom Monats- 

mittel ab, als die Minima und diese Abweichung ist im Sommer 

verhältnissmässig gering, im Winter dagegen sehr gross. Be- 

zeichnet M den Betrag des Maximums, m—den des Minimums und 

a—den der Amplitude, bezeichnet ferner der Index n normale 

Werthe und der Index s Stórungen, so ist, ohne Rücksicht auf das 

Vorzeichen von m, 

al — 
M, | m, — c, 

—- = ку 

М, XD m, zu В: 2 Cy» 

pa wir alle Amplituden>2«, für Störungen ansehen. Wenn die 

Amplitude sich von 2«, nur auf 2a, erweitern würde, so müsste 

auch sein x 
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und das Verhältniss M, : M, nahezu gleich sein m, : m,. Die obigen 
Tabellen zeigen aber, dass durchschnittlich für die Deelination 

vom Mai bis August M, — 1.65 M, 

» » » m, — 2.05 m, 

dagegen 
vom November bis Februar M, —2.37M,. 

m, — 3.19m, 99 9 99 p 

ist und für die Horizontal-Intensität 

vom Mai bis August M, — 2.34 M, 

d Е 2 ilf e Ш. 

dagegen 
vom November bis Februar M, — 2.21 M, 

im em s B c 2 > » 2 

Der Coefficient ist überall grösser, als 2, nur für die Declina- 

tion in den Sommermonaten ist er kleiner, was sich dadurch erklärt, 

dass nicht alle Störungen, sondern nur 28°/, gleichzeitig alle drei 

Elemente eine Amplitude a,—2 «, hatten. Der Coefficient 1-65 kann 

also als Maastab für die übrigen gelten. Besonders gross ist dieser 

Coefficient für die Horizontal-Intensität im Winter beim Minimum, 

nämlich 3.79. Der Coefficient von m, ist im Winter viel grösser, 

als im Sommer, für die Horizontal-Intensität sogar 1?/, Mal; er ist 

auch grösser, als der Coefficient von M,, mit Ausnahme des Som- 

mers für Ilorizontal-Intensität. : 

Beachten wir, dass die Minima der Horizontal-Intensität den 
erössten Theil der Maxima der Inclination bilden, so können wir 

das Ausgeführte in folgender Weise in Bezug auf die bciden Rich- 
tungs-Componenten, Inclination und Declination, resumieren: 

bei den Winterstörungen sind die Ausschläge des Nordpols eines 

in der mittleren Richtung der erdmagnetischen Kraftlinien auf- 

gestellten Magneten nach Osten und unten viel grösser, als nach 

Westen und oben. In den Sommermonaten zeigt sich dasselbe, nur 
im schwächeren Grade, da die Störungen der Declination kleiner, 
als im Winter, sind und in der Horizontal-Componente ein Theil 

der Intensitäts-Störungen enthalten ist. 

Die Vertical- Componente, der Repräsentant der Ganzen Intensität 

in höheren Breiten, ergab folgende Verhältnisse: 



Der Unterschied 

Monate. 

Januar 

Februar . 

März 

April 

Mai * 

Juni 

Juli . 

August 

September . 

October 

November 

December 

Jahr 

Januar 

Februar 

März . 

April . 

Mai 

Juni 

Juli 

August . 

September . 

October 

November . 

December : 

Jahres: 

Januar 

Februar 

Alle Tage. 

Maxima. Minima. Differenz. 

BD eoe 
ИИ —21 38 

18 — 24 42 

17 — 93 40 

16 —22 38 « 

15 —18 39 

15 —20 35 

16 —19 35 

16 —21 5f 

15 —20 35 

16 —2] 37 

119) —14 26 

16 — 20 36 

Störungstage. 

Maxima. Minima. Differenz. 

47% — 52 Y 99 y 

65 — 94 159 

57 —98 155 

60 —10 130 

57 —15 132 

50 — 59 109 

52 — 85 157 

55 -—62 117 

56 —86 142 

53 —74 127 

64 —10 134 

54 —56 110 

56 —13 129 
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Maxima. 

— 34 

—48 

Summe. 

—4 

Summe. 

c AS) 

—41 

—10 

—18 

Г 9 
— 33 

EN Er 

—30 

—21 

— 6 

—17 

: Mittel aller Tage —Stórungstage beträgt: 

Minima. 

31 

73 



Maxima. Minima. 

EEA EL ta. NS 74 

Aprilis er Ks. AONO i49 47 

Mate and а ee 53 

UP Se. uan eU eo ETT oC D 41 

flt d Scb N Tel 65 

ASUS hia) ikea ala. — 59 43 

September). ur ео: ne. er tO 65 

October m ni. о 54 

November; aus 20x 7.4) 48 49 

December oo en 42 42 

Jahresmittel . 25... .). —40 53 

Mai bis August: . ! . . . —38 50 - 

November bis Februar . . —43 50 

März, April, Septemb. Octob. —40 60 

Nach diesen Daten findet man für die Monate 

Mai bis August M,— 3.45 M, 

D MV ME 00 =, 

November bis Februar M, — 3.97 M, 

» 5 N m, — 3.82m, 

März, April, Septemb., Octob. M, = 3.43 М, 

» » d a m,=3.73m, 

Diese Coefficienten sind durchweg in allen Monaten grösser als 

drei und ziemlich gleich; im Winter sind sie etwas grösser, als im 

Sommer, doch ist der Unterschied nicht so gross, wie bei der De- 

clination und Horizontal-Intensität. Der Coefficient von m, ist im 

Semmer nur um 0,1 grösser, und im Winter sogar kleiner, als der 

von M,. Man sieht, dass in der Ganzen Intensität zur Zeit der 

Störungen die Abnahme der Intensität nur wenig grösser ist, als 

die Zunahme. Vergleicht man aber die Coefficienten der drei Ele- 
‚mente unter einander, so findet man, dass die Störungen der In- 

tensität grösser sind, als die der Richtungs-Componenten. 
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Man findet nach den Jahresmitteln: 

Declination. 

М: == 1.88 М, 

m, — 2.62 1, 

QU 29а. 

Horizontal-Intensität. 

M,—= 2.19 М) 

m, — 2:65 m, © 

G <= 2 a 40 a, 

Vertical-Intensitüt. - 

М =—э. 50. 

m— 9:093 

«, — 3.58 a, . 

Wir können aus diesen Zahlen schliessen, dass die Störungen mehr 

Intensitäts-Störungen, als Störungen der Richtung der erdmagne- 

tischen Kraftlinien sind, denn bei den Störungen wurde die Ta- 

ges-Amplitude der Declination auf das Doppelte der normalen Ta- 

gesamplitude im Betrage 14'.5, die der Horizontal-Intensität von 
65y auf das 2.4.fache und die der Vertical-Intensität von 367 

auf 129 Y gebracht, also um 3.58 vervielfacht. 

Seite 480 dieser Arbeit haben wir gesehen, dass nicht alle 

Störungen gleichzeitig Störungen der Intensität und der Richtung sind 

und hierin finden wir einen Maasstab für eine Classification der Stö- 

rungen, nämlich im Verhältniss der Amplituden der drei Elemente und 

ferner einen zweiten im Verhältniss der Abweichungen der einzelnen 

Ausschläge, welche das Maximum und das Minimum bilden, nach der 

einen und andern Seite. Es ist wohl unzulässig die in Minuten ausge- 

drückten Amplituden der Declination mit den Amplituden der In- 

tensitäts-Componenten in mgr. mm sec. zu vergleichen, doch wenn 

wir in der Geophysik Mittel der relativen Feuchtigkeit, der Wind- 

richtungen, ja sogar der erdmagnetischen Declination ableiten, so 

mag es mir gestattet sein auch die Declinations-Amplituden mit den 
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Intensitäts-Amplituden zu vergleichen. Unter den normalen Verhält- 
nissen haben wir folgende Proportion, wenn 

aD, «H und «V die Tages-Amplituden der Declination, der Ho- 

rizontal-Intensität und der Vertical-Intensität bezeichnen: 

«D, :«H, :a V, = 145 : 641,8 : 351.5 

Die Amplituden der Tagescurve ergeben für die Jahre des Maxi- 
mum der Sonnenflecken 

аа GN — 939. 3311: A 

und für die Jahre des Minimum derselben 

gg Hoan oc 21170: 51:9; 

während die Tagescurve aller Jahre ergiebt: 

GiB) S@ilahec2\) = ПИ 

Die Störungen ergeben durchschnittlich: 

Qed BDO: 

а а ON — 33.70: 1581: 129). 

Setzen wir. den Werth «У — 1 und drücken die Declination in 

Zehntelminuten aus, so haben wir folgenden Maasstab: 

Gu A EIE mV 1070921: 

Sam al Joy — 5.69: 

eH else Jar), — Aa: 

e D» Не У, mel: 
$ -— m p t 

— o: 

T 

> À 

52 © 

© 

IR m mE 2: 

Wir haben weiterhin zu untersuchen, wie die einzelnen Störun- 

gen sich zu dieser Proportion verhalten. 

Ein zweiter Maasstab ist frei von. dem Fehler der Unvergleich- 

barkeit der Minuten und der mgr. mm. sec. und enthält auch 

keine Werthe, die nicht zusammengehören. Wir vergleichen das 
Verhältniss der Maxima M, und der Minima m, im Mittel aller 
Tage und ebenso M, und m, der Störungstage, für alle drei Ele- 

mente, und setzen das Minimum m, und m, gleich 1. 



M,:m,. 

Declination. Tutensität. Intensität 
Januar s 0120560 1-07 0.86 . 

Februar . 0.68 0.98 0.79 

März . 0.84 0.88 ORS 

April . 1.05 0.85 0.76 

Ма. 1.08 0.89 0.71 

Juni . 1.06 0.87 0.81 

Juli 1.06 0.86 0.74 

August . 1312 0.84 0.84 

September 0.97 0.82 0.75 

October . 0.79 0.96 0.76 

November . 0.63 1:07 0.78 
December . 0.57 1.05 0.91 

Jahr... 0.87 0.91 0.78 

М.Ш. 

Pe DRE ut 
Januar . 0.50 0.72 0.91 

Februar 0.53 0.51 0.69 

März . 0.56 0.61 0.58 

April . 0.72 0.87 0.85 

Mai 0.81 0.89 0.76 

Juni 0.98 0.99 0.84 

Juli 0.89 0.90 0.61 

August . 0.83 0.85 0.89 

September . 0.66 0.67 0.66 

October . 0.53 0.81 0.72 

November . 0.43 0.67 0.92 

December . 0.42 0.60 0.96 

Jahre 0.62 0.76 Waren 

Zur Erklärung der Schwankungen dieser Werthe wäre noch Fol- 

sendes nachzutragen. Die Maxima der Störungstage liegen im Laufe 
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des Jahres in engeren Grenzen, als die Minima, wie folgende 

Tabelle zeigt. | UI 

Grenzen von M, und m, im Jahr nach Monatsmitteln. 

Declination. 

M, :Mai 8,30; December. 4'.15; Unterschied 4.15 
m, : Decemer — 7.33; Februar —8.61; „ 1.28 

Horizontal-Intensität. 

M, : Mai 351.5; December 217.8: Unterschied 13Y. 
m, : December— 207.7; April —417.2; и 20. QU I 

Vertical-Intensität. 

M, : Marz 171.7; December 1272; Unterscheid 5.5 

m, : December —13*.5; März —241.4. „ 10.9 

Grenzen von M, und m, im Jahr nach Monatsmitteln. 

Declination. 

M,:Juli 14.2; December 105; Unterschied 37.7 

 m,:Juni —13'.2 November —26'.6; 9 (Bee 

Horizontal-Intensitat. 

M,: Juli 907.3; December 451.2; Unterschied 4211 

m,: April —77*.3; Februar —1317.4 " 54.1 

... Vertical-Intensitat. 

M.: Februar 64". 6; Januar 47*.4; Unterschied 17. 
Ss 

т, : Januar —52*.1; März—987.3. - 46.2 

bo 

Vergleicht man das Verhältniss «D,:aH,:«V, in den einzelnen 

Monaten, so findet man einen ausgesprochenen jährlichen Gang, der 

sich diet folgende Werthe, wo a V, = 1 gesetzt ist, äussert: 

21D) EN 

JA RME yoo boo 

Februar . БИ 91 

März . Dra DET 
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Aprile . 415 ls 2:5 :desbzd 

Maa tus 1 

Juni D. Ate ВБ 

lies cer DE eee 11 

August 226: 1:11 

September . 2.4: Toss d 

October . DEU DER] 

November . ВЕТ. Е: 

December Baar. 9r ed 

Das Verhältniss der Declinations- Amplitude zur Amplitude der 

Vertical-Intensität ist am grössten im December und Januar und 

am kleinsten im Juli. Hier bestätigt sich dasselbe, was wir Seite 

481 und 484 bereits gesehen haben, nämlich, dass im Winter die 

Störungen der Iüchtungs- et: in der Horse zontal- Ebene die 

Störung der Intensität stark überwiegen. 

Diese sehr wichtige Eigenschaft der Störungen in unseren Breiten 

erfordert eine nähere Betrachtung. Zum Vergleich kann hier nur 

das Observatorium in Potsdam herangezogen werden, da andere 

Observatorien ihre Beobachtungen nicht ausführlich genug veröffent- 

lichen oder nur kurze Serien publieiert haben. Auch aus Potsdam 

lassen sich nur die 16 Jahre 1892 bis 1907 vergleichen, denn mit 

dem Jahre 1908 ging das Potsdamer Observatorium auf eine Form 

der Publication über, die eine Vergleichung in dieser Weise nicht 

ermöglicht. Die beiden Observatorien in Pawlowsk und Potsdam 

ergaben für die gleichen Jahre 1892—1907 das fulgende Verhält- 

mss @D. ca He: aV 

Pawlowsk. Potsdam. 

Januar . ZI S Це 6.1 2229s 

Februar MEST TS 4,4 3] 20 

März DIES TES 4:9 ^ T OP 

April Е: 1 4.2: 3.0.1 

Mai Jot len, :1l 3:8 1.3501 

Juni . Е: ] 3045 Daneel 

Juli 22.02. 9 dL 1 D Ai 2 uli 

August . 2:681 53:1 3.322.301 
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Pawlowsk. Potsdam. 

September . . . 2.5:1.2:1 4.2 :2:1:20d 

Getobersksn Das 102.814 1.24: 1 4.3 :1.9 :1 

November SHE il bles Doe 

December 51 779:0: 1.7: ALT :4:9 51 

Wir finden an beiden Orten für das Verhältnis aD: aV ein 

Maximum im Januar und ein Minimum im Juli, wobei der Januar- 

werth. fast das Doppelte des Betrages vom Juli erreicht. 
Im Jahresmittel für alle 16 Jahre findet man 

in Pawlowsk . ^ 292,6 21:25 :1 

in Potsdam 9 _ 4.4:2.10 : 1 

Hier äussert sich eine ganz besondere Eigenthümlichkeit in aV, 

welche Grösse zur Zeit der Störungen in Potsdam klein und in 

Pawlowsk gross ist, während im normalen täglichen Gange gerade 

das Umgekehrte zu beobachten ist. Ich entnehme meiner Arbeit 

„Die Variationen des Erdmagnetismus“ nach dem täglichen Gange 

folgende Amplituden der Tagescurve im Jahresmittel: | 

Maximum Minimum 

der Sonnenfiecken. 
Declination. 

Bawlowsken. 8.0. 20.00 98 6.'16 

Potsdam . . b Sto folk 6.49 

Verhältnis (Pawlowak = = 1 cures 02 1.05 

Hurizontal-Intensität. Y 1 

PATINOIRE MR ЗЕ Du 
Potsdam e o... " 30.3 18.6 

Verhältnis DER ae 0.92 0.82 

\  Vertical-Intensitat. Y Y 

Pawlowsk ae EN ER dr 7 8.9 

Potsdam NET 12:2 

Verhältnis ck == ve 1.23 1.37 

Für die Störungen erhält man das Verhältnis (Pawlowsk = 1): 

Potsdam, Deelinatien -« 4. . .... 0.78 

Iorizontal-Intensität . 0.78 

Vertical-Intensität . . 0.47 
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In der normalen Tagescurve ist die Amplitude der Vertical-Inten- 

sität in Potsdam um 23 bis 37°/, grösser, als in Pawlowsk, dage- 

sen zur Zeit der Störungen viel kleiner, und erreicht nicht einmal 

den halben Betrag. Dass die Störungen in Potsdam geringer sind, 

als in Pawlowsk, hängt von der magnetischen Breite ab, und daher 

ist der Betrag von 0.78 für die Declination und Horizontal-Inten- 

sität ganz erklärlich. Der geringe Betrag von 0.47 der Vertical- 

Intensität und das Verhältnis aD,:aH,:aV =4.4:2.1:1 für 
Potsdam deutet an, dass in Potsdam die Störungen sich mehr in 

der Richtung und weniger in der Intensität äussern, als in Pawlowsk. 

Man ersieht, dass das Verhältnis aD :aH:aV ein wichtiges Merk- 

mal für eine Classification der Störungen bildet, besonders wenn 

man verschiedene Orte vergleicht. Leider können andere Observa- 

torien nicht benutzt werden, weil die Beobachtungen anders ver- 

arbeitet und veröffentlicht wurden. 

In den einzelnen Jahren findet man für Pawlowsk Werthe, die 

für aD, in den Grenzen 1.91 bis 3.55 und für «H, zwischen 
1.07 Ara 1.42 liegen. 

Die Relativzahlen r der einzelnen Jahre zeigen einen Zusammen- 

hang mit diesen Schwankungen und zwar ergiebt sich 

für г von 0 bis. 25 das Verhältniss 3.2: 1.35: 

5 DOS QE 5 2.8: 1:297 

5 Dips DENT, T 26) D-29981 

2 (One 100 =. x 2:9. NES 

Die Zunahme der Sonnenflecken beherrscht die Störungen der 

Richtung nicht im gleichen Maase, wie die Störungen der Intensität. 

Wenn die Störungen der Intensität zunehmen, also « V, stärker an- 

wächst, als «D, und aH,, so wird das Verhältniss kleiner, was 

diese Tabelle zeigt. Da hier eine deutlicher Zusammenhang der 

Stórungsamplituden mit den Störungen und Sonnenflecken vorliegt, 

so kann das Verhältniss der Amplituden als Merkmal für eine 

Classification der Stórungen benutzt werden. 

Vom Jahre 1885 bis 1890 nimmt das Verhältniss 4 D,:a V, von 
2.62 bis 3.17 stetig zu und die Relativzahlen stetig ab. Von 1890 

auf 1891 fällt das Verhältniss von 3.17 auf 2.53 und im Jahre 
drauf auf 1.91; in derselben Zeit steigt die Anzahl der Sonnen- 
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flecken von 7.1 auf 35.6 und 73.0, 
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wie 

belle und der Tabelle Seite 475 ersieht. 

ву ly ae. 

1885... 

1886 . 
1887 . 

1588 . 

1889 . 

1890 . byvea 

ASA nnt cepts 

1892 . 

1893 . 

1894... .. 

1895. 

1896. 

1897 . 

1898 . 

1899% 

11900. 

1901 . 

1902. 

1903. 

1904 . 

1905. 

1906. 

1907 . 

1908 . 

Durchschnittlich 

Maximum , 

Minimum . 

Diese Verhältnisse haben das Minimum 1892 do 0) und das 

Maximum 1902 (т = 4.7). 

D D D NN Wwe WY WO KK NN © co C2 wm BW 

DD NND WH we C2 w Co 

2 

3. 

1 

:a V. 

.62 

.68 

.05 

.05 

.13 

.17 

mn ne BE Es GE zn SE i i i mm EEE i ju 

OL OR RE TE voa aur: EM nr SEEN IT "rer de t Var ER ETF o Le et OT баса 

man aus folgender 

- 
[72] 

bo 

ER 

D D D EN = D DD NO wo rm NN NO ON = ND — OW ND ND NN LD 

D D 

.92 

CO 

Ta- 

DD 
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CAPITEL VI. 

Declinations-Storungen. 

Wir wollen das Verhältniss der Tagesamplituden als Merkmal einer 

Classification betrachten und wählen aus den 1010 Störungen die- 

jenigen aus, die eine stark abweichende Tages-Amplitude der Decli- 

nation im Verháltniss zur Tages-Amplitude der Horizontal-Intensität 

haben. Zu dem Zweck wollen wir erst das normale Verhältniss N, 
feststellen, wie es sich aus den Stórungen im Mittel ergiebt, wobei alle 

1010 Störungen in Betracht kommen. Zwecks Ausgleiches der Unregel- 

mässigkeiten wurden Mittel aus je drei Monaten für den mittleren 

abgeleitet : 
Verhältniss a, D : a, H — N, 

Januar... URL 2.0 dulci t or eo pem 

Februar . 208 Augusti. 22. cc la 

März . pA AL September . . . 2.1 

Appl. ooo ОЕ October :. 7. 22724 

Majs ee. November .... 25 

Juni ре December . DAT 

Diese Grössen N, kann man nach der Tabelle Seite 493 und 494 
leicht verificieren, wobei Unterschiede von =0.1 vorkommen, die 

durch Kürzung der zweiten Decimale entstehen.—Nun wurden Tage 

ermittelt, an denen | 

DEED du eee 
aH 

war und solcher Störungstage gab es in 24 Jahren 359 oder durch- 

schnittlich 15 Stórungen jührlieh. Im Márz waren es 53 solcher 

Tage, im September 42, und im Juni 9. Von diesen 359 Tagen 

waren 55, wo zwei oder mehr aufeinanderfolgende Tage dieses 

Verhültniss hatten. Von diesen wurde der Tag mit der gróssten 

Amplitude ausgesucht und dann fand man für 24 Jahre: 

aD=2%.0 und aD:aHzN, 

Januar... 20 Maus Februar“ > Seen hare 

März. u en, Арест. 

Ма, Juni v2 2o ы 
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О ionic Tage October :. . . 29. Tage 
PA ues Set a Dim. n br row November... 33 , 

September . . 35 , December 10300022007 

Wintermonate (November bis Februar) .. . 115 Tage 

Uebergangsmonate (März, April, Soran, Octübor) 136215 

Sommermonate (Mai bis August) . . . . . . ... #53 , 

Da bei diesen Stórungen 
aD:aHzN, 

oder die Tagesamplitude der Declination aD im Verhältniss zur 

Tagesamplitude der Horizontal-Intensität aH grösser ist, als das 
normale Verhältniss N,, so kann man diese Störungen abkürzend 

Declinations- Stórungen nennen. Am häufigsten treten sie im Herbst | 

und Frühjahr auf und um diesen jährlichen Gang genauer zu fixiren, 

wollen wir diese vorstehenden Zahlen in Procenten ausdrücken uud 

denselben die Procente beifügen, welche man erhält, wenn man 

die aufeinanderfolgenden Tage nicht ausschliesst, also alle 359 

Tage in Betracht zieht. Zum Vergleich fügen wir noch die procen- 
tische Vertheilung aller 1010 Störungen hierzu. 

Alle 1010 aD:aH>N,. 
Störungen. - 359 Tage. 304 Tage. 

Duintermonate 0.29% BLUT 38°/, 

Uebergangsmonate . . . 40 45 45 

Sommermonate ... . . . 31 16 nd sr 

Wenn man die Wintermonate mit den Sommermonaten vergleicht, 

so findet man einen sehr grossen Unterschied. Von den Stórungen 

der Sommermonate, deren Zahl 317 beträgt, sind nur 59 Declinations- 

Störungen oder nur 19°/,, während die übrigen 81°/, auf andere 

Typen entfallen. In der Zahl der in Rede stehenden Klasse von 

Störungen spielen sie eine kleine Rolle, da sie nur 16°/, in der 

Zahl betragen. Im Gegentheil sind die Winterstörungen fast zur 

Hälfte Declinations-Stérungen, denn von allen 294 Störungen im 

Winter sind 139 oder 47°/, Declinations-Stórungen, weshalb sie 

innerhalb ihrer Klasse 39°/, erreichen. Obgleich diese Störungen 
im Winter um 10°/, häufiger sind, als in der Gesammtzahl aller 

32 
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1010 Störungen, so ist der Ausfall der Sommerstörungen dennoch 

grösser, als der Zuwachs der Winterstörungen und in Folge dessen 

bilden die Störungen der Uebergangsmonate in dieser Klasse 45°/,. 

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt, in welchen Grenzen 

das. Verbültniss. aD, : aH, vorkommt und zwar gleichzeitig in 

Pawlowsk und Potsdam. Ausgewählt wurden die fünf grössten und 

fünf kleinsten Werthe 2D, : aH, in Pawlowsk. 

Pawlowsk. Potsdam. 

18. Rebruar №9882 8:53 — 

И Hebrüar c [899 cee (eae 3.59 

13. December 1894 . . . 6.08 3.84 

8. März 1996596 4.40 

27: November 1893. ..5.14 2.16 

8. Mai (ESS 059 — 

D uti 19395 20.84 0.78 

10. September 1898 . . . 0.83 1.14 

13. Juli 1302. Ом 0.85 

13. Kebruar. 1892. 5007605 1.10 

Pawlowsk hat viel weitere Grenzen, als Potsdam. 

Wenn man erdmagnetische Stórungen nach den veróffentlichten 

Tabellen bearbeitet, so kann nur die Tages-Amplitude als Kriterium 

für die Stärke der Störung benutzt werden, während die einzelnen 

Zacken und Unregelmässigkeiten nur dann die Stärke der Störungen 

zu bestimmen gestatten, wenn man Originale oder Copien der 

Magnetographen-Curven zur Verfügung hat. Da mir weder Originale, 

noch Copien zugänglich sind, so muss ich mich auf die Tages- 

Amplitude beschränken; diese besteht aus einer Abweichung nach 

West, also positiv, und einer Abweichung nach Ost, die negativ 

ist, wobei der Nullpunct die mittlere Declination des Monats darstellt. 

Ob nun die West- oder Ost-Störungen vorherrschen, darüber giebt uns 

der positive oder negative Antheil der Tages-Amplitude Aufschluss. 

Die Abweichung nach West bezeichnet das Tages-Maximum und die 

östliche Abweichung das Tages-Minimum. Für den Tag der Störung 

nehmen wir den Tag mit der gróssten Tages-Amplitude, doch kann 

die Störung um die Mitternachtstunde ihre grösste Entwickelung haben 
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und in die Amplitude des vorhergehenden oder des nachfolgenden 

Tages hinübergreifen. Um die Störungstage zu untersuchen, müssen, 

ausser dem Tage der Störung, noch der Tag vorher und der Tag 

nachher mit in Rechnung gezogen werden. Die Mittelwerthe der 

Maxima, Minima und Amplituden der Störungstage und der Tage 

vorher und nachher findet man in der folgenden Tabelle. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nacher. | 

| xt | ad | ocn ab aul | 
“4 IT = ! 1 

Jahreszeit. ER E nl, le в Een 
Vet = 4.15 = ey | 
2: | а: 25 29|24 2.12% 
$8 ЗЕ | 22|88| 35 |83[88| 88 $E 
a2|ı a8 asia = | a = s-Hls>2| a3 a= | 
BE ÈS (Seles) ÈS sale ee ERI 

I ] I / | ! ! ! ! 1 

Wintermonate . . . a 19.5] 12.1 —27.9| 40.0] 7.9 —16.4 24.3 

Uebergangsmonate . . 8.9 —12.3| 21.2113.7 —25.4| 39:1| 9.3 —15.4| 24.7 

Sommermonate . . .||12.1,—11.6,23.7| 15.4 —24.5 39.9] 9.9 —14.3| 24.2 

Jahresmittel . . . .| 9.3 —12.1|21.4|18.7 —25.9/ 39.6] 9.0 —15.4|24.4| 

Diese Zahlen werden noch sprechender, wenn man die Tages-Maxima 

und Tages-Minima in Bruchtheilen der Tages-Amplitude, die als 

Einheit anzunehmen ist, ausdrückt. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 
Jahreszeit. Maxima. Minima. Maxima. Minima. Maxima. Minima. 

Wintermonate . . 0.36 0.62: 20:230: 0570) 1510799 0.67 

Uebergangsmonate 0.42 0.58 0.35 0.65 0.38 0.62 

Sommermonate .: 0.51 0.49. 0.39. 0.61. 0.41; ; 0.59 

ое Я 0.50 0.35, 065 0.57 0.63 

Der Tag vor der Störung und ebenso der Tag nach der Störung 

sind schon gestörte Tage, denn im Mittel aller Tage hat man !): 

1) E. Leyst. Die Variationen des Erdmagnetismus. Bull. de la Soc. Imp. 

des Naturalistes de Moscou. 1909. Seite 211, 215 und 216. 
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we E 
E ES £e 
Зе 55 ER: = 
ES == Е = = 

= D 2 E 

Tages-Maxima . . 5'.0 1535 8:2 6'.8 

Tages-Minima .. . . . . —8.0 —8.1 —7.6 о 

Tages-Amplidude 13.0... 15.4 015,8 ETE 

In Bruchtheilen der Tages- 

Amplitude: | 

Tages-Maxima -—. . . . - 0.387220: 0.52 0.46 

Tages-Minima .. . . . . 0.62 30:52 0.48 01 

Der Störungstag weicht in jeder Beziehung von den beiden näch- 

sten und noch vielmehr von allen Tagen des Jahres ab. Der ab- 

solute Betrag kommt hier natürlich weniger in Betracht, denn der- 

selbe hängt von der unteren Grenze 29.'0 ab, die wir als Maasstab 

für Stórungen angenommen haben. Hier handelt es sich um das 

gegenseitige Verhültniss der absoluten Betrüge und dieses zeigt uns, 

dass der Störungstag fast die doppelten Beträge der Tagesamplituden 

vom Tage vorher und Tage nachher hat. Dies rechtfertigt die Бе- 

zeichnung „Störungstag“ und zeigt, dass diese Klasse von Störungen 

an einem Tage ihre Rolle zum grössten Theil abspielen, aber schon am 

Tage vorher und am Tage nachher ihre Ankunft und ihr Ende melden 

und zwar nicht nur in der Grösse der Amplitude, sondern auch im 

Verhältniss der Abweichungen der Extreme. Am Störungstage im 

Sommer bildet das Maximum nur 0.39 der Tages-Amplitude, das 

Minimum aber 0.61, während alle Tage des Jahres 0.52 für das 

Maximum und 0.48 für das Minimum haben. Die Einseitigkeit der 

Abweichungen der Declination, von der die Seiten 434 bis 438 han- 

delten, tritt an den Störungstagen noch schärfer auf, als an allen 

Tagen. Nach Seite 436 haben die Nachtstunden weniger Abweichungen 

der Einzelwerthe, die kleiner sind, als das Mittel und demnach 

grössere Beträge haben müssen; hier zeigt es sich, dass die Minima 

die grösseren Beträge in hohem Maasse haben, und da die Minima 

auf die Nacht- und Morgenstunden fallen, so kann man schon dar- 

aus schliessen, dass die Declinationsstörungen hauptsächlich Ost- 

Störungen sind, die auf der nichtbeleuchteten Erdhälfte sich am meisten 
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entwickeln. Alle Jahreszeiten haben die gleichen Verhältnisse; am 

Tage vorher sind die Verhältnisse ein wenig anormal und am 

Störungstage erreichen die Minima 0.61 bis 0.70 der Tagesamplitude. 

.Am Tage nachher sind die Verhältnisse fast ebensoweit normal, wie 

am Tage vor der Störung. Der Zuwachs der Abweichungen nach 

Ost ist viel stärker, als nach West, was man aus folgender Ta- 

belle ersieht, wo die Tages-Maxima und Tages-Minima in Einheiten 

der Werthe für alle Tage, also als Abweichungen vom Normal- 

werth berechnet sind. | 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

E E E E e E 
= = = = = = 

Wantermonate,;. 5... 1.45 1.6 а 1955 dS DR 

Uebergangsmonate . . 1.2 1.5 59191222 dant 

Sommermonate... . 1.5 1.5 11.978132 1.2 

Sahresmittel m... Lap sd 0155 DOAN Orne ЗЕ 9 

Die Minima am Störungstage, also die Ablenkungen nach Osten, 

sind 3.2 bis 3.5 Mal so gross, als im normalen Mittel aller Tage, 

dagegen am Tage vor der Stórung nur 1.5 Mal und am Tage nach 

der Störung 2 Mal. Man würde aber zu unrichtigen Schlüssen 

kommen, wollte man die Minima am Tage nachher ganz berück- 

sichtigen. Das Verhältniss der Maxima ist am Tage vorher und am 

Tage nachher im Jahresdurchschnitt fast gleich, der Tag nachher 

sogar nüher zum Normalwerth, als der Tag vorher. Demnach kann 

angenommen werden, dass zu der Tageszeit, wo das Maximum ein- 

zutreten pflegt, die Störung bereits ebensoweit abgenommen hat, 

wie sie am Tage vor der Stórung zu derselben Tageszeit war. Der 

für das Minimum etwas noch zu hohe Werth ist wohl den Nacht- 

stunden vom Störungstage bis zum nachfolgenden beizumessen. 

Die starken Abweichungen nach Osten zur Zeit der Stórungen 

dieser Klasse bestehen nicht in einzelnen starken Ausschlügen, son- 

dern sind von einiger Dauer, was man aus den Tagesmitteln für 

alle 24 Stunden ersehen kann.. Dieselben betragen. 
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Am Tage Am Stórungs- Am Tage 
vorher. tage. nachher. 

Wintermonate ....... 0.01 — 0.80 —1'.08 
Uebergangsmonate . — 0.07 —0.70 —0.68 

Sommermonate. . . - 0.16 — 0.20 =; 0.88 

Jahresmittel@. 12.7. 7.8 22.0.03 —0.57 —0.88 

Die wahren Tagesmittel nehmen ab, d. h. der mittlere Meridian 

geht nach Osten, und zwar am meisten am Tage nach der Störung. 

Hier ist noch zu bedenken, dass die mittleren Minima am Tage nach 

der Störung in den Nachtstunden und Morgenstunden eine östliche 

Lage des Meridian veranlassen, der wenigstens ein Theil der östlichen 

Abweichung zuzuschreiben ist. 

Bisher betrachteten wir diese Störungen im Allgemeinen, ohne 

auf einen etwaigen Einfluss auf den täglichen Gang einzugehen. In 

den folgenden Tabellen wollen wir der Frage näher treten, ob die 

Störungen als solche einen täglichen Gang haben und in den Mittel- 

werthen den normalen täglichen Gang beeinflussen. 

Störungen aD:aH=N,. 

Declination in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Tag Störungs- Tag Normaler 
vorher. tag. nachher. Gang. 

dés mur ouf lal —8'.1 —4'.0 —1'.3 
AE SAULT nel a9 —4.3 —4.7 —1.5 

Jib Han Ql —3.6 —3.6 —2.0 

4, doma Zus —3.9 —3.2 —2.7 

5,155 sd soie —3.5 —4.2 —3.6 

бе . —4.l —4.1 —4.7 —4.4 

TuS . —4.7 —4.3 —4.5 —4.7 

Sina! —4.9 —4.5 A dud 
Oia Beh Dad —3.6 —3.7 3.8 

10155 ST ede bb —1.1 —2.0 —1.8 

durs .4 1.5 0.9 1.0 

Mittag . .6 4.9 Э.Г Cul 
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Normaler 
Gang. 

0'.2 

Tag 
nachher. 

SEI 

Störungs- 
tag 

—1.'8 

—3.0 

—5.3 

—b5.1 

ml) © 

—0.8 

==. 

—1.7 

—2 

—3.3 

—1.3 

2 

—3.0 

— 2.7 —1.7 

— 1.4 —4.7 

:aH=N,. 

Declination in Pawlowsk. 

Störungen aD 

Wintermonate (November bis Februar). 
Normaler Tag 

nachher. 
Störungs- Tag 

vorher. 

—]1'.0 

Gang. Tag. 

—8'.3 —1'.4 

—0.8 

— 0.5 

— UST 

—39'.9 

| 

а. TES 

—2.4 

a —1.8 

02 —].1 70.0 

0.6: —0.3 0.3 

129 0.6 0.3 

1 

0.6 

0.6 0.2 0.8 

0.1 .1 1 a 0.3 

0.1 12 a 

C
N
 0.3 CN 0% 

0.9 16 1.4 » 11 
TOW, 1.4 C 

CN CN 3.3 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

CN
 

18 

0.4 

—1.0 

1.8 

1.2 

CN 

0.6 

0.3 

O0" 

—1.1 

2.2 
0 

1. 
en 
a 6.1 

178 

1.3 

0.8 

-—0.8 

1 

—1.7 — 3.5 

— 3.9 

—4.1 

—3.6 

—6.0 1 mg. 
23.9 

—2.2 

—1.8 

0.9 

—4.9 

—3.4 
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Diese Zahlen sind wohl sprechend genug, doch eine bessere 

Uebersicht gewähren die Abweichungen vom normalen Gang in den 
folgenden Tabellen. 

Abweichungen vom normalen Gang. 

Declination in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

em... à (1012 RS 97 
2.) PER we Vee 010.2 —2.8 —3.2 

3) s 2. 0.3 —1.6 —1.6 

N, она Des dl —0.6 —0.5 

DE , 0.0 0.1 —0.6 

D . +0.3 -+0.3 —0.3 

Gay, 0.0 0.4 0.2 

Bits 2070.2 0.2 0.0 

RAN: 0 +0.2 +0.1 

HO SA EIE ох #02 
qs 7% +0.4 =). —0.1 

Mittag . am D +0.8 —0.4 

1" p.m --0.5 ео —0.3 

A, 0 00.7 1.5 0.0 

т +-1.3 -+-1.8 —0.7 

Ay — 1.9 +1.9 —0.1 

De 1.4 +1.6 —0.4 

6. --1.1 -F1.0 0.5 

ИВ --0.4 —1.1 —1.3 

SM — 0.1 — 1.5 —0.9 

tma —1.4 — 1.9 —0.9 

LOGE, — 0.1 —4.2 —0.9 

be cea —1.7 —2 .4 0.0 

Tua beo: HUS iSi i AME —4.7 0.0 



— 508 — 

Abweichungen vom normalen Gang. 

Declination in Pawlowsk. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Tag vorher. 

172, D Re E QUE 
Dan, —0.5 

Stans ED 
A EET Pea ==) 5 

Dem —0.4 

6 —0.1 

1.8, 0.8 

BNET. 0.8 

oe 19.2 
109; —-0.3 

Tis eo 
Mittag —-0.1 

l'p.m 550.7 
2.0. 0.5 

3 05 0.7 

dae. +0.7 
DE c1 s) 
Bi; 10.3 

7 —0.6 

B.S —0.5 

0.0. —0.9 

10.8 —0.9 

JB cs —1.6 

12 —1.4 7 

Abweichungen 

Störungstag. 

—]1'.7 

—1.8 

—]. 

| 

PER. 

L1 -4 00 O0 Q5 4 

an 

| 

W°=1 © O0 C -d C rmm to ao com 

Declination in Pawlowsk. 

"Tag nachher. 

| eo =] 

> 

POW © © 0:0 000» 4. ua ur LOWE -1 — O1 ho Q5 - 

vom normalen Gang. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Tag vorher. 

ат. 
—0.4 

—0.3 

Storungstag. 

—1".9 

1:6 

bes 

Tag nachher. 

—2'.5 

et 

Sal 

b. hae 
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Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

a? names. (ur I --1'.4 —1".0 
SA AU gi ited 19.2 Ego 
Gall, . 0.6 — 0.8 — 1.4 

T usd —0.2 —2.6 —2.0 

Sn —0.3 —3.7 —1.7 

IV, —1.3 —39.2 —1.6 

po. ms UE 09 —4.6 —1.3 

Mls ua). 16.5 —3.6 —0-9 

R2 n LOT —3.6 —0.7 

Die Tabellen Seite 504 bis 506 und 509 und 510 zeigen, dass die 

Störung sich hauptsächlich in der Nacht entwickelt und die Ablenkung 

des Meridians nach Osten verursacht. Um die Mittagszeit oder 1 bis 2 

Stunden nachher findet man eine entsprechende Ablenkung nach 

Westen, doch in viel geringerem Grade. Dabei ist die Ablenkung 

nach Osten in der Nacht und nach Westen am Tage und zwar beide 

sering am Tage vor und am Tage nach der Störung, gross dagegen 

am Störungstage und in der Nacht vom Abend des Störungstages 

bis zum folgenden Morgen. In den Sommermonaten, wo das Mini- 

mum im normalen täglichen Gange um 8". a. m. eintritt und —4'.7 

beträgt, ist der Werth an den Tagen 'vor und nach und mit der 

Störung im Mittel ganz normal, schwankt zwischen —4'.5 und 

4'.9. In den Uebergangsmonaten, tritt das Minimum zwischen 8" 

und 9"a. m. mit dem Werth —2’.6 ein, während am Tage vor der 

Stórung —2'.1, am Tage der Stórung —1'.85 und am Tage nach 

derselben —1'.55, also um 0’.5 bis 1'.05 höhere Werthe als das 

normale Minimum, beobachtet wurden. In den Wintermonaten hat 

das Vormittags-Minimum um 9"a. m. den Werth —0'.1, dagegen 

um diese Zeit beobachtete man höhere Werthe und zwar um 0'.3, 

am Tage vor der Störung, 0'.6 am Tage nach derselben und um 

1'.5 am Störungstage. Im täglichen Gange der gestörten Tage tritt 

das Vormittags-Minimum regelrecht ein, doch erreicht es nicht die 

normale Tiefe. Die Störung vergrössert nur wenig die Amplitude der 

Tagescurve. 

Das Haupt-Maximum tritt in allen Jahreszeiten um 2" p. m. ein, nur 

im Winter etwas vor 2 Uhr. An den Störungstagen tritt das Mittags- 

Maximum zur richtigen Zeit ein, nur ist der Betrag desselben ein 
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höherer; im Sommer am Störungstage um 1'.5, im Frühling und 

Herbst um 0'.9 und im Winter um 1'.0. Wenn bei den Störungen 

das Minimum am Vormittag tiefer läge, als im normalen Verlauf, 

so könnte man aus der Vergrösserung der Maxima schliessen, dass 

die Störungen nur die Amplitude der Tagescurve vergrössern, also 

den normalen Prozess des täglichen Ganges verstärken. Ein solcher 

Fall ist jedoch ausgeschlossen, da das Minimum nicht vertieft wird. 

Es bleibt nur die Annahme, dass wir es zur Zeit der Störungen 

der in Rede stehenden Klasse mit einer Uebereinanderlagerung 

zweier Prozesse zu thun haben, mit einem der normalen Vorgänge 

und einem Störungsvorgang. 

Im normalen Gange der Declination im Herbst und Frühjahr 

zeigen sich Anfänge der Entwickelung eines secundären Paares von 

Extremen in der Nacht; das secundäre Maximum bleibt in denWintermo- 

naten als geringes zweiter Ordnung bestehen, hingegen das secundäre 

Minimum vertieft sich schnell im Herbst und vom October bis März 

wird es in Bezug auf seine Tiefe zum Haupt-Minimum und tritt 

zwischen 10” und 11” p. m. ein. In den Sommermonaten ist dieses 
Minimum in der Nacht nicht vorhanden, doch an den Störungs- 

tagen tritt es auch im Sommer auf und wird zum Haupt-Minimum. 

Dadurch entsteht zu allen Jahreszeiten das tiefe nächtliche Minimum, 

welches sich am Störungstage am meisten vertieft, am Tage vor und 

nach der Störung sich weniger entwickelt und in den Sommermonaten 

am Tage nach der Störung in den Abendstunden gar nicht mehr 

bemerkbar ist. Es wäre jedoch voreilig hier eine gemeinsame Ursache 

des Nacht-Minimums der Wintermonate und des Minimums der 

Störungen anzunehmen. 

Die "Tabellen der Abweichungen vom normalen Gang, Seite 

507 bis 511, zeigen ein anderes und zwar klareres Bild. In allen 

Jahreszeiten findet man an den Störungstagen von 5 oder 6 Uhr 

Morgens bis 5 oder 6 Uhr Abends, also am Tage, eine Ablenkung 

des Meridians nach Westen, und in der übrigen Zeit, in der 

Nacht, nach Osten. Auf der erleuchteten Seite der Erdkugel veran- 

lassen die Störungen eine westliche Ablenkung, auf der Nachtseite 

eine östliche und zwar eine eanz regelmässige, denn in keiner 

Jahreszeit sieht man negative Abweichungen am Tage der Störung 

und positive in der Nacht vorher oder nachher. Man kann sogar 

sagen, dass sich die Hauptstörung am Abend des Störungstages von 
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7" p. m. bis 11 oder 12" p. m. abspielt. Diese Zeit ist jà auch die Zeit der 

hüufigsten Nordlichte und da beide Erscheinungen von der Localzeit 

abhüngen, so gehóren sie zu denen, welche die Erdkugel umkreisen. 

Es ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass die Grenzen zwischen 

den positiven und negativen Abweichungen am Abend sich von Tag 

zu Tag verschieben. Im Mittel aller 12 Monate findet man den 

Uebergang von den positiven Abweichungen zu den negativen 

zwischen 6^ u. 7" p. m. am Tage vor der Stórung. 
я ие „ der Störung. 

ЕВ ar ANT „ nach der Störung. 

Diese Verschiebung zeigt sich in allen Jahreszeiten. 

Für die Intensität und Inclination findet man für diese Störungen 

folgenden Gang. 
Störungen aD:aH=N,. 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Tag Störungs- Tag 

vorher. tag. nachher. Normal. 

1 1 
1" a. m. 10 0 us 6 

os 8 | —12 5 

3 с 6 N | a) 6 

> 8 = N 1d 6 

NT; 8 1 ИЛ 6 

Be : 2 — 5 =) 1 

je MIS —16 —36 un 

no yis - 24 m —12 
9 » — 19 — 33 — 40 99 

Ei. м | 39 © 4 96 
N m —39 —42 24 
Mittag 245202) cux Hire _94 

Ip. m 15 — 97 NE ETE 

A » 3 —10 —11 Eom 

3 » al 5 Ar) 3 

UE 25 12 10 9 

In 23 fr 15 12 

6 25 21 17 12 



Tag 
vorher. 

Up. о 
Mane ak 19 

qus manos EIN erga 
Ko и 
jj e o 4 
TEE Ae ey 
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Stórungs- 
tag. 

21 

19 

14 

Ü 

— 3 
- 

dj 

Tag 
nachher. 

14 

16 

12 

6 

— 5 

—14 

Störungen aD:aH=N,. 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Normal. 

14 

15 

15 

12 

10 
- 

í 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Tag 
vorher. 

Рам 8 
2 5 5 

3 = 5 

4 : 6 

5 3 9 

6 5 5 

7 5 2 

8 5 — 8 

9 » —13 

10 ss —21 

14 S . —20 

Mittag . — 23 

ip. m! — 16 
2 2 — 7 

gis 0 
4 3 5 

5 5 4 

6 à 5 

7 , 7 

8 ; 6 

9 n 6 

10 , 6 

11 = 5 

12 4 

Störungs- 
tag. 

(er) 

м в © Aw O1 D Ed I © Où OO ND À LE SP dc 

| 

Pa = © Ge 

Y 
i 

Tag 
nachher. 

all 

| г 

| co © 

D +3 mm on D 

| 

Co мае 

Normal. 

cà 

m Da 0:0 Cl Or Or I 
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‚Störungen aD:aH=N,. 

Horizontal-Intensität in Pawlowsk. 

Wintermonate (November bis Februar). 

ae ir RU Normal. 

1 ii Y Y 
a: m 5 2 —14 1 
2 n 3 — 2 —15 0 

3 " 3 1 —13 0 

4 5 9 3 —11 1 

5 3 6 4 — 7 3 

6 ‘ 9 6 — 7 5 

ji 4 10 1 — 6 5 

8 " 8 — 1 — 9 4 

9 i 4 — 5 —11 0 

10 E —1 — 9 —16 —- 3 

ID N —4 — 14 —19 — 6 

Mittag —8 —15 — 20 — 6 

ит. ш —5 —15 —17 — 5 
D —3 —15 — la — 3 
3 " —2 —15 —14 — 2 

4 у. —2 —15 —12 — ] 

5 > 0 —12 — 9 — 1 

6 5 —4 —16 — 7 — 1 

7 is 0 —12 — 4 0 

8 à —0 — 13 — 6 1 

9 а ча —15 — 3 1; 

10 PAM Pad o, 0 —13 — 4 2 

И ee 1 —10 — 4 2 

19 PENAT, 1 — 15 — 6 2 

Störungen aD:aH=N,. 

Vertical-Intensität in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Tag Störungs- Tag Normal. 
vorher. tag. nachher. 

Ÿ Y Y al 
а. m. — 5 —36 — 33 — b 
2 » — 5 —33 — 30 — 6 
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Tag 
vorher. 

3^3. m — 8 

4 5 — 7 

5 2 — 4 

6 5 — 4 

7 ^ — 4 

8 Pinar etu v 

9 FOE nd c ui 

10 CONO. treeiee) 

im Ss cC PIER ЛО 

Mittag CRE — 06 

ПЗ 
2 ; 7 

3 x ii 

4 = 15 

5 22 

6 22 

T 15 

8 : T2 

9 > 4 

1955 m. 
11 —13 
loc =: 

Storungs- 
`` tag. 

—37 

—29 

—21 

—16 

— 19 

— 9 

—- 6 

— 4 
— 9) 

= 

Tag 
nachher. 

— 26 

— 23 

—19 

—13 

= 9 

Störungen aD:aH=N,. 

Vertical - Intensität 

. Uebergangsmonate (März, April, September, October). | 

Tag 
vorher. 

roues ES 
woes Me, cba 

” . LI . —411 

$ 
IND 

SORT Dio O2 I 

| 

Störungs- 
tag. 

2007, 

—93 
Ed 
19 
2:17 
a 
SIT 

in Pawlowsk. 

Tag 
nachher. 

D 
i 

| 

Normal. 

[or 

mT— ei 

CW — WON cO OM © Q0 я © À я во IN We oH C 

Normal. 

81 

> D © < © 
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oiler DUNS Ро ыы 
9" a. m — 2 — 3 1 — 1 

On о я 2 25 
I), — 3 — 1 3 — 3 
Mittag о 1 5 ans 
и р. м — 0 6 ST — 1 
D NDS 4 14 11 2 

5, Paes 10 24 16 7 

AN; 15 3l -21 9 

D iu 17 36 24 10 

Br 18 87 22 . 10: 

Bus, 16 28 18 9' 
Be. 12 21 13 7 
ne. 5 6 5 4 

о — 7 — 1 1 
но 18 ug ug 
ee. —18 25) 3 — 6 

Störungen eD:aH=N,. 

Vertical - Intensität in Pawlowsk. 

Wintermonate (November bis Februar). 

EUM PU WEN Normal. 

Jm — 87 — 15e — 194 — by 

Eee к —19 —20 — T 

DRIN —10 —19 . —21 — 

dor Ее lB ie — 18 en ON 

OC M — 7 —16 —15 — 5: 

DE PANDA — 6 —13 — 8 — 4 

DEN. — 6) xd | — 5 — 3 

B RS SUP LS 4 — 9 — 2 — 8 

я и 0 о 
103%, — 4 — 4 2 = © 

12 5 Won aa) — 7 4 — 1 

Mittag . ye. 9 1 6 210 
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vods: ra rs Normal. 

1° p.m 1 5 9 1 
dE S AVE 3% 11 12 4 

Е decus 6 19 15 6 

аа: 8 25 EIS 7 
Da Rak rr 11 30 19 й 

bro M Te 14 30 18 8 
JE or ma RER. 14 29 14 8 

CR en 10 21 12 6 
Lo e ME ur Ul 3 11 5 i 
т — (0) — 2 1 

INI ANC RE EE —10 — 8 — 2 
PR PIT lu il —10 — 4 

Störungen «D:cH=N,,. 

Total - Intensität in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

ar u ne GE 

1^ a.m — 94 —34 + —37 x — 3; 
atu — g .—81 32 А 
JI — 6 —36 — 28 — 4 

А, — 4 — 27 — 27 — 2 
Des — 1 —20 —22 — 2 
bass — 3 —17 —19 — 3 
(ose — 5 —17 —18 —5 
SE — 8 —17 —16 — 6 
IT, — 9 —17 —15 — 9 

loves —13 —17 —15 —12 
ith NES —15 —15 —14 —14 
Mittag —14 —11 —11 —14 
1* p. m — 8 7 — 2 — 9 
2 8 10 8 — 2 

SE 23 23 19 6 
4 ; 22 31 25 10 

diam 29 37 26 13 
6 29 39 29 14 
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Tag Störungs- 
vorher. tag. 

20 35 

17 26 

9 13 

— 3 2 

АЙ —12 

—93 — 24 

Tag 
nachher. 

Störungen «D:e«HzN, 

Total - Intensität in Pawlowsk, 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Tag Störungs- 
vorher. tag. 

San Sn, 
— 10° —22 

— 8 —18 

— 7 —17 

— 4 —15 

— 4 —12 

— 4 — $8 

— 4 — 7 

— 6 — 8 

— 9 —10 

—12 —]11 

—]10 — 8 
— 5 — 1 

2 9 

9 21 

16 28 

17 34 

19 35 

10 27 

13 19 

7 5 

0 — 9 

— 7 — 20 

—16 —31 

Tag 
nachher. 

ee WW ee 

-l 

CQ» À © D OD Oe Et © co 

| E ES I C 

Normal. 

em mer IN QS Uc | 

| со 

EH 
Nes Se 

10 
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Störungen «D:«HzN,. 

Total - Intensität in Pawlowsk. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. borne. 

a filo JIMS i TIU 6 + —14; —23 1 = Dy 

Doers — 8 —19 —24 — 6 

DIE — 8 —18 —24 — 6 

4 ee — 7 —16 —21 — 5 

НИ — 5 — 14 —16 — 4 

6 ; — 3 —10 —10 — 2 

7 — 2 —10 — 7 — 1 

Seite, — 1 — 9 — 5 — 1 

OPUS — 3 — 8 — 4 — 2 

TO — 4 — 7 — 3 — 3 

du e а = 7 — 9 — $ 
Mittag — 5 — 4 — 1 — 2 

pam! == À 0 3 ll 
Deas es 2 5 7 3 

Se 5 13 9 5 
4 NS 7 19 13 6 

5 , 10 24 15 7 

Dre» 12 23 15 8 

dai 13 23 12 7 

One tex 9 16 9 6 

Qr uer ENT 2 5 4 4 

T7575 AE a | — 4 — 3 2 

[es TIO UM Re) — 12 — 9 — 1 

[a us D lee — 20 —11 — 4 

Störungen aD:aH=N,. 

Inclination in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

T "EE dlc TE 

ET QT —0'.8 0'.4 —0'.5 
о ss 01-0276 —0.7 vn —60.5 



ee ea un Nonna 
Sod. me со 06 —0'.5 0'.0 —0'.5 
п рот Nm 0.4 —0.5 
d —0.6 —0.6 0.3 — 0.4 
бы —0.4 От TR eo 
Uum c 0.1 0.7 WE ‚0.3 
BT 0.7 Я Dr 0.8 
Qu Tbe fl 2: 2.6 о 
о. 1.5 DE DAS 1.6 
Mis о 2.5 DT 1.6 
Mittag. 1.4 DS 2.4 14 
pam 0.9 2.0 eg 1.0 

Die 0.0 0.9 10 0.5 
nu STO 0.2 0.5 OE 
4L TR о SEE 0.4 dd 
Da ро 08 —0.5 S 
SR SS DNI —0.6 —0.6 —0.6 
И, — 5 20.7 OT 07 
Su nO nez 06 -—0.8 
De 8 AT zu) —0.9 

Г По 0.3 ENG L2): —0.8 
о. ONG 0l 0.2 am (rnm 
Dan 25309) 10) 0.5 05 

Suöorungen Di TEEN. 

Inclination in Pawlowsk. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

le Dei ol + Normal. 
\ па us = 0.9 0'.0 —0'.6 
Об 5 0:2 2.05 
De 0.6 0.8 Er rq i RD 
И UNES ONG sas (07 0.0 ON D 
О От Oval 05 
ONE ео. 076 0:3 005 

7 3 0.6 2073 sy hs Abaco —0. 



м qub. 

Aj Y 

Normal. 

0.1 

0.7 

Tag 
nachher. 

idu 

1.6 

Storungs- 
tag. 

0.3 

09 

1.6 

Tag 
vorher. 

0.1 

0.8 

CN CN 1.4 

16 

1.5 

120 

0.6 

1.4 a 

op
) 

CN 1.8 

1.5 О.Э 

0.5 

0.2 

«i 

1.3 

1 

si 1 

0.8 

0.1 t 0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

—0.1 

— 0.3 

—0.4 

0 0 

— 0.6 

—0.6 

Oem 

0.6 

0.3 

0.0 

0-0 

—0.1 

0.8 

От 

0.1 

01 

—0.1 

—0.1 

—0.3 

[> 

0.4 

GN —0.4 

—0.5 

—0.7 

Normal. 

—— (0/9 

02 

—0.3 

—0.5 

Tag 
nachher. 

0.5 

0.5 

0.3 

eH=aN 

0.2 

0.1 

Störungs- 
tag. 

—0'.5 

—0.5 

inclination in Pawlowsk. 

—0.4 

mOn CE 

Störungen aD: 

Wintermonate (November bis Februar). 

—0'.5 пам. 

1 
C
V
 0.3 6 

Wet 

—0.7 

—0.4 

—0.1 

—0.4 

—0.6 

Un 7 

—0.3 

—0.4 

—0.4 

056) 

—0.1 

02 

0.3 

0.3 

0.6 

0.2 

= 0 

—0.6 

—0.4 

CN a0) 0.5 0.0 10 
0.4 079 

a
 

0.4 1.0 0.6 Mittag. 
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d adici Normal; 

pm, 9.5 11 125 0.4 
owe GS HE 1.3 pni 0.3 
em 09 No 1.2 (UD 
be 0.3 1.6 19 One 
BA d. 0.3 1.6 1.0 0.2 
Gite, 5 0.6 17 0.9 0.2 
Ta, 0.3 1.5 0.6 0.1 
e CN 02 1.4 Qm 0.1 
Ope. 0.3 рэ 0.3 0.0 
OU 0.0 0.9 0.3 т 

D duis —0.8 0.4 0.1 02 
oa — (1.2 0.6 0.2 — 0.2 

Die Tagesmittel der Horizontal-Intensität nehmen während der 

Störungszeit beständig ab und haben fulgende Werthe. 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. 

SOMME Me Is 2.87 —5.07 — 11.5; 

Herbst und Frühjahr. . —0.7 —6.4 — 9.6 

Nope cocotte ad ОЭ —8.1 —10.2 

Die Vertical-Intensität hat viel geringere Aenderungen der Ta- 

gesmittel, nämlich: 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. 

Dome an ere o u 0 —1.6, —0.84 
Herbst und Frühjahr. . —0.1 0.7 —0.9 

и A0 trees 09 +-1.0 +0.2 

Sowohl die geringen Beträge, als auch die wechselnden Vor- 

zeichen sprechen dafür, dass diese Componente nur geringen mag- 

netischen Nachwirkungen unterworfen ist. Wenn man aber bedenkt, 

dass die Total-Intensität sich in der Stärke und der Richtung 

ändert, so kommt es auf die Aenderungen einer speciellen Compo- 

nente weniger an. Berechnet man für die Total-Intensität und für 

die Inclination die Tagesmittel, so findet man nachstehende be- 



trächtliche Werthe für diese Elemente in Abweichungen vom zuge- 

hörigen Monatsmittel. 3 

Tag » Störungs- Tag 
REALISIEREN. vorher. tag. nachher. 

Sommer... omas se: +1 515) 1 —3.2 Y —4.6 Y 

Herbst und Frühling . . —0.3 —1.4 —4.1 

Winter, 2 UMS 056 —1.8 —3.2 

Inclination. 

Sommer war co SEE OT --0'.29 —0'.73 
Herbst und Frühling . . -+0.05 0.44 0.61 

Winter. an cop и. 50 20:1. 4-0.55 -r 0.60. 

Der Effect der Stórungen liegt in einer Versetzung der Richtung 

nach Osten und nach unten, wobei die Total-Intensität abgeschwächt 

wird. Diese Aenderungen bilden eine magnetische Nachwirkung und 

äussern sich am stärksten am Tage nach der Störung, wodurch 

sie die Bezeichnung Nachwirkung rechtfertigen. Ein flüchtiger Blick 

auf die vorstehenden Tabellen genügt schon, um diese Nachwirkung 
zu erkennen. Die Tabelle für die Inclination in den Wintermonaten 

hat am Tage nach den Stórungen keinen einzigen negativen Werth 

und im Herbst und Frühjahr findet man von 24 Werthen nur 6 ne- 

gative. Die Horizontal-Intensität hat am Tage nach der Störung in 

den Wintermonaten keinen einzigen positiven Werth und selbst das 

Maximum der Tageseurve liegt unter dem mittleren durch das 

Monatsmittel fixirten Niveau. 

Im täglichen Gange der Horizontal-Intensität liegen die Stunden- 

werthe am Tage vor der Störung in der Nähe der normalen Curve 

nur in der ersten Hälfte des Tages; vom Mittag an merkt man aber 

das Herannahen der Störung und zwar am meisten im Sommer, wo 

zur Zeit des Maximums die Stundenmittel verdoppelte Beträge ha- 

ben, gegen Abend jedoch sinkt die Curve unter das normale Niveau. 

Das Minimum am Störungstage ist sehr niedrig und noch niedriger 

liegt es am Tage nach der Störung. Die Störung breitet sich auf 

den Tag nach der Störung in gleicher Stärke aus, wie am Störungs- 

tage und wenn die Auswahl der Tage nicht nach der Declination erfolgt 

wäre, hätte man im Zweifel sein können, ob man den rechten Tag 

genommen hat. Die richtige Auswahl wird bestätigt durch die 

grosse Tages-Amplitude, wie die folgende Zusammenstellung zeigt. 



Sommer. Maximum. Minimum. ee 

Пао тоне s ASE —70; 138 
ОИ sm SIT OO -—82 162 

Ras nachher” 2. . 5 —87 142 

Herbst und Frühjahr. : 

Пас море. о ‚ —48 95 

РОО. о. ub — 70 126 

Мао мас" 0 — 69 115 

Winter. 

Маю vorher (30.20.99 —41 79 

Stórungstag : . . . . 46 —65 111 

Vag nachher . . . . 46 —54 100 

Im täglichen Gang der Vertical-Intensität beginnt die Störung am 

Tage vorher am Nachmittag mit hohen Werthen, die im Sommer 

um 2” p.m. einsetzen, im Herbst und Frühjahr um 3” p.m. und im 

* Winter um 5 Uhr. Die Stundenmittel erreichen zur Zeit des Ma- 

ximum zweifache Beträge. Zur normalen Zeit am Abend geht die 

Curve durch die Nulllage, welche durch das Monatsmittel festgesetzt 

ist. Das Minimum in der folgenden Nacht liegt sehr tief, im Som- 

mer um. das Sechsfache des Normalwerthes. Das Maximum am Stö- 

rungstage erreicht das Drei- bis Vierfache des Normalwerthes. Das 

Nachtminimum vom Störungstage zum folgenden liegt ebenso anormal 

tief, wie in der vorhergehenden Nacht, während das Maximum des dritten 

Tages fast auf den Betrag des vorhergehenden Tages zurückgegangen ist, 

doch immer noch das Zweifache des Normalwerthes beträgt. Beson-. 

ders auffallend ist der nüchtliche Theil der Tagescurve. Im normalen 

Verlauf ist die Curve ziemlich flach und von Mitternacht bis Mittag 

hat man, je nach der Jahreszeit nur 4 bis 6y Schwankungen. Am 

Störungstage im Sommer findet man 45y Schwankungen und am 

Tage nachher immer noch 39 +. Dabei verfrüht sich das Minimum 

am Tage nach der Störung und tritt zwischen 1" und 3" a. m. ein. 
Es ist dasselbe Minimum, welches zur Zeit der grösseren Flecken- 

zahl in den Monatsmitteln auftritt und ebenso beim hohen Luftdruck, 

wo die Atmosphäre reiner, als gewöhnlich ist. 
Die Vertical-Intensitit hat an den drei Tagen der Stórungszeit 

die folgenden Tagesmaxima, Tagesminima und Tagesamplituden. 



Sommer. Maxima. Minima. Amplitude. 

Tagsyorher 2.02. 2000: —42 4 79x 

Störunsstag.; Me 0.2.46 — 89 135 

Tag#nachhers 09 —70 107 

Herbst und Frühjabr. 

Tag vorher . 28 —37 65 

SCOGUNES IAM в —61 121 

Tag nachher 32 —60 92 

Winter. 

Tag vorher . er. —31 55 

Siorzunestagen een = 1059 —49 102 

Tag nachher 2m —48 19 

Die Tagesamplitude am Tage nach dem Störungstage ist kleiner 

als am Störungstage und grösser als am Tage vor der Störung und 

liegt fast in der Mitte der beiden. Bei der Declination (Seite 501) 

war das Verhältniss anders. Der mittlere Tag lag weit von den 

. andern ab und zeichnete sich durch eine grosse Amplitude aus. 

Auch die Tageseurve für den mittleren Tag der Declinatien hebt 

sich schärfer ab von den übrigen, als dies bei den Intensitäts- 

Componenten der Fall ist. 
Die Total-Intensität hat fast dieselben Eigenthümlichkeiten in der 

Tageseurve, die wir bei der Vertical-Intensität gesehen haben. 

Die Curve der Inclination hat im normalen Verlauf eine geringe 

Amplitude, die in den Wintermonaten nur 0'.8 beträgt, im Herbst 

und Frühjahr auf 2'.1 ansteigt und in den Sommermonaten 2’.5 

erreicht. Im Verhältniss zur Amplitude der Declination sind die 

Variationen der Inclination sehr klein und selbst zur Zeit der Stö- 

rungen ist die Inclinations-Amplitude bei dieser Klasse von Stö- 

rungen nicht mehr als um 0'.9 vergróssert, nur im Winter findet 

mau Amplituden von 2'.4, wo 0'.8 normal ist. 
In Folge dieser schwachen Aenderung in den Mittelwerthen 

lassen sich nur wenige Puncte mit einiger Sicherheit besonders her- 

vorheben. Zu diesen gehört vor Allem die stete Vergrösserung der 

Inclination, die bereits oben behandelt wurde. Theils in Folge 

dessen, theils in Folge des zur Zeit der Störungen erweiterten 
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tüglichen Ganges ist das Maximum am zweiten und dritten Tage 

recht hoch, ohne das ein hinreichend tiefes Minimum ihm das Gleich- 

gewicht hält. 

CAPITEL VIII. 

Horizontal-Intensitäts-Störungen. 

Im Vorstehenden wurden Störungen mit dem Verhältniss a D = 29'.0 

und aD:aH=N, untersucht und diese Störungen nannten wir der 
Kürze wegen Declinations-Störungen. Nun wollen wir eine andere 

Klasse von Störungen untersuchen, die das Verhältniss a D : aH « N, 
haben, wobei aD 2 29'.0 beibehalten. wird. Die Störungen dieser 

Klasse haben verhältnissmässig grosse Tages-Amplituden der Hori- 

zontal-Intensitát und daher wollen wir dieselben Störungen der 

Horizontal- Intensitát nennen. Die Störungen der Klasse aD:aH — N, 

sind diejenigen Störungen, die sieh hauptsächlich in der Horizontal- 

Ebene abspielen, dagegen die der Klasse a D: a H < N, beziehen 

sich mehr auf die Inclination, also auf Störungen, die sich zum 

grösseren Theil auf die Vertical-Ebene beziehen. Die Inclinations- 

Störungen würden sich in diese Klasse einreihen lassen. 

Störungen dieser Klasse waren seltener, als die der ersten Klasse, 

im Ganzen 156 Tage, von denen aber 30 Tage abgehen, da sie die 

Fortsetzung von anderen grösseren Störungen derselben Art waren, 

so dass an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dieselben Verhältnisse 
vorlagen. Der Tag mit der grösseren Tagesamplitude wurde als Haupt- 

störungstag in Rechnung gebracht. Nach Ausscheidung dieser Tage 

verblieben 126, die sich auf die einzelnen Monate in folgender 

Weise vertheilten. 

al) =29'0 und e Dial «N,. 

Januar. UA TRUE Ju e epo CUM dai) 

Rebate we 13 AUC UST er CPAS 

Marz, 20 02.016 September . . 12 

ATU cog yey ah October и.о. 013 

Nas m MI November . . 14 

и December. (о 9 
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Wintermonate (November bis Februar) . .. .. . 43 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 48 

Sommermonate (Mai bis 'Augüst) оо. een 

Diese Werthe geben das folgende procentische Verhältniss, dem 

wir zum Vergleich die Procente für Declinations-Störungen hin- 

zufügen. 

€, D: e HN, Ds НМ 

Wintermonate ^ 7°. . 138% 34°), 

Uebergangsmonate . 45 38 

Sommermonate . . . 17 28 

Es zeigt sich hier ebenfalls eine Abhängigkeit von der Jahres- 

zeit. In den Wintermonaten sind über zwei Mal mehr Declinations- 

Störungen, als in den Sommermonaten, dagegen bei den Inclina- 

tions-Störungen, wenn wir sie so nennen können, nur 1.2 Mal mehr, 

Die Inclinations-Stürungen sind in gewissem Sinne vornehmlich eine 

Sommererscheinung, während die Declinations-Stérungen mehr auf 

den Winter und besonders auf die Uebergangsmonate entfallen. Im 

Frühjahr und Herbst sind die Declinations-Störungen häufiger, 

als die der Inclination. Freilich ist die absolute Anzahl der Decli- 

nations-Störung im Sommer (53) immerhin grösser, als die der 

Inclinations-Stürungen (35). Dennoch bleibt der Character der Som- 

merstörungen noch ungeklärt, denn von 

317 Sommerstörungen gehören in die Klassen «& D =29".0 

aD:aH2N, 103 oder 32°/, von 317. 

399 Uebergangsstórungen gehören in die Klassen a Dz-29'.0 

cD:aH2Z N, 209 oder 52"/, von 399. 

294  Winterstórungen gehören in die Klassen «D 29'.0 

aD:aH2N, 193 oder 66, von 294. 

Für die mittleren Tages-Maxima, -Minima und -Amplituden an 

den Tagen vor und nach der Stórung und an den Stórungstagen 

erhielt ich folgende Mittelwerthe. 
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Wintermonate . . .|10.6—20.1 30.7|.1 8.9/-37.5 56:4 11.9|—22.0 33.2 

Uebergangsmonate .| 10.81 —16.9| 27.7] 20.2|—34.5| 54.71 10.7|_20.1 30.8 

Sommermonate . . . 13.3|—12.3| 25.6) 22.91 25.5 48.4] 9.2 17.4) 26.6 

Jahresmittel . . . .|11.6|—16.4| 28.0) 20.7 —32.5| 53.2 10.4.—19.8, 30.2 

In Bruchtheilen der 
Tages-Amplitude. 

Wintermonate . . .|0.35| 0.65| — |0.34 0.66| — |0.34| 0.66. — 

Uebergangsmonate ./0.39| 0.61| — [0.37| 0.63| — [0.35 0.65 — 

Sommermonate . . .|0.59 0.48 — 10.47) 0.53, — [0.35 0.5 — 

Jahresmittel . . . .|0.41| 0.59| — |0.39 0.61| — |0.34| 0.66| — 

Die erste Klasse umfasste Stórungen der Declination, denn das 

Verhältniss c D : «Hz N, oder «D —C(«H) deutet auf grosse 
Werthe aD hin. In der That zeigt es sich aber, dass die Decli- 

nationsstórungen kleiner sind, als die Stórungen der Horizontal-In- . 

tensität. Die mittlere Tagesamplitude betrug nach Seite 501 für die 

Declinations-Stórungen im Jahresmittel am Stórungstage 39.6, hier 

aber für Störungen der Horizontal-Intensität 53.2. Auch die Tage 

vorher und nachher haben hier grössere Werthe. Nun ist aber sehr 

bemerkenswerth, dass dieser Zuwachs sich viel stärker auf die 

Ablenkung nach Westen erstreckt, als nach Osten. In den Sommer- 

monaten, hatten wir Seite 501 für das: Minimum am Störungstage 

—24'.5 und hier —25'.5, also ein Zuwachs der Ablenkung nach 

Ost von nur einer Minute. Das Tages-Maximum, also Ablenkung 

nach West, wächst aber von 15'.4 auf 22'.9, also um 7'.5 oder um 

94 
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die Hälfte des Betrages und daraus sieht man, dass die Störun- 

gen der ersten Klasse sich von diesen hier unterscheiden. Obgleich 
die Störungen der Horizontal-Intensität die stärkeren sind, so gehen 

sie doch nicht in dem Maase nach Osten, wie es nach der Grösse 

der Amplitude sein Könnte. 

In denselben Extremen zeigt sich ein anderer Unterschied. Bei 

den Declinations-Störungen nimmt der Antheil der Maxima in der 

Tages-Amplitude bis zum Störungstage ab, im Winter sogar auf 

0.30 und am Tage nachher wieder zu. Das Zunehmen fehlt aber 

bei den Störungen der Horizontal-Intensität, im Gegentheil tritt noch 

eine fernere Abnahme ein, und im Sommer fällt dieser Werth zum 

Störungstage von 0.52 auf 0.47 und zum Tage nach der Störung 

auf 0.35, wo 0.52 normal ist.—Die Seite 397 und 398 gemachten 

Erörterungen über Einseitigkeit der Abweichungen gelten auch hier 

mit der Ergänzung, dass die Einseitigkeit nach der Störung sich 

geltend macht. Doch muss man hier voreilige Schlüsse vermeiden, 

denn das Minimum am Tage nach der Stórung füllt auf die ersten 

Nachtstunden und gehört theilweise zum vorhergehenden Tag, dem 

Störungstag. | 

Die Tagesmittel nach den 24-stündigen Werthen haben die fol- 

senden Beträge: 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate . . .  —0'.40 —2'.26 — JUI 

Uebergangsmonate . | —0.23 —1.88 lon 

Sommermonate . . —-0.27 0.26 —1.68 

Jahresmittel -. ...  —0.12 1.29 zu 

Der Meridian, als wahres Tagesmittel, geht wie bei den Decli- 

nations-Störungen, nach Osten, doch 2 bis 3 Mal so stark und 

am meisten am Störungstage selbst, nur in den Sommermonaten 

fällt die stärkste Ablenkung auf den Tag nachher. Die stärkere 

Abweichung der ganzen Tagescurve nach Osten erklärt sich aber 

aus dem täglichen Gange, der in den folgenden Tabellen enthal- 

ten ist. 
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Declination in Pawlowsk. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. N Cate 

15 —4'.4 —A'.9 —]1'.3 
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Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. B ip 

OA im. epe. — 001 —0'.8 —0'.3 —0'.1 
TOR S 0.3 —0.3 —0.9 022 

I. at) —0.0 0.4 0.9 

Mittag 223 1.9 gun 187 
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Declination in Pawlowsk. 
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james. o 009.9 4] —6'.7 Ее 

ти den ea Le. G —5.0 —6.3 —1.2 

Su NE о —4.7 —5.0 —1.2 

An, SL Ne 1.6 —2.8 —2.6 —1.4 

DEN —1.3 — 2.3 — 1.2 — 1.6 

DR —1.3 —0.9 —1.1 —1.8 

TORTE — 1.8 —0.6 —2.3 —2.1 

SM —1.9 —1.8 —2.7 —2.4 

Qua i —2.0 —2,4 —2.9 — 2.9 

TOS SU RE o) —1.1 —2.1 —1.0 

ee eek от 0.5 0.1 0.9 
Mittag . 3.6 3.0 1.6 8.1 



Normaler 
Gang. 

4'.6 

4.8 

32d) 

Tag nachher. 

3.4 

1.8 

0.4 

Störungstag. 

5.0 

623 

— 584 — 

Tag vorher. 

6.2 

4.9 

i prone 

CN
 

o 

ИФ) 

3.9 

1.3 

0.5 

—0.1 

220 

—0.6 

—1.8 

1
Q
 

C
N
 

—1.0 

—1.6 

1.3 

—0.5 

—1.7 

C
N
 

QL
 

M
.
 

a
 

c
o
 

=
 

©
 

OQ
» 

—1.5 

—3.6 

—4.7 

Tag nachher. 

—3'.6 

iL 
TON," 

—3".1 

Störungstag. 

te (Mai bis August). 

Tag vorher. 

—4.1 

tórungen «D S 

Sommermona 

Abweichungen vom normalen Gang. Declination in Pawlowsk. 

10 

10 

il 



Störungstag. Tag nachher. Tag vorher. 

—0'.7. 

al eal 

An 

a 11 

.6 12 

eT Ne 

Abweichungen vom. normalen Gang. Declination in Pawlowsk. 

Stórungen «D 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Störungstag. Tag nachher. Tag vorher. 

—3'.4 —]1'.1 Tuas im: 

C
O
N
S
E
R
V
E
R
 

O
D
 

I
T
T
E
T
T
O
 

—8.0 

таят 

RE 
GORE 

RER 

eO 

Te 
(oe 

= 
© 

e 
© 

© 

=e 

07 

0 

0 
CNW 

C
 

-
 

a
i
c
 
©
 

m
 

D
 

C
O
»
 
©
 

v
e
 

a
 

—
 

eH IO HILO 

Sl 

Alana 

E
 

E
E
 

E
d
o
 

a
v
 

U
D
 

C
N
N
 

E
C
 

S
S
 

—
 

e
m
e
 

Т
Т
И
 

| 

R
D
S
 

S
e
n
 
D
R
E
 

S
e
 

A
 

e
M
 
c
a
 
O
O
 

+
+
+
]
 

- 
n 

e 
> 

e 
= 

z 
CS 

г 
L
3
 

L
S
 

z 

= = = 

CN CN CN - L3 

a
n
a
 

B
a
c
 

c
O
 
m
 
O
O
 

ose wp) —1 

19 

.8 

10 

11 —] 

—6.7 



— 536 — 

Störungen «D Dal Nis. 

Abweichungen vom normalen Gang. Declination in Pawlowsk. 
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Tag vorher. Störungstag. Tag nachher, 
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Die Störungen «D : «Н< М, haben, ebenso wie die vorherge- 

henden, einen táglichen Gang, wo am Stórungstage und in der 

nachfolgenden Nacht die Abweichungen vom normalen Gang sich 

am meisten entwickeln, wührend am Tage vorher und nachher die 

Abweichungen kleiner sind, doch an denselben Stunden sich in 

demselben Sinn äussern, mit einigen im Folgenden zu erwühnenden 

Aenderungen. 

In den Sommermonaten ist von 7" bis 9” a.m. am Tage vor und 

am Tage der Stórung, ganz wie bei der ersten Klasse, die Deelination 

ganz normal, um hernach aber über den normalen Werth und über 

den Werth der ersten Klasse hinüberzugehen und am Stórungstage 

hat die Declination um 4" p. m. einen um 6'.1 hóheren Werth, als 
der normale, dagegen am Tage nachher nicht mehr. Der Tag nach 

der Stórung hat nur negative Abweichungen vom Normalwerth. Die 

negativen Abweichungen am Tage nach der Stórung scheinen dieser 
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Klasse von Störungen eigenthümlich zu sein, denn am Tage nachher 

haben die Sommermonate keine einzige positive Abweichung, die 

Uebergangsmonate nur vier und die Wintermonate nur zwei. Von 

den 72 Abweichungen dieser drei Tage sind nur 6 Abweichungen 

oder 8°/, positiv und 92°/, negativ. 

Das Maximum der Tagescurve dieser Klasse von Störungen tritt 

zur gewöhnlichen Zeit oder etwas verspätet ein, an den Tagen vor 

und mit der Störung in gesteigerten Beträgen, am Tage nachher 

aber niedriger, als der normale Werth. Das Maximum hat bei 

beiden bisher behandelten Klassen von Störungen die Eigenthüm- 

lichkeit, dass es am Tage nachher Werthe annimmt, die sogar unter 

den normalen stehen, während die beiden vorhergehenden Tage 

höhere Werthe hatten, theilweise sogar am Tage vor der Störung 

den höchsten. Vergleichen wir die Maxima: 

aD: aH=N,. aD: oH < М. Normal: 

Sommermonate ... . . 6.6 

Tag vorher . es 8.0 

Störungstag . SE 10.1 

Tag nachher... . 6.6 5.1 

Uebergangsmonate . . 5.3 

Tag vorher 5.8 6.8 

Störungstag . 122 6.4 

Tag nachher. 4.6 4.0 

Wintermonate . . . . 2.4 

Tag vorher 3. 3.9 

Stórungstag . 3.4 3.4 

Tag nachher. 241 1.6 

Die Störungen «D — «H.N, haben in allen Jahreszeiten am Tage 
vorher gróssere Maxima, als die normalen und auch gróssere, als 

die Maxima der Störungen «D > «H.N,, dagegen am Tage nachher 

findet man das Gegentheil. Die Störungen «D <«H.N, erweisen 
sich als die stärkeren und so kann man vermuthen, dass bei den 

stärkeren Störungen eine stärker anhaltende Ablenkung des Meri- 

dians nach Osten stattfindet, die sogar das mittägliche Maximum 

der westlichen Deelination in eine Lage bringt, die östlicher ist, 

als die normale. Darauf weisen die Seite 504 mitgetheilten negati- 
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ven Tagesmittel, die am Tage nach der Störung grosse Werthe 

haben. Nicht nur die Maxima der Tagescurven, sondern die ganze 

Curve an den Tagen nach der Störung liegt unter der Normalcurve, 

daher, wie oben gezeigt, stehen nur 8°/, aller Stundenwerthe über 

den normalen Werthen. Die Tagesmittel sind also nicht niedrig 

wegen einzelner tiefen Werthe, sondern wegen der tiefen Lage der 

ganzen Tagescurve. 

‚Wie hoch die Minima und die Werthe um 12” p. m. an den ge- 
störten Tagen liegen, ersieht man aus folgender Tabelle. 

MDN REINE CAD Els < NDA Normal. 

Sommermonate. MERE 12! p.m. ir 12^ p.m. MEAT 12! p.m. 

Tag vorher. . —4.9 —2'.9 —4.6 --2'.6 
Stórungstag. . —4.5 -—5.5 —4.5 —3.7 

Tag nachher . —4.7 —0.8 —6.2 —2.4 

Normal... —4.7 —0.8 

Uebergangsmonate. 

Tag vorher... —2'.4 —2.8 —2'4 —6.4 

Stórungstag. . — 1.9 —4.7 —2.5 —8.1 

Tag nachher . —1.8 —2.0 —3.0 —2.6 

Normal... —2'.6 —1'.4 

Wintermonate. Abend-Minimum. Abend-Minimum. 

Tag vorher... —3.9 — 0.7 

Störungstag. .. —6.9 —12.8 4 

Tag nachher . . —4.1 — 4.4 

Normal) (510. 2 —22:. 

Bei den Störungen «D : «H — №, sinkt das Morgen-Minimum bis 

zum Tage nachher, doch um 12"p.m., wo der letzte Tag ab- 

schliesst, steht der Werth viel höher, als an den beiden vor- 

hergehenden Tagen. In den Wintermonaten, wo das Morgen-Mini- 

mum nur geringe Werthe hat, sind nur die Abend-Minima in Be- 

tracht gezogen und. diese zeigen, dass sie am Abend des dritten 

Tages viel hóher stehen, als am. Stórungstage. Wenn dessenunge- 

achtet die wahren Tagesmittel niedriger sind, als normal, so kann es 

nicht nur an dem Werth des Minimum, liegen. Die mittlere Lage des 
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magnetischen Meridians ist durch die Störung zeitweilig nach Osten 

versetzt. Diese Schlussfolgerung führte naturgemäss auf eine ein- 

gehendere Prüfung dieses Satzes, wobei sich Folgendes ergab: 

Wintermona te. 

Tag nachher. Tages- Störungstag. 

mittel. IM Maxim. Minim. ARE 

15 Störungen. Von +1'.1 bis —0.9 —1'.9 10.9 —97 1 38.0 
12 » » —1l.0.,.—1.9 —2.3 20:2 — 39.9: 53-4 

Lo: s » .—2.0 , —4.6 —2.6 25.4 —50.4 75.8 

Sommermonate. 

15 Störungen. Von 40'.6 bis —0'.9 -+0'.4 16'2 —17'.4 33'.6 
8 ù S (10, 20 100 20 445 Se 

12 à [eco e. 6 104 ри 

Die mittleren Tagesmittel betrugen an Tagen nach der Störung: 

in den Wintermonaten —0'.1 bei der vorhergehenden Amplit. 38'.0 

a s $ à 53.4 

3: H À " 75,8 

in den Sommermonaten —0.3 d Г a 33.6 

—1.6 ,„ x x 20D 

ipd Qe E ^ m 74.9 

woraus sich ergiebt, dass einer Schwankung nach Osten um eine 

Minute die Tages-Amplitude am Störungstage im Winter sich um 

12'.6 und im Sommer um 13’1 vergrössern muss. Man kann jeden- 
falls behaupten, dass nach Störungstagen der Klasse «D : a H « N, 

die wahren Tagesmittel der Declination des Tages nach der Störung 

kleiner sind, also der Meridian nach Osten verlegt ist und zwar um 

so stärker, je grösser die Tagesamplitude am Störungstage war. 

Bei der Prüfung dieses Satzes erwies es sich, dass die Störung 

vom 12 August 1892 mit demselben gar nicht übereinstimmt. Der 

Tag nachher hat das wahre Tagesmittel —-3'.9 und die Amplitude 

des Stürungstages den Betrag 181'.1, also eine der grössten Stö- 

rungen und die Ablenkungen des Meridians geht nicht nach Osten 

(negative Werthe), sondern nach Westen. Bei einer Controll-Rech- 
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nung ergab es sich, dass in den Annalen des Physikalischen Central- 

Observatoriums ein Druckfehler vorliegt und der Werth des wahren 

Tagesmittels —3'.9 beträgt und nicht +39. 

Es verdient noch der besonderen Erwähnung, dass die Seite 512 

besprochene westliche Ablenkung am Tage und östliche in der Nacht 

auch hier auftritt, doch hauptsächlich am Tage vorher und am 

Störungstage, wobei aber um 10” oder 11” a. m. die Abweichungen 
unter Null sinken und diese Ablenkungen sich weniger deutlich 

ausprägen. Ebenso macht sich die Seite 513 erwähnte Verschiebung 

der Grenze zwischen positiven und negativen vom Tage vorher zum 

Störungstage bemerkbar, doch wiederum etwas unregelmässig. Eine 

grössere Anzahl von Jahren würde hier mehr Gleichmässigkeit hin- 

einbringen. 

Die Horizontal- Intensität ergab nachstehende Tagesmittel. 

Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. 

Wintermonate +: . , 3.6 — 19.8 — 20.6 + 

Herbst und Frühling. . --1.4 —16.5 — 18.0 

Sommermonate . . . . +2.1 —12.0 — 20:5 

Der Tag vor der Stórung ist im Jahresmittel nahezn normal, 

doch die Tagescurve liegt am Stürungstage um 16.17 unter dem 

normalen Niveau, und noch mehr senkt sie sich zum Tage nachher, 

wo sie um 19.71 unter dem Normalstande liegt. Dass dieses nie- 

drige Niveau eine Nachwirkung der Stórung ist, ersieht man daraus, 

dass die Tagesamplitude am Tage nachher nicht viel grösser ist, 

als am Tage vorher. Die Horizontal-Intensität erleidet eine eben 
solche magnetische Nachwirkung der Störung, wie die Declination. 

Die Tagesextreme und die Tagesamplitude betrugen: 

Mika, gere 5- 

Wintermonate. Maxima. Minima. Amplituden. 

Tas vorhem wc c 60 — 90. 150 4 

Seogunsstae ll — 233 344 

Тао паев 6 — 113 159 
Herbst und Frühling. 

ae vorhew c o dme — 60 117 

SLOPUN Stage 124 — 216 340 

as nachher 2.32.49 — 110 159 
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Sommermonate. 

Tag vorher An vo 121. u82 60 151 

Störungstag. -..... 30169 — 205 374 

Tag nachher 55 — 98 ‚153 

Für den täglichen Gang findet man nachstehende Werthe. 

Storungen «D: cH<N,. 

Horizontal-Intensität. 

Sommermonate (Mai bis August). 

ms E eumd 
1% a. m 8 —154 —25 + 6« 

95 cun 3 5 RM 5 
Jic 4 15 — 9n 6 
м, 8 —18 an, 6 
ne ge 6 = 19 —29 6 
бо — 30 32 1 
you 6 —38 —39 = 
Bini pae st ls —46 —48 == 12 
9: xui Mus Be 894 153 — Bit i) 
10%, — 28 —61 —58 —26 
14.098 2-109) — 59 zm 
Mittag Lom EA —45 ug 
12 pm EI 50 — 33 —16 
DET, —— 0 18 er 
a 22 41 0 3 
An, 18 68 6 9 
DR 23 58 7 12 
бы, 17 52 8 12 
"ix n 19 20 9 14 
8 25 21 19 6 15 
D E lie D 2 15 

LO arco QN 14 =A SU 12 
DI^ ne 2 E90 о 10 
12.0), — 1 —— о — 
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‚Störungen «D: «H « N,. 

Horizontal-Intensität. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Tag  Stôrungs- 
vorher. tag. 

1% а. m 73 —21q 
DU RU, TOR 5 hy) 

SY ae 9 —20 

AR, 8 —22 

DE. 8 — 9 

Da. te, î — 20 

Ten atis 8 — 30 

8... 1 —25 

I. el — 217 

TD SE it —36 

11 À — 19 —36 

Mittag . iS —25 

1" p. m nn Ii —21 
Du, — 4 2 

SR), 2 19 

An 9 18 
а 11 14 

OR Ts 10 — 8 

Tics ie S — 6 

и 14 — 14 

и 5 — 19 

О. S seats 6 — 99 

BEE A DENE: 1 — 46 

AO C AR ua a M Y —50 

Störungen’ «D :'«H «N 

Horizontal-Intensität. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Tag Störungs- 
vorher. tag. 

ame Nee Y —3 «4 

2 5 RAN 0  —27 

Tag 
nachher. 

33, 

—29 

— 30 

—22 

— 17 

wo 
—21 

У 

Tag 
nachher. 

ont 
—39 

Po À DW = RB wo 

Normal. 

ES I Où D D лм 

© 

Qo © cO 

Normal. 

1% 

0 

Y 
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Tag  Stürungs- Tag Normal | _ vorher. tag. nachher. 

Siem. 6 — 60 297 0 
4indg 5 — 82 ES M 
UNE 1 Eg о, 3 
Gi 2 —= § — 5 
Te 5 С 20) 5 
BUS 1 = à on 4 
О fil 2:25 0 

TO ro ns alts —29 0-5 
Lr uel qum — 15 — 3] 9 
Mittag o eu. A — 94i — 928 —$ 
р. м aly d 24 —5! 
D Ne == —=19 5 
ae 3 | 17 9 
Aer 4 14 —15 | 
5 ran S 8 —]14 — fl 
GC 10 я = (B E 
и 2 — 5 6 0 
But e PU e EE —18 10 1 
О — $3 ЕЯ 1 

1057 2 Moe ca AS И Die 
ES, on —46 — 16 2 
1957 06 35 — 0) 2 

Die Vertical-Intensität ergiebt für diese Störungen folgende Tages- 

mittel in Bezug auf die zugehörigen Monatsmittel. 

Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. 

Wintermonate . . . . . +11y + 0.07 1.07 
Herbst und Frühling . . —2.4 — 10.6 —4.5 

Sommermonate . . . . —-1.6 + 3.5 -I-3.1 

Nur die Herbst- und Frühlingsmonate zeigen eine negative Ab- 

weichung, während die Sommermonate eine und zwar verhältniss- 

mässig kleine Abweichung zeigen, und die Wintermonate noch 

kleinere. Eine magnetische Nachwirkung der Vertical-Intensität ist 

also bemerkbar nur ist sie gering, während die Richtung, Decli- 
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nation,’ Inclination und Total-Intensität eine viel gróssere aufwei- 

sen. Man findet für die Ganze Intensität. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate El oy 0.06.54 — 5:97 

Uebergangsmonate . —1.8 —15.4 —10.1 

Sommermonate . --2.2 — 0.7 — 3.9 

Die Tagesmittel der Inclination betragen 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate . . . -+0'.26 --1'.29 —-1',36 
Uebergangsmonate . —0.14 0.34 . --1.07 

Sommermonate . . —0.10 0.86 +1.41 

Die Tagesextreme und die Tagesamplituden der Vertical-Inten- 

sität haben folgende Beträge: 

Wintermonate. Maxima. Minima. Amplituden. 

Tag. vorler ; ... 541 — 537 107 « 

Stórungstag . . . . 102 -—162 264 

Tag.nachher . . . 46 — 84 ; 130 

Herbst und Frühling. 

dae vorher, RE | — 59 97 

Stórungstag . . . . 101 —193 294 

Tag nachher . . . 41 —107 148 

Sommermonate. | | 

Mas vorherio'40% 5348. 58 2106: ! 

Storungstag . . . . 130 — 148 278 

Eis nschher о о 131 

Für den tüglichen Gang findet man: 

Störungen al): aH—N,. 

Sommermonate (Mai bis August). 

, Vertical-Intensität. | 

^ Tag vorher. : Störungstag. Tag nachher. Normal. 

ol am... y o 67 —40,  —AT;, —5 ; 
2 » ° ° ° —12 : —45 : —42 —6 

: | 39 
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Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. Normal. 

Dra can A e SATUS —54 —41 —6 

а д on —5 
Den ss. Вани —46 — 51 7 
м ==4) —15 —4 
7 =a 9 =) — 8 c 
BR E = à 18 = à = 
0 — 8 —12 4 d 

10:03 -— 6 9 —4 
ll add 1 13 5 
Mittag 2205 11 15 — 
1” p.m. 0 25 18 —4 
DEN 7 45 22 0 
9 X. 26 69 28 5 
4961 28 80 33 8 
Br 32 82 33 10 
6 oy, 33 75 31 id 
RR 28 54 25 9 
ae) 41 20 j 
И 17 18 5 

10 = — i — 1 10 а 
11 0 —91 4 —1 
12 —28 о = 1 —3 

Störungen cis H NS. 

Uebergangsmonate (Mürz, April, September, October). 

Vertical-Intensität. 

Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. Normal. 

am... . —16r —554 —66 4 —8 
DRE ETS —74 —61 —8 

и Ma els — 71 —49 —1 

м —08 —46 —6 

ln 12 —48 —36 —5 

6:2 ene aL O —41 —28 —3 

spe О —31 —11 —2 

8 ates 5 — 17 — 3 —0 

9 1 . . e. E 4 = 5 3 —1 
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Tag vorher. 

102 coms — 4 

JA Aet canet — 5 

Mittag . — 5 

lume — 2 

Die 3 

a 10 

4, 16 

бы 20 

О 24 

ee 18 

to) o es RE 18 

Qus 7 

LOY „ — 8 

her, —20 

d. — 33 

Ваш 
2 

2, 
VUE 

en 
в 
fog 
Su 
D 

MIO. 

le; 

Mittag 

l’p.m 

йо 

DUNS 
Е. 

Störungstag, 

— | 

3 

17 

ib 

2) 

36 

24 

39 

42 

44 

Tag nachher. 

6 

we — 

QU — go 

bo 

© 

Ole | à ew -I me m D © C22 

E 
SOD) <> 00 

Störungen c«D:«H«N,. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Vertical-Intensität. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

— 14. 

15 

c 

vom WWE v9 4 Den 

ere 
45 
—49 

| 

ID Co 

© À «D O2 -105— © À or bw bv 

| 

© & = = 

Normal. 

| 

eee eee 

Normal. 

(or) 

-l 

© Or 
x 
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Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. Normal. 

31 55 97 7 
29 60 28 8 
27 55 20 S 
19 38 13 6 
1 2 5 4 

E то 3 1 
16 535 6 9 
—26 7 2500 =f 

Störungen «cD: cH<N,. 

Sommermonate (Mai bis August).. 

Ganze Intensitat. 
Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. Normal. 

. — 3; —43 37 — 87 
10 AT 5} Op 
m —56 ==48 ul 
"19 E ci 59 en) 
10 50 —30. zc 
49 nn 05 ag 
if Se 5 5 
Vals B sg CUTS re 

—16 —38  —14 — 9 
is og — 10 £x 116) 
S — 15 LE —14 
—j4 2A al —14 
— 1 14 6 — 9 

5 43 15 Ó 
39 79 28 6 
33 98 33 10 
38 97 33 13 
37 88 39 14 
33 58 27 13 
25 45 2] 12 
3 14 3 10 

4 —15 9 7 
S 290 3 3 
za — 63 S E 
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Störungen eD:cH<N,. | 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Ganze Intensität. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. Normal. 

Рамо 1184 —59 + —13 y — 57 
Den — 12 —80 —68 — 6 

DAN UM, . —1]1 —13 — 56 — 5 

dao b uel —62 —5l — 4 

Bu i. — 8 —48 —40 —.3 

Da, — 7 —46 — 35 — 2 

(S LET —89 Е E] 
Sl. =D — 24 —12 —— | 

ПТ —14 — 9 — 4 

DD . 15.510 —13 — 6 — 8 

idi RD TRE | — 9 — 6 — 10 

Mittag . . . —11 8 — 3 — 10 

pm. m. — 7 9 4 — 6 
DE d qM t2 28 14 0 

ONSE 10 40 26 7 

dur 18 29 32 10 
DA 33 42 28 10 
Be 26 3 26 11 
6155, 20. 40 20 el: 

B o 22 25 13,5 10 
BiaparquaLl anb. 9 и т Tow v 
T 157 nein —38 — 1 4 
Deoa so Du 19 — 64 — 11 0 

JPN has lips 92 ES el ig 

Störungen eD: cH<N,. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Ganze Intensität. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. Normal. 

Van... 18; AT AG NN cbe 
2 ем D ol 226 
о 66 a BIA 
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Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. Normal. 

В —51 —32 —5 
Douce — 12 — 33 —26 —4 

6 — 9 — 24 —17 —2 

vo ts — 6 —]1 —]2 —1 

BER — 9 — $8 — 6 —i 

Mem — 5 — 4 — 4 —2 

107% — 4 — 4 — 3 5. 

sit Dar — 5 — 3 — 1 —3 

Mittag — 3 — 1 4 —2 

1^ p. m. 1 6 7 — 1 

2 qe 6 15 15 EC 

Dar 29 29 17 > 

au 23 32 2] 6 

DE, 32 55 21 7 

ba 30 56 25 3 

qoot. Dil 20 17 7 

Sami 17 30 9 6 

URS — 2 — 9 0 4 

10 —10 —23 — i 2 

ig eue es 29 —48 —11 —1 

ER — 34 —47 —16 -—4 

Im normalen täglichen Gange der Ganzen Intensität treten 2 Mi- 

nima und 2 Maxima auf. In den Wintermonaten ist das Minimum 

um 11” a. m., welches in den andern Monaten das Hauptminimum ist, 
stark reduciert, sogar weniger tief, als das Minimum von 2” а. m., 

welches in allen Jahreszeiten zwischen —4, und — 6:4 liegt, während 

das Hauptminimum um 11" a. m. im Frühling und Herbst auf 

—10. und im Sommer auf —14- zu stehen kommt. Sonst ist 

keinerlei Minimum in den Abendstunden zu bemerken und erst 

zwischen 11" und 12" p. m. geht die Tageseurve von den positiven 

Werthen durch Null zu den negativen der Vormittagshälfte. 

Das Nachtmaximum im Gebiet der negativen Ordinaten der Tages- 

curve ist in allen Jahreszeiten so niedrig, dass es nicht positiv wird, 

unter dem Tagesmittel bleibt und nur um 2 bis 54 sich über das 
Minimum von 2" a. m. hebt. Das Haupt-Maximum tritt um 6” p. m. 
ein und zwar eleichmässig zu allen Jahreszeiten. 
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An den Tagen vor und nach den Störungstagen finden wir Ver- 

hältnisse, welche den geschilderten normalen mehr oder weniger 

ähnlich sind, nur die Amplituden sind grösser und wachsen mit der 

Nähe des Störungstages. 

An auffallenden Abweichungen vom normalen Gang zeigt sich so- 

gleich das Abendminimum am Tage vorher, welches selbst in den 

Sommermonaten zum Nauptminimum wird, während das gewöhnliche 

Hauptminimum um 11" a. m. ganz normal ist. Das Nachmittags- 
Maximum ist am Tage vorher bereits stark in die Höhe gegangen 1), 

tritt aber zeitlich normaler Weise um 5" oder 6” p. m. ein, wobei es 

im Sommer. . . . . . . . —25+ übernormal steht. 

in den Uebergangsmonaten . —1: x 5 

lan, NE ee „ 59 

Am Tage nach der Störung erreicht das Maximum um dieselbe 

Zeit fast denselben Betrag 

in den Uebergangsmonaten. . 2 ” 

im sommer s APN рэ: Uber Orme! 

+22 
| ее era S. 

1) Humboldt habe in Berlin Fachgenossen am Tage zum Abendthee eingela- 

den, um ihnen magnetische Stórungen in natura vorzuführen. Welche Anzeichen 

Humboldt für das Eintreten der Störungen benutzt hat, ist mir nicht bekannt, 

doch als ich im Jahre 1884 die Leitung des magnetisch-meteorologischen Obser- 

vatoriums in Pawlowsk übernahm, und am 15 März des folgenden Jahres ersah, 

dass bei dieser Störung die Gurve des Bifilars weit über den Rand des photogra- 

phischen Magnetographenpapiers gegangen war und die Werthe verloren gegan- 

sen waren, begann ich Anzeichen für kommende Störungen zu suchen, was 

übrigens auch zum Theil zu dieser vorliegenden Arbeit geführt hat. Endlich 

fand ich, dass die Angaben der Lloyd’schen Wage um 6” p. m. in Verbindung 

mit den Ablesungen um 8” a. m. einen Schluss auf bevorstehende magnetische 

Störungen zu ziehen gestatteten. Ich führte damals, ausser den bestehenden mag- 

netischen Terminen für directe .Ablesungen 8” a. m., 2” p. m. und 10” p. m. 
noch den Termin 6" p. m. ein. Die Combination der Termine 8” a. m. und 6" p. m. 
hat viele magnetische Störungen gerettet, indem ich in solchen Fällen am Abend 

directe Ablesungen an Variations-Instrumenten anordnen konnte. Ob dieser Termin 

auch nach meinem Abgang beibehalten wurde und mit welchem Erfolge, ist mir 

nicht bekannt. 
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uud das Vormittags-Minimum kommt gar nicht zur Geltung, wie 

am Tage vorher. if 

Am Störungstage erscheint das Maximum wieder zur normalen 

Zeit, zwischen 4" und 6” p. m., erreicht aber sehr hohe Beträge, 
denn es steht j 

im Sommer, . . . . . . um 4" p. m. um 88y 
in den Uebergangsmonaten , 5 , ME LEID 

aupoWuntergib пел Zus Tan p if 49 

über dem Normalwerth. In Bezug auf das Maximum äussert sich 

die Störung nur in der starken ‚Vergrösserung des Werthes, ohne 

ihn auf eine andere Zeit zu verschieben, allenfalls im Sommer zeigt 

sieh eine Verfrühung. Ganz anders das Minimum. Am Tage vorher 

und nachher bleibt das 11-Uhr Minimum ganz bei Seite und es 

entwickelt sich ein Minimum um 2” a. m.; ganz besonders inte- 

ressant ist die Stellung der Minima am Störungstage. 

Das 2" a. m.- Minimum vom Tage nach der Störung verfrüht 
sich dermassen, dass es vor Mitternacht eintritt und dadurch 
entsteht am Stórungstage ein neues Minimum, welches sonst gar 

nieht da ist, nun aber zum Hauptminimum wird. Die Hauptextreme 

in Abweichungen von den Normalwerthen lauten an den Stö- 

rungstagen: 

Erstes Minimum. Maximum. Zweites Minimum. 

Sommermonate ... 4'a.m. —55+ 4”р. м. --884; 12"p.m. —62 ~ 

Uebergangsmonate 2 . | —174 5 , +31 12, —*5 

Wintermonate,.c 13! 4945 160. 106 UO alles bd 

Das Minimum des normalen Ganges tritt auf der beleuchteten 

Seite der Erde um 11 oder 12 Uhr Mittags ein; bei den Störungen 

findet gerade das Umgekehrte statt und das Minimum erscheint auf 

der unbeleuchteten Seite um Mitternacht. 

Für die Inclination wurden aus den Werthen der Horizontal- und 

Vertical-Intensität die nachstehenden Werthe abgeleitet. Dieselben 

sind mit einer Genauigkeit von ——0'.1 angegeben, wurden aber bis 

auf Hundertstel berechnet. Die recht starken Schwankungen liessen 

es überflüssig erscheinen die Hunderstel Minuten in den Tabellen 
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beizubehalten, zumal die andere Richtungs-Componente, die Decli- 

nation auch nur bis auf —-0'.1 angegeben ist, 

S torune omn «D :&@H<UN,. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Inclination. 

Wu abe ee Norman. 
а. 06 qu 0.5 E 025 

Liste — 0.5 200 129 2 RS 

2p Qm о 229-5 

M 0:8 0.0 dd Ro 22005 

OAM 1207 0.3 jode 004 
DET. LEGO 1.0 1eSy 02013 

j 0.2 1.8 2.3 0.3 

a, 0.8 SE 3.2 20 
Oy 1:4 an 3.8 122 

100. : во 3.9 4.0 116 
MARA 8 Del DU 1.6 

Mittag. 17 530 3,0 104 
1” p. m. 14 D) 2/50 10 

SE 0.7 1.0 1.7 0.5 

an И 0.6 B28 Ot 
10, то тб И Я 

BM. BEG. Sy ee 0-3 «055 
Gane о de Ono Об 
Mer. H9:6/» (39H ог 
Sha d dogs roo 3 OME 0:9 
UM 20.98 0.7 0909 
100%, ang 9.7 DD PE QS 
In me los OR АН 
i 0.1 2 OQ 05 
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Wintermonate (November bis Februar). 
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Störungen cD:aH <N,. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Inclination. 

Tag Störungs- 
vorher. tag. 

—0'.9 QI 

—10.6 00.2 

—0.9 — 0.3 

—0.8 0.1 

—0.8 55) 

—0.7 0.4 

—0.7 > 

—0.2 12 

0.5 p 

1.0 DE 

Led ID 

LE 2.0 

120 1.8 

0.4 0.5 

0.1 -—0.4 

—0.3 (N 

—0.2 0.0 

—0.1 12 

—0.1 1-4 

—0.5 TUS, 

—0.1 12 

—0.6 I 

— 0.6 Lom 

—0.5 Inte) 

Tag 
nachher. 

22 

9 

+ Tre © € 

© c 

oe 
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Störungen «D:aH<N,. 

Inclination. 

Tag Störungs- 
vorher. tag. 

—-0'.2 eG 

—0.3 0.8 

Tag 
nachher. 
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1.4 

Normal. 
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Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Normal. 

3" a. m. zm 21:8 1'.0 Le 
N — 0.6 ht Qe оо 

DUE 04 =) 2 —0.3 

бе zo 0.0 le -— ed 
j^ Ws =. 0.2 1029. uA 
Sud т 0.4 1.4 O83: 

9 9 10 0.7 p? 01 
OR, 0.4 1.0 Do il 0.2 
pp ou. 1.3 $1» 0.4 

Mittag 0.9 1.8 og 0.4 
pm 1.3 1.4 2.0 0.4 
2 410 1-0 17 0.3 
Sun (uum 223 1.6 (Moe 
emn 079» 1.3 1.6 0.9 
D 092 0.8 175 0.2 

gu 0.1 pm 1.0 0.2 
TER 0.5 1.6 0.9 0.1 

SS 0.5 or 0.9 OT 
eae 0.6 DEO) 1.0 0.0 

ko un 0.8 2.6 от 
IEEE ep 1092 9/9 0.9 2) 

a à un 1.6 т. | = 2 

Im normalen täglichen Gange der Inclination ist nur das Maxi- 

mum um 11” bis 12^ Mittags feststehend, während das Minimum 
in den Nachtstunden, je nach der Jahreszeit, zwischen 0” a. m. 
und 7" a. m. eintritt und in den Sommermonaten fällt das Haupt- 

minimum auf 9 Uhr Abends. Zur Zeit der Störungen zeigt der Tag 

vor denselben nur geringe Aenderungen, die sich im Sommer und 

in den Herbst- und Frühjahrsmonaten in einer Depression um 3° 

oder 4^ p. m. üussert. Der fernere Verlauf zeichnet sieh durch 

erosse Inclinationswerthe aus, die in den Wintermonaten fast die 
sanze Zeit hindurch über dem Monatsmittel stehen. Unsere Tabelle 

Seite 555 hat von 10 Uhr Vormittags an am Tage vor der Störung 

lauter positive Werthe, mit einer Ausnahme um 5^ a. m. am Stö- 

rungstage, wo der Werth um 0.2 unter Null liegt. Von 62 Werthen 
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ist nur einer negativ. Am Tage nach den Störungen kommen nega- 

tive Werthe gar nicht vor. Am Störungstage sind in allen Jahreszeiten 

nur 9 negative Werthe. Die Störungen werden also von hohen 

Inclinationswerthen begleitet, die am Störungstage um folgende 

Grössen über den normalen Werthen stehen: 

im Sommer. . 1. 10а м. um 243-und um 10” p..m. um 365 
„ Herbst u. Frühjahr 7 , RNIT DM о 

Winter... NI ae nor 8.0, тя A 20 

Das Maximum um 10^ p. m. ist ein Stórungs-Maximum und kommt 

im täglichen Gange nicht vor. 

Eine zweite Eigenthiimlichkeit der Störungszeit liegt in einem 

Minimum, welches ebenfalls nicht im normalen täglichen Gange 

vorkommt, hier aber im Sommer, Herbst und Frühjahr um 3” p. m. 

oder 4" p. m. auftritt und noch deutlicher in den Abweichungen 
von den Normalwerthen zum Vorschein kommt. Im Winter findet 

man es um 5" oder 6" p. m., mit Ausnahme des Tages nachher. 
Die Amplitude der Tageseurve am Störungstage ‚beträgt: 

Máximum. Minimum. Amplitude. Normal. 

Sommer 7) 2. 37.9 =) 6 6.5 DAS 

Herbst und Frühjahr. 2.5 —0.7 Ho Dall 

Winter 2.8 —0.2 3.0 0.8 

Die Sommer- neh sur demnach am stärksten von den nor- 

malen Werthen abweichend. 

CAPITEL IX 

Intensitäts-Störungen. 

Seite 480 haben wir gesehen, dass in 42 Fällen vom Hundert 

die magnetischen Störungen in Pawlowsk hauptsächlich die Vertical- 

Intensität betreffen und Seite 481 haben wir darauf hingewiesen, 

dass diese Störungen, in Folge der grossen Inclination in Pawlowsk, 

eigentlich Störungen der ganzen Intensität sind, zumal es sich, Seite 481, 

herausstellte, dass die Intensitüts-Stórungen zum grossen Theil in den 

Aequinoetienmonaten eintreten, wührend in Pawlowsk im Sommer 
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die Störungen der Inclination und im Winter die der Declination 

vorherrschen. Wir werden nunmehr diese Störungen, von der Ver- 

tical-Intensität ausgehend, behandeln und dieselben nach den fol- 

genden Gruppen ordnen. 

I Tages-Ampl. 70* oder weniger: 178 Störung. = 18°/, aller Stir. 
M 1000 70—100 + И 001187 
WES 15 5100-130 190 gens” i448 
IM) dou 130—160 . BIg) eng! 
Vu 4 über 160 188 yo 1% 

“In: Procenten der Jahres-Summe entfällt auf die einzelnen Monate 

innerhalb der fünf Gruppen die folgende Anzahl: 

I Al III IV у 

а бо, бе О, 
Bebruär о. 8 10 7 7 11 

Marz 0%...) 10 10 12 16 14 
Nori О 8 тью 
Matos us We TO 10 8 10 10 

lol 6 f D 4 

Sala. 2.8 6 8 4 9 

August ya gei 10 8 2 6 

September . . 9 ом pA. dl 
October AS) 10 (2 16 

November . . 6 10 0 8 10 

December . 9 5 3 2 5 

Man sieht hier, dass die erste Gruppe ihre Maxima im Sommer 

und Winter hat, die letzteren Gruppen aber im Herbst und Früh- 

jahr und in den mittleren Gruppen zeigt sich ein allmähliger Ueber- 

sang. Das ersieht man in besserer Uebersicht in den Werthen für 

‘die Jahreszeiten; diese sind, wie vorhin, zu je vier Monaten gerechnet. 

i | I We Eon ЗУ. 
| Winter 0.0 W350 30050, 99 1.0999 

Herbst und Frühjahr . 28 37 45 56 42 
Somaierasbi: йа новые 18 32: 31 2l jondSiexn: 
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Die meisten der schwächeren Intensitäts-Störungen fallen auf die 

Winter- und Sommermonate, und die wenigsten auf die Herbst- und 

Frühjahrs-Monate. Darin nähern sie sich den Inclinations-Stórun- 

gen. Je mehr man sich den stärkeren Intensitüts-Stórungen nähert, 

desto mehr treten die Herbst- und Frühjahrsmonate in den Vorder- 
grund. Von der vierten Gruppe an entfällt die Hälfte aller Störungen 

auf die vier Monate März, April, September und October und 

daraus geht hervor, dass bei den grössten Störungen dieser Cha- 

racter der Intensitäts-Störung am meisten hervortritt. Dieser Cha- 

racter ist noch ausgeprägter, wenn wir die Tagesamplituden für die 

einzelnen Störungen im Mittel vergleichen. Die 188 Störungen mit 

der Tagesamplitude der Vertical-Intensität von 160* und mehr, 

ergeben im Mittel folgende Tagesamplituden: 

Tages-Amplituden. 

Tages-Amplituden 
Monate. der Vertical- | der Horizontal- | „der Declination’ 

Intensität. | 

Г | E 

Januar... | 294 + 352 ~ 73.0 

Februar | 411 525 74.4 

März | 364 329 58.8 

Apri el, | 255 | 238 45.1 

Maitt ue ol | 333 | 340 51.7 

Juni . | 320 302 43.8 

AA SAN 101 2 | 314 | 365 51.9 

АП. = | 305 | 369 61.2 

September. gi 344 | 316 58.6 

October EN m | 278 | 320 | 62.8 

November. . . . . 295 | 265 56.0 
| | 3 

December... . .| 270 | 266 | 53. 

| 

Bezeichnet man, wie vorhin, die Tagesamplituden der Vertical- 
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und Horizontal-Intensitat mit a V und «H und die der Declination 
mit «D, so findet man folgende Verhältnisse derselben, wenn «D 
in Zehnteln der Minute ausgedrückt wird. 

aH:aV «D:aV 
Januar 1.20 2.55 

Februar . 1.28 1.81 

März . 0.90 1.62 

April . 0.93 eae 

Mai 1.02 1.55 

Juni 0.94 dq 

Juli 1.16 1.65 

August 1.21 2.01 

September ,. 0.92 1.70 

Oetober . als 2.26 

November . 0.90 1.89 

December 1.00 2.00 

Winter PW pr 1.93 

Herbst und Frühling 120895 Log 

Sommers. Zu... 09 1.67 

Für die übrigen Gruppen werde ieh nur die Jahreszeiten-Mittel 
anführen. 

aH : aV. 

Gruppe. \ II III IV 

Winter . 10039 1.01 0.98 LT 

Herbst und Prübjabr. nom 1.10 0.95 0.95 

Sommer 2 ael uU NT 1:99 1.06 1.09 

eio Vi 

Winter . SIND 2.90 Dal 1.93 

Herbst und Frühjahr, 3.06 2.66 2.35 Ln 

Sommer uo Mae 280 2.39 2.00 1.67 

Es zeigt sich eine ausserordentliche Gesetzmässigkeit, besonders 

im Verhältniss aD : a V.— Bei den Winterstörungen erreicht die 

Tages-Amplitude der Declination einen 3'/, Mal. grösseren Betrag 
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der Ausschläge, als die der Vertical-Intensität, wenn die Tages- 

Amplitude der letzteren zwischen 70:3 und 100y liegt, was in 37 
Fällen vom Hundert stattfindet. Ist die Störung eine stärkere, so 
wächst die Tages-Amplitude der Vertical-Intensität viel schneller, 

als die der Declination und wenn aV auf den doppelten Betrag 

anwüchst, vergrössert sieh aD nur um einen Bruchtheil. In ähnlicher 

Weise ändert sich das Verhältnis «H:«V. Für die beiden äus- 

sersten Gruppen will ich die mittleren ВН udn nachstehend 

mittheilen. 

Wintermonate. 

aV 4H 4D aH:aV aD: «У 

Gruppe ll. 116 Störungen. 82+ 109, 29.1 1.32 3/709 
м 498 x 334 241 64.7 1.12 1.93 

Sommermonate 

Gruppe П. 122 Störungen. 834, 122, 23.1 1.47 2.80 

У о 5 391 349 92.90 Eon 1.66 

. Herbst und-Frühling. 

Gruppell.140 Störungen. 83, 105. 25’.3 192 .06 

ос \ «80 à 391 303 56.4 0.95 ОЙ 

Wir wollen hier daran erinnern, dass im Mittel aller, Tage, der 

gestörten und ungestörten, also bei normalen Verna nach 

Seite 491, das Verhältniss 

eD:@aV =4.14 und aH:aV = 1188 

beträgt. Auch wollen wir hier nochmals betonen, dass ein Verhält- 
niss von «D in Zehnteln der Minute und «V in y nur einen be- 

dingten Sinn hat, was aber nicht verhindert, daraus die Gesetz- 
müssigkeit als Kern heraus zu lesen und die üussere Schale als- 

dann zu verwerfen oder umzuformen. 
Es muss hier besonders betont werden, dass in dieser Arbeit die 

Intensitäts-Störungen im Sinne grosser Schwankungen behandelt 

werden, welche von 160y bis 12167 für die Vertical-Intensität in 
Pawlowsk erreichen und im Mittel eine Tages-Amplitude. dieser 

Componente im Betrage von 3307. haben. Auf das Verhältniss der 

Tages-Amplituden der einzelnen Componenten wurde keine Rück- 
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sicht genommen. In einer ferneren demnächst erscheinenden Arbeit 

werden die Resultate für einzelne Klassen mitgetheilt werden, hier 

will ich nur anführen, wie sehr verschieden die Intensitäts-Störungen 
sein können; zum Beispiel: 

| | Pawlowsk. Potsdam. | 

|  Stórun gstag. | i AR ae | 
aD | aH | aV gu aD aH ау e 

| a V | a\ 

| \ Y er | 
5. December 1898 | 28°.9 | 132 8 |36’.13| 27/4 ss 19 147.49 | 

13. September 1892 | 33.7 | 111 16°) 21.06 | 24.5 97 20 | 12.50) 

| | 
| 14. Juni 1396 | 38.7 | 135 230 Оба. | 140 45 | 6.04 

11. August 1903 | 33.7 | 149 |. 23 |14.65| 25.8 | 112 | 39 | 6.61 

Dagegen: | | 

13. Juli 1892 99.5 | 412 | 453 | 0.65| 17.1 | 201 | 101 | 1.69, 
| | | 

an SOR TOTALE ORO sss ae 15. Mai 1891 | 49.3 

Diese beiden Klassen von Störungen sind ganz verschieden und 

wenn nieht die Potsdamer Beobachtungen für die ersten Reihen zum 

Vergleich da wären, könnte man eine mangelhafte Function der 

Lloyd'sehen Wage vermuthen. Eine zu kleine Tages-Amplitude ist 

ebenfalls eine Störung, wenn andere Elemente grosse Schwankungen 

haben, nur gehört eine sofche Störung zu einer andern Klasse. 

Die V Gruppe, mit den Tagesamplituden der Vertical-Intensität 

von 160y und mehr, ist der reinste Typus grosser Intensitäts-Störun- 

sen und daher wollen wir diese Gruppe hier besonders betrachten. 

Sie umfast 188 Störungen, richtiger 188 Störungstage, denn in 51 

Fällen sind zwei aufeinanderfolgende Tage mit mehr als 160y Am- 

plitude vertreten. Nach Abzug derselben verbleiben 137 Störungen, 

wobei als Störungstag in den genannten 51 Fällen derjenige galt, 

der die grössere Tagesamplitude hatte. Bevor wir jedoch den täg- 

lichen Gang betrachten, wollen wir den Zusammenhang der Stö- 

rungen dieser Klasse mit den Relativzahlen untersuchen, da sich 

36 
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hier eine äusserst merkwürdige Erscheinung zeigt. Das Maximum 

der Relativzahlen war im Jahre 1593 und wir vergleichen diese Pe- 

riode, als die stärkste. Es ergiebt sich für Störungstage a V = 160: 

Anzahl der 
Störungstage. Relativzablen. 
aV — 1601. 

1855 25 2. 18 51 

и. 9 25 

о. 13 

[SS Ss Сб 7 

beso. AO 6 

[S90 0d tur UD TO) 5 

IST oi s ES 38 
S925 Mur 92 70 

LIST IST AS S4 

[9304.8 bei 24 79 

а ще 62 

О ace ree eel 43 

ESO ey Serre 28 

[9996 ee ko 25 

О: 14 

100 ees 2 9 

Die Anzahl der Störungen wächst mit den Relativzahlen, freilich 

nicht sehr gleichmässig, aber doch angenähert, im Grossen und 

Ganzen. Die Zahl der Störungen erreicht im Jahre 1892 ihr Ma- 

ximum, während die Relativzahlen das Maximum im darauffolgen- 

den Jahr erreichen. Nun tritt im Jahre 1894 sonderbarer Weise bei 

abnehmender Zahl der Sonnenflecken ein neues Maximum der starken 

Störungen ein, und das Jahr 1594 hat ein zweites Maximum der Anzahl 

der Störungen, wobei aber die Relativzahlen stetig abnehmen. Man fin- 

det hier eine Erklärung dafür, dass bald vor, bald nach dem Son- 

nenflecken-Maximum die meisten Störungen herausgefunden werden, 

je nachdem das erste oder das zweite Maximum das grössere ist. 

Dass beide Erscheinungen nicht gleichzeitig eintreten, habe ich in 

meiner Arbeit über die Variationen des Erdmagnetismus (Seite 160 

(23), 190 (53), 196 (59), 198 (61), 199 (62) u. A.) mehrfach nach- 

gewiesen und hier bietet sich Gelegenheit diese Frage näher zu 
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beleuchten. Wir wollen die drei Jahre 1892—94, die hier in Frage 
kommen, nach den einzelnen Monaten betrachten. 

Anzahl der Stórungen. 
ау > 160 x Relativzahlen. 

190 7218992771894 138927 1893771894 

Januar 1 — — 58 18 88 

Februar . 2 il 6 62 80 86 

März 5 1 5 65 82 83 

April . 3 1 3 66 82 82 

Mai 4 — — 65 83 82 

Juni 2 — 1 71 84 19 

Juli 7 1 4 ТЗ 85 ПТ 

August D 2 1 13 86 16 

September . | —- 4 74 86 19 

October . 2 — — 75 85 ТО 

November . got ees 2 "6 S69. md 
December | — Ll CT 87 (ak 

Vom September 1892 an hören die grossen Störungen fast ganz 

auf, während das Maximum der Relativzahlen erst 1'/, Jahre spä- 

ter eintritt, nimlich im Januar 1894. Als im Januar 1894 das 

Maximum eingetreten war und wieder eine Abnahme der Relativ- 

zahlen eintrat, wurden die grossen Störungen wieder ausgelöst und 

im Februar traten sofort 6 stark gestörte Tage ein. Dieses Minimum 

innerhalb der Maximalwerthe der Anzahl der Störungen steht nicht 

vereinzelt da. Man findet dazu Analogien, wenn man die Anzahl 

der Nordlichte in verschiedenen Breiten vergleicht und die Abwe- 

senheit oder geringere Anzahl in einer Breite durch eine vermehrte 

in einer andern compensiert sieht. Hier haben wir es mit einer 

Abnahme der Intensität der Störungen zu thun, denn die schwäche- 

ren Störungen zeigen keine Lücken. Man findet. 

1891. . . . 38 Störungen und Relativzahl 38 

ESO 2 Ah 850 , 4 : 10 

SDS S S DEEP о 5 5 34 

ен Е » N 79 

freilich kommt dann 1895 mit 58 Störungen und der Relativzahl 

36% 
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62. Diese Vergleichung mit der vorstehenden auf Seite 563 zeigt, 

dass der Zusammenhang der Störungen und der Sonnenflecken nicht 

so einfach ist, wie man es vielfältig annimmt. 

Wir wollen zunächst die Declination zur Zeit dieser Störungen 

betrachten. Die Tagesextreme und Tagesamplituden haben an den 

Tagen vor der Störung, der Störung selbst und am Tage nach der 

Störung die folgenden Werthe. 

Sommermonate . . 13.1—13.1 26.2] 24.0—98.0 52.0] 9.01 —17.2 26.2 

| Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Ie Id [gà po pese | M 
i мы а les <=. 

| = Se sI De. Em ВЕ 22 |22le8) 28 ЗЕ] Е 22 ВЕ 
Ik KH EUR |EABE BE Pelee) EUR [EURO 

| | | 

T | ! ! ! ! 1 ! | 

Wintermonate . . . | 9.9 —16.1 26.0] 22.6 —44.0'` 66.6] 8.7|—21.9| 30.6 

Uebergangsmonate . 10.0 —17.2|27.2| 31.9.—37.2 89.1|10.0|—18.9| 28.9 

| | 
Jahresmittel . . . . 11.0 —15.5| 26.5] 22.8 —36.4 59.2 En 

| | i 

In den Wintermonaten waren es 41 Tage, im Herbst und Früh- 

jahr 58 und im Sommer 38 Tage. 

Die Tagesextreme betragen in Bruchtheilen der Tagesamplitude 

(diese gleich Eins gesetzt) in den einzelnen Jahreszeiten: 

Tag vorher. Stórungstag. Tag nachher. 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

Wintermonate . . . 0.38 0.62 0.34. 0.66 02844072 

Herbst und Frühjahr . 0.37 0.63 0.57 0.63 0.35 0.65 

Sommermonate. . . 0.50 0.50 0.46 .0.54 0:34 19356 

Jahresmittele, . 0.4) 053 0.397 0.61 0.32 0.68 

Wir haben oben bereits für zwei Arten vom Störungen dieselben 

Werthe berechnet, nämlich Seite 501 und 529. Ein Vergleich der 
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Reihen zeigt, dass unsere erste Klasse von Störungen am Störungs- 

tage nur 39'.6 Tagesamplitude ergab, die zweite Klasse 53'.2, 

die vorliegende dritte aber noch mehr, 59'.2, doch am Tage vor- 

her und nachher hat diese Klasse kleinere Amplituden als die vo- 

rieen. Das Verhältniss der Maxima und Minima zur Tagesamplitude 

am Tage der Störung ist bei der zweiten und dritten Klasse in 

allen Jahreszeiten genau dasselbe. 

Die wahren Tagesmittel betragen bei dieser Klasse: 

Am Tage Am Storungs- Am Tage 
vorher. tag. nachher. 

Wintermonate . . . -+0'.05 —2'.36_ —]J'.81 
Herbst und Frühjahr. —0.21 —1.74 — 1.64 

Sommermonate . , . 0.38 — 0.68 — 1.40 

Jahresmittel” . ,„ . 2 ,-10.07 —1'.59 — 1.62 

Die beiden früheren Klassen von Störungen ergaben im Tages- 

mittel für alle 12 Monate: 

Deka... oUF 0.03 —0.57 —0.88 

: BU) oy al I Qu le 

Die stärksten Störungen haben die höchsten Beträge der nega- 

tiven Tagesmittel, die am Tage vorher durchschnittlich nahezu 

Null sind, am Tage der Störung und am folgenden Tage aber 

grosse negative Werthe haben. Diese einseitige Abweichung des 

Tagesmittels an den Tagen der Störungen und nach denselben ist 

sehr wichtig für die säcularen Variationen. Ich habe in meiner Ar- 

beit „Die Variationen des Erdmagnetismus* im Jahre 1909 die 

Abhängigkeit des säcularen Ganges von dem Stande der Sonnen- 

fleeken nachgewiesen !. Seite 161 (24) enthält das Resultat in fol- 

gendem Satz: „Ich kann daher annehmen, dass die säculare Aende- 

rung der Declination in Pawlowsk im Zusammenhang mit den Fon- 

nenflecken steht, wobei die westliche Declination zur Zeit der 

Maxima der Sonnenflecken stärker abnimmt, als zur Zeit der 

Minima“ - 

1) Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, 1909. 
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Ich hatte damals nicht die Möglichkeit diesen Satz näher zw 

begründen, weil alle vorliegenden Berechnungen noch nicht zum 

Abschluss gebracht. waren, das Endresultat aber bereits vorlag. 

Nach dem vorliegenden ist diese Schlusfolgerung ohne jegliche wei- 

tere Begründung klar. Jede Störung wendet den Meridian am Stü- 

rungstage durchschnittlich um 1' nach Osten, am Tage nach der 

Störung noch mehr, etwa 1'/, und es währt einige Zeit, bis das. 

Monatsmittel annähernd erreicht ist. Der säculare Gang erfolgt in 

Pawlowsk in demselben Sinn und er wird durch häufige Störungen: 

beschleunigt. Da nun bei erhöhter Sonnenthätigkeit, deren üusseres. 

Zeichen die Flecken sind, die Störungen häufiger sind, so erklärt 

sich die Abhängigkeit des säcularen Ganges von der Anzahl der 

Sonnenflecken in einfachster \Veise. 

Zur Zeit jeder Störung wird der Meridian in den Nachtstunden 

ausserordentlich stark nach Osten abgelenkt, wie wir es am täg- 

lichen Gang der Declination am Störungstage und am folgendem 

gesehen haben. Das Tagesmittel geht durch die tiefen Minima her- 

unter, bis auf 10’ unter das Monatsmittel. Im November 1882 

waren zwei Tage mit der Declination von 0*34' beim vorhergehen- 

den Octobermittel von 09*44^ und das Resultat der Störungen war 

eine Abnahme der westlichen Declination um 1'.9 in einem Monat. 

Zum December stieg sie wieder um 0'.6, doch die magnetische 

Nachwirkung der Störungen war zum grösseren Theil geblieben. Das- 

selbe wiederholt sich stets nach häufigeren und grösseren Störungen. 

Die Störung vom 20 August 1594 ergab ein Tagesmittel, das um 

14.2 unter dem Monatsmittel stand. In der Literatur haben wir 

dafür einen von Dr. W. van Bemmelen!) eingeführten Ausdruck 

„die erdmagnetische Naehstórung^, wobei eine Nachwirkung für 

höhere Breiten in stärkeren Grade abgeleitet wurde. Ferner ergab 

es sich aus den Untersuchungen von Dr. W. van Bemmelen, dass 

die Stationen höherer und niederer Breiten in Bezug auf die Nach- 

störung ein verschiedenes Verhalten zeigen. 

Den Zusammenhang des säcularen Ganges mit dem Zustande der 

Sonne glaubt Herr Dr. C. Chree in seinen „Studies in terrestrial 

magnetism* auf Zufall zurückführen zu können !). Herr Dr. Chree 

1) Meteorologische Zeitschrift, Jahrgang 1895, Seite 321—329. 
1) Seite 18. „This apparent confirmation of Leyst's theory, however, arises 

simply from the fact that a conspicuous minimum in the rate of secular change 
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führt Reihen von Kew ап, aus denen die älteren 20 Jahre 1860—79 

dem Resultat widersprechen, nämlich: 

Maximum der Sonnenflecken. Minimum der Sonnenflecken. 

= 18360-63 .— 7.90 1865—68. —8'.50 
1869—72- -—7.97 imo co 

Nimmt man aber die neueren Beobachtungen für die letzten 29 

Jahre, so hat man nach Dr. Chree für Kew: 

Maximum der Sonnenflecken. Minimum der Sonnenflecken. 

1881—84  —6'.13 1887—90 —5.47 

1892—95 —56. 63 1889—1902 —4.10 

1905.—08 —5.53 

Es ist mir leider nicht möglich den täglichen Gang der Störun- 

gen aus den früheren Jahren eingehend zu untersuchen, aber wenn 

man die Jahrgänge von 1873 an für Petersburg und Pawlowsk 

durchsieht, so findet man, dass die grösseren Störungen durchweg 

von niedigeren Tagesmitteln der Declination begleitet sind und die 

nächtlichen Minima ebenso tief heruntergehen, wie in der vorliegend 

bearbeiteten Reihe von Jahren 1885—1908. 
Für die Untersuchung des tügliehen Ganges der Elemente zur 

Zeit der Intensitäts-Störungen wurden die nachstehenden Tabellen 

tür die Jahreszeiten abgeleitet, wobei, wie früher, der Winter aus 

den vier Monaten November bis Februar und der Sommer aus Mai 

bis August besteht. 
Intensitäts-Störungen. 

aV=160y. 

Sommermonate (Mai bis August) 

Declination. 

ee о boda Name 
Kam DS —4'.0 11.8 

2 CALL Re ES EET —5.4 —5.6 —1.5 

3 a ME d pA —4.4 —6.5 EO) 

happened to come in the selected period of few sunspots. If wetake the long 

period 1860—1910, the phenomenon is no longer clearly seen. 
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Zur Horizontal-Intensität übergehend führen wir zunächst die 

Abweichungen der wahren Tagesmittel von den zugehörigen Monats- 

mitteln an und zwar für die Jahreszeiten und für den Tag vorher, 

den Störungstag und den Tag nachher. 

Tae vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate . . . —0.1; — 23.1 4 —21.47 

Herbst und Frühling -L2.7 — 17.2 — 18.2 

Sommermonate . . —-4.2 ТО —20.4 

Am Tage vorher betrug im Jahresmittel das Tagesmittel 2.3 - 

mehr als das normale, d. h. Monatsmittel; am Störungstage fiel es 

um 20.6 unter den Normalwerth und am Tage nachher betrug die 

Depression noch 20.04. Vom Tage vorher bis zum Störungstage 

fällt die mittlere Lage der Tagescurve um 23 ,. Wie gross dieser 

Betrag ist, ersieht man daraus, dass die normale Amplitude der Tages- 

curve 274 beträgt. Noch mehr fällt es in die Augen, dass im Winter 

die normale Amplitude der Tageseurve 12. beträgt, die ganze Curve 

sich aber um 23.7. senkt, und selbst das Maximum der Curve 
bleibt unter dem normalen Niveau. Bei der Störung vom 14 Februar 

1592 lag die ganze mittlere Tagescurve um 159. unter der norma- 

len Lage. 

Dass die Störungen im säcularen Gang einen Einfluss haben, ist 

sehr wahrscheinlich und man würde dann, ebenso wie bei der Declina- 
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tion, einen Zusammenhang des säcularen Ganges mit dem Sonnen- 

zustande haben. Wenn man von diesem Gesichtspuncte die Tabelle 

auf Seite 153 und 154 (16 und 17) in meiner Abhandlung „Die 

Variationen des Erdmagnetismus“ betrachtet, so wird man darin nur 

bekräftigt, besonders, wenn man beachtet, dass das Jahr 1893 eine 

starke Abweichung gab. Wir haben oben Seite 562 gesehen, dass 

gerade dieses Jahr 1893, trotz der hohen Relativzahlen sehr wenige 
grosse Störungen hatte. 

Vergleicht man die obigen Tagesmittel mit den Tagesmitteln der 

Störungen auf Seite 541, so sieht man, dass die hier vorkommende 

Depression stärker ist, als dort, obgleich die Störungen der Hori- 

zontal-Intensität dort grösser sind, besonders für die Sommermonate. 
Die Tages-Extreme und Tages-Amplituden haben für die Hori- 

zontal-Intensität-Störungen die nachstehenden mittleren Werthe. 

Tages- 
Maxima. Minima. Amplituden. 

Wintermonate. 

Вас vorhens c. ce DINE — 80; 137 4 
etorungstag . . . . . 103 —254 357 

Tas nachher!214. e A849 — 92 135 

Herbst und Frühling, 

ао ме г. ad — 57 116 

Storunestan . ua. Lie — 196 309 

iae nachher г.‘ 50 — 108 158 

Sommermonate. 

Dasavorher с. се: 992 — 67 149 

Störungstag. . . . . 153 — 203 356 

Daegnachher 2. . . 52 — 94 146 

Die Minima liegen viel tiefer unter dem Mittel, als die Maxima 

über demselben. Man findet, wenn die Amplitude gleich Eins ge- 

setzt wird: 
Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Maxim. Minim. Maxim. Minim. Maxim. Minim. 

Mindrermonate 9150-19 059 0.29 70.71 0.52 0.65 

Herbst und Frühling 0.51 0.49 0 0.63 0.32 0.68 

) 

s о 

Sommermonate . , . 0.55 0.45 0.43 0.57 0.36 0.64 
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Am Tage vorher liegen die Extreme nahezu in gleicher Entfernung 

vom Mittel, an den Tagen der Störung und am Tage nachher ist 

die Differenz sehr gross. Diese Extreme, wie alle Werthe, beziehen 

sich auf die Monatsmittel. Wenn man aber die Extreme auf die 

Tagescurve bezieht, die an diesen Tagen um 20, niedriger, als das 

Monatsmittel liegt, so ändert sich das Bild für den Tag nachher, 

für den Stórungstag aber nicht, wenigstens nicht für den Winter, 

Herbst und Frühling. Man findet alsdann für die Wintermonate 

Maximum 1234 und Minimum — 234 у oder 0.34 und 0.66. In den 

Monaten März, April, September und October hat man 0.40 und 

0.60. Dieselben Verhültnisse findet man für die Seite 541 angege- 

benen Werthe. 

Der tägliche Gang der Horizontal-Intensität ergiebt sich für diese 

Störungen in folgenden Werthen. 

Intensitäts-Störungen. 

aV=160 y. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Horizontal-Intensität. 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. NAIL 

Wenn. Aa ae il 6x 

и 8 — 18 3) 5 
Oe c MN CONUM S: 8 —26 —94 6 

du M 9 — 33 — 03 6 

su A QU MM es 6 
UE aeg. pO ge 
[LONE = 9 nm 19) — $ 

BELT el = 6p A A» 

9: 24) —19 22768 A — 20 

Or 2 zu) 55 —26 

loe Bes RUN 0-26 SMOD Di —27 . 

Mittag ASE 0 —47 — 50 — 24 



а 

О ees 

Tag  Stürungs- Tag 
vorher. tag. mener, à NOM 

pM Ne ge en нЕ 

2 » NR vier B, ee tan —20 Moy 

E 23 яв 3 

se 22 58 3 9 

Petes 26 48 Ve 
m 27 40 12 12 

T PNE 27 9 u 14 

E 32 6 9 15 
ne a le 
Sidi eo ı 12 
loo. — 2 —20 — 3 10 

2 —18 —0 —7 7 

Intensitäts-Störungen. 

а У = 160 y. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Horizontal-Intensität. 

Tag  Stürungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Normal. 

i m sm cu lly —134  —374 n» 

2 » A cet RUE ION S 8 —29 OA 5 

Sc ee aed 1 —1 1 5 

AL EE И. 10 — 18 —21 5 

E. Ls MU e an No а 6 

Bonus la ESS 6 

T Ms Е en 4 

Su и —27 — 2 

D mS — 0 —29 — 35 el 

о, о 

В a a MEME 

l'p.m 219 "Eon Von 1x6 

an — 3 NIB er 
P E 4 a UN NET 

Aue 9 17 — 4 2 

dumis 10 lU N ; 

бя 3 81578 3 5 
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Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Norma 

pm 12 — 18 — 1 7 

15 —20 — 3 9 

1 —24 — 2 9 

if — 539 — 0 9 

: —5  —43 —7 9 
= 1 —52 — 2 8 

Intensitäts-Störungen. 

a V = 160 v. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Horizontal-Intensität. 

u Nomen 
1^ a.m. 11 —374  —38 lx 
2 — 1 —30 — 30 0 

SE 3 — 51 —27 0 

Alt 6 —-29 — 25 1 

Dp Del Dac ре O8 3 
6 4 — 7 -27 5 

ме 8 — 11 — 20 D 

8 2 —15 — 21 4 

9 — 2 — 16 —25 0 

10 — 4 —21 —28  —3 

dz — 6 — 23 —29 —6 

Mittag . — 5 —29 —30 —6 

1^ p. m. И Е 
2 -— 4 — 14 —24 —3 

BOL 9 — 15 — 17 —2 

4 12 —21 —18 —1 

5 11 10 — 9 —1 

6 1133 — 8 —12 — | 

7 5$ mo 11 0 
5 — 0 —25 —11 1 

9 — 4 —44 — 7 1 

OX e SENSE 17 9 Ae 2 
Lips —15 —52 —12 2 

De aaa, 19 3 qo 2 
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Die Vertical- Intensität hatte an den Tagen der Intensitäts-Stö- 

rungen folgende mittlere Tagesmittel. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate. . . . . 0.0, Br 

Herbst und Frühling . . —2.6 —5.5 — 1.8 

Sommermonate . . . . —0.6 -+1.0 42.9 

Ebenso wie auf Seite 544 haben wir auch hier im Herbst und 

Frühling negative Werthe. Berechnet man nach diesen Werthen und 

- denen der Horizontal-Intensität die mittleren Tagesmittel für Ineli- 

nation und Ganze Intensität, so findet man folgende Werthe. 

Ganze Intensität. 

Tag vorher. Störungstag. Tag nachher. 

Wintermonate . . . . . —90.1« — 6.04 —4.6, 

Uebergangsmonate . . . —1.6 — 10.9 — 7.7 

Sommermonate . u. . 1.0.8 — 9.7 — 4.0 

Inclination. 

Muntermonaten.. 2.2.0601 —- 17.58 +1'.46 
Uebergangsmonate . . . —0.24 —-0.99 —1.15 

Sommermonaten... .. 0.28 --1.30 1.40 

Wir haben hier dieselben Verhältnisse, die wir Seite 545 bereits 

kennen gelernt haben. Am Tage vor der Störung sind geringe Ab- 

weichungen, meist negative, aber an den anderen beiden Tagen sind 

sehr beträchtliche Werthe. Die Störung versetzt die Richtung der 

erdmagnetischen Kraft für mindestens zwei Tage weiter nach Osten 

und tiefer unter den Horizont und zwar um so weiter, je stärker 

die Störung ist. Die Richtkraft verringert sich ebenfalls. 

Die Tages-Extreme und Tages-Amplituden betrugen: 

Maxima. Minima. Amplituden. 
. Wintermonate. 

ass vorher. doe Ro 6 £2 — 491 911 

Störungstae, ELM И — 188 339 

Tastnachher. ven. 99 — 74 113 
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Herbst und Frühling. 

Та VOTRE a c 0 — 61 9] 

Storungstacm 52 —197 329 

Naelnachherer ae 3 — 96 139 

Sommermonate, 

Tag vorher . no r2 — 61 103 

Storungstag Ir Sr ITS —179 324 

Tag nachher . . 39 — 72 111 

Vergleicht man die Intensitäts-Störungen in Bezug auf die Ampli- 

taden mit den Störungen aD:aH<N, so findet man folgende 
charaeteristische Unterschiede bei der Vertical-Intensität. Im Mittel 

aller Jahreszeiten findet man: 
Intensitüts- Störungen 
Störungen. aD:aH«N, 

Fac WOMEN o Pepe Oo 1031 

Sinungstug dcc п. 93 279 

Tas&nachherse о опа а lle 136 

Man sieht, dass die Intensitäts-Störungen kürzer und heftiger sind, 

als die Störungen aD: 4H « N,. Am Tage vorher und Tage nach- 
her ist die Amplitude bei den Intensitäts-Störungen kleiner, im 

Mittel um 12], dagegen aber am Störungstage um 52y grösser, 

als bei den Störungen 4 D: 4H « N,. Das umgekehrte Verhältniss, 

freilich im schwächeren Grade, findet man bei der Horizontal-Inten- 

sität, nämlich: 

Intensitäts- Störungen 
Störungen. DEN 

ass yorlers 2 me 134] 1991 

Störungstag s 2 in 202.234] 399 
Tag nachher Е 197 

Die Declinations-Amplituden geben folgenden Vergleich. 

Intensitäts- Störungen Störungen 
Störungen. aD:oeH«N,. aD:aH>N,. 

Tag vorhers,- 0012005 28'.0 21.4 

Störungstag. . . . 59.2 59.2 39.6 

Tag nachher 24502825 30.2 24:4 
5 



Е 

Auch hier sieht man, dass bei den Intensität-Störungen die 

Amplitude an den Tagen vor und nach der Störung kleiner, am 

Störungstage aber grösser ist, als bei den Störungen a D : aH<N,. 
Bilden wir das Mittel aus den Tagen vorher und nachher (erhalten 

27'.5, 29'.1 und 22'.9) und berechnen das Verhältniss der Ampli- 
tude des Stórungstages zu diesem Mittel (59.2 :27.5, 53.2 : 29.1 

und 39.6 : 22.9) so erhalten wir: 

Stórungen?8D'tqE-«*N2 9:0. :1.8 

Intensitits-Stórungen . . . :2.15 

.99 

; CARS Ola) Ne cs 178 

Die zeitlich am langsamsten verlaufenden Störungen sind aD: 4H >N,. 
Der tägliche Gang der Vertical-Intensität giebt folgende Werthe: 

Intensitäts-Störungen. 

a V = 160. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Vertical-Intensitàt. 

e S REN Normal. 

Dem. = >, LOS. ge | 39, "gr 

De Ho gs a 
Gy 0 2S me eal —86 $190 га 

6 » A abiens et en 10 — 56 —18 t 

7 » ura 5. — 8 —42 ene Qs В 

8 N М eS 0 ü 9 

9 » bud DENE TI и, 5 AN“ 

TOTS ill — À 9 NE" 

ior. De S IU ne 

1"p. m aus 40 14 

2 » 4 37 18 0 

: " 19 18 29 5 

en 2 88 25 & 

5, 27 87 28 10 

6 » 30 79 28 11 
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nee ae quo Normal. 

odit 2T 56 24 9 

Soe 19 43 20 7 

ae 9 22 12 5 

mye 4 4 8 3 
Diui ris) SS DANS 

m modd Soe 

Intensitäts-Störungen. 

: aV=160,. 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

 Vertical-Intensitüt. 
Tag Tag der Tag 

vorher. Störung. nachher. Normal. 

ра. — By 5540 63% 6 

ии. MA qi) Rn EIS TEC 

3 », == © 167 — 43 T 

T s = 8. bf о 

E ue u. 
? i ors fale —40 — DU RR 

| —2 38  —10  —2 

ee Мо Que Be NC 

(0d x rng us 

Ne 92 en. 
Mittag ns he м. 
бр. m о 18 15 P 

2, dl 33 90 9 

deny men Y 
р 210 45 33 9 

en = 66 32 40 

a nn 10 
dro 18 93 23 9 

uU Ben; 
> 20 7 9 

10 ee, 

iut a ae — 

d и 
| 6 
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Intensitáts-Stórungen. 

av = 160 y. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Vertical-Intensität. 

Tag Tag der Tag 
vorher. Störung. nachher. Normal. 

И —11y Е о 6 

217 ides с би eee 

Sog NE ES re o cm 

d. ТО о Dur a 

а ee eem 

Bo TO SD PEE RU 

pie, icm M in 2 

Е» ню doi Nemo 

‚> О 6 —) 

10, mere —.3 9 о 

Ho, — 1 1 I 
Mittag 0 6 13 set 

1" p.m 3 16 15 j 

B oum 6 26 20 1 

Sm 13 42 26 6 

т’ 17 60 28 7 

D 22 85 27 7 

no 23 91 22 8 

a 22 82 17 8 

и и 
т 0 12 S 4 

OR coU s 3 1 

Ne, —13 —42 a 1239 

Lea y, о m p 

Nach den vorstehenden Daten wurden die nachfolgenden Werthe der 

Ganzen Intensitit und der Inclination abgeleitet. 

37* 
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Intensifäts-Störungen. 

а V 160 v. 

Sommermonaten (Mai bis August). 

Ganze Intensität. 

Tag  Stôrungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Normal. 

TE 27 N —A41t — 37 

rs — 73 —-42 E 

—9  —90 —35 — 4 

— 8  —89 . —26  — 2 

—9  —68 —27 —2 

— 8  —66 --28  — 38 

— 9 f. OS ME 

—11  —53  —16 —6 

—13 —35 19 10 

— 15 — 28 B ==) 

8 Lu 
m т и 
as 29, 9. 00 

3 52 109 

26 85 20 6 

21 102 25 10 

39 98 30 13 

37 88 um 14 

35 56 27 13 

29 43 22 12 
15 17 12 10 

a. mw 8 T 
— 10 nhbsed8 2 3. 
—48 —45 yi RIA 
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Intensitäts-Störungen. 

oV = 1609 

Uebergangsmonate (März, April, September, October) 

ame, 

= > 

Ji 

‚Mittag . . 

dpi 

js <= <> 93) 

— ee we 

© 00 1 o» =» C2 "n 

IS Ok wm 

Ganze Intensität. 

Tag 
vorher. 

— À 

= er) 

Oe ню or C 

ays vw 

Störungs- 
tag. 

—76 

Tag 
nachher. 

DANS) 1 

| = D m 

| 

до 
о 

DC) 

Se D Ww 15 C9 Ww 

OÙ Qo 

CoO IN 

QD 

— — 

Qv eo bo Ot 

Normal. 

— Se 

Qt 

RD C) À 

| 
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Intensitäts-Störungen. 

ON == 160% 

Wintermonate (November bis Februar). 

Ganze Intensität. 

en i PE Amel. 

м у 4a 49] MM 

D. AG ENTREE TT — 70 — 46 —6 

qoc M re — 33 —6 
FR eee mec cof —68 —24 —5 

Ds OR О —50 — 22 —4 

Duce ig ou c Uu s 
m — 3 — 19 — 8 —1 

Sakic. — 9 —]15 — Bi —1 

о — 4 — 11 — 2 —2 

ker; — 3 —10 0 —8 

Fi — 8 — 7 0 — 3 

Mittag c) == al 2 — 2 

l'p.m 0 S 5 —1 
DIES, D 20 Il 3 

SE z 15 35 19 5 

Tr 20 50 2] 6 

DEL 25 83 23 1 

6 ЭЙ 83 17 5. 

7 23 74 1124 1 

я 1 37 10 6 

> — 1 — 4 6 4 

qv — 8 — 2 | 2 

IS ES —17 —57 0 —1 

13955 —32 — 54 — 3 —4 

Die Ganze Intensität zeigt hier dieselben Verhältnisse, die wir 

Seite 168 bis 170 bereits kennen gelernt haben, nur mit dem Unter- 

schiede, dass hier die Beträge grösser sind und in schärferer Form 



— 583 — 

auftreten. In Abweichungen von den normalen Werthen haben wir 

hier: 

Tag vorher. Sommermonate. Uebergangsmonate. Wintermonate. 

Maximum. . . 6^p.m. +237 7’5p.m. +107 6*p.m. +247 
Störungstag. 

Erstes Minimum. 3'a,m. —86 2” a.m. —74 3”a.m. — 82 
Zweites 11^"a. m. 

fehlt. 

Maximum... . 4% p.m. -692 5" p.m. 457 5 
Driches Mint. 2 p.m, 4% 1998 ps m. >73 to? 
Tag nachher: Mi- 

nimum war schon 

um 0”. a. m. 
Maximum . 4" 5p.m. +17 - 4” p.m. 420:  5"p:m. +16. 

Die Hauptstörung mit der grössten Ablenkung ist am Störungs- 

tage und zwar um 3” a. m. und 5" p.m.: diese Amplitude erreicht 

bei den Intensitäts-Störungen: 

* 

Im Sommer u uu АХ 
im Herbst und Frühling. . . . 1317 
im) Winter vrei). feel ew co LOS 

Bei den Störungen «D: «H « N, wurden erreicht: Sommer 1507, 

Herbst und Frühling 106 y und Winter 1097; die Amplituden wa- 

ren also durchweg schwächer, obgleich die Maxima vom Tage vor- 

her und vom Tage nachher höher standen, als bei den Störungen 

ау = 160, | 

Für die Inclination ergaben sich die folgenden Werthe: 

Intensitäts-Störungen . 

aV=160y. 

Sommermonate (Mai bis August). 

Inelination. 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. 

an a og 5 во. 

D ie NR AR à [e ra meh 

Normal. 

O1 сл 
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Störungs- Tas = 
tag nachher. Normal. 

Tag 
vorher. 

о
ш
 c
M
 

S
D
 
(
E
N
)
 

m
e
l
 

<
 

=
 

©
 

e
e
 

N
 
n
n
 

o
o
o
 

Go C
E
N
 

e
o
o
 

[ 
ye | 

=
 

ES 

m 

a6 
E
>
 

:
 

00
 

4:1 1.0 

1 

oc 

.6 1 . 4 
C: 

T 

1.6 5 11 

Mittag 

1.0 рт 

Gr
o)
 

S
H
E
 

ло
 

>
 

B
l
 

—0.1 
я 0.4 .8 —1 

—0.6 

10 

11 » 

—0.5 12 

Intensitäts-Störungen. 

160 y. — a V 

Uebergangsmonate (März, April, September, October). 

Inelination. 

Normal. Tag 
nachher. 

Störungs- 
tag 

Tag 
vorher. 

—0'.6 ат 

—0.3 0.8 
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ur tad b MEHR LE 
8" a. m. 03 130 ILS 0.1 
DUE 0.4 138 2.4 O27 

10). 0.9 203 2.8 1:2 
110, Jd OA 3.0 221 

Mittag Vee 203 9) aT 13 

1 p.m. 0.7 2.0 DO 0.9 
A, 0.2 0.8 LT 075 

> —0.2 053 1.0 0.2 

4n. „ —0.4 —0.1 ieu 0.1 

On... —0.3 О 0.0 

On... —0.5 200 0.5 —0.1 

UF ass —0.4 2.4 0.6 | —0.3 

noc, —0.6 D 0.5 —0.4 

DES vbi ase meats AN 1.8 0.3 —0.5 

IN. cond tas VE rd 1:8 0.0 —0.6 

BST or ced 15 0.4 | —0.6 

о 2.0 —0.2 .—0.7 

Intensitäts-Störungen. 
aV=160y. 

Wintermonate (November bis Februar). 

Inclination. 

iP amor au in 210 or eds 26a rape. 
DES es ur d90095022 0.6 1.6 —0.2 

D- (19) 11.190 —0.5 2.0 102 —0.2 

"AH ty 06 01-095" «mil une 2042 
BA. —0.4 —0.5 1145 —0.3 

& т, —0.5 —0.2 1.6 —0.4 
dab = tb 0.3 58 —0.4 

mW. —0.3 0.8 1375 --0.3 

Oe 6 0.0 0.9 d: —0.1 

ik) да ict 0.2 1.3 2:0 012: 

Teirimos } 0.4 1.6 252 0.4 

Mittag . O:3179902 00702. 3 0.4 
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Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Sea. 

Пре eO 1.8 D tal 0.4 
op ow Da on 0.3 
3 — 0.8 Je 1.4 0.2 

Ча —0.4 2.8 1.8 0:2 

E. à О те 0.2 
OO 8 —0.2 2.6 Le 0.2 

ON QE D Qd où 
Suc 0.3 2:7 1.0 0.1 

90% Quat 3 07 0.0 
qu > 0.6 249 0.8 —0.1 

p 0.7 2:4 0.7 —0.2 

jus 0.6 1.9 0.6 —0.2 

In den Sommermonaten findet man am Tage vor der Störung nur 

seringe Abweichungen von den normalen Werthen, nur von 3" p. m. 

bis 10^ p. m. ist die Inclination etwas zu niedrig. Von 11" p. m. 
am Tage vorher beginnt ein schnelles Anwachsen der Inclination, 

die um 9" a. m. am Störungstage auf 2’.9 über normal steigt, dann 

bis 4" p. m. auf 1'.4 unter normal fällt, um hernach auf 3'.6 um 

10” p. m. hinauf zu gehen. Die Nacht bringt eine kleine Abnahme, 

worauf der Betrag wieder in die Hóhe geht und um 9" a. m. am 
Tage nachher steht die Inelination wieder um 2'.4 über dem Nor- 

malwerth. 

In den Uebergangsmonaten ist die Inclination den ganzen Tag 

vor der Störung niedrig, erst von 9” p. m. an ist sie übernormal, 

bleibt so bis 3" p. m. am Störungstage, wobei von 7" Uhr Morgens 
bis 1 Uhr Mittags der Betrag um 1'.1 den normalen übersteigt. 

Nach einer Senkung um 4” p. m. mit 0'.2 unter normal steigt sie 

von Neuem und steht 7” p. m. um 2’.1 über normal. Am Tage fin- 

det man um 9" a. m. wieder Beträge, die um 1’.7 iiber normal 

stehen. Das Maximum von 11” a. m. steigt mit jedem Tage und 
am Tage nach der Störung erreicht es den höchsten Werth. 

In den Wintermonaten findet man am Tage vor der Störung eine 

Depression von 3" bis 6" p. m., worauf eine Steigung der Werthe 

beginnt, die um 3" a. m. Werthe von 2.5 über normal ergiebt. 

Nach einer kurzen Senkung beginnt eine neue Steigung, die um 
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9" р. m. mit 3'2. über normal den Höhepunct erreicht. Das Abfallen 
am andern Tage geht langsam vor sich. 

Die Amplituden der Tageseurven betragen 

Tag Störungs- Tag 
vorher. tag. nachher. Normal, 

Sommermonate... 3.2 6'.3 4'.0 2575 

Uebergangsmonate . . 2.1 3.0 Blog 2 ol 

Bmuermtobuuer 1.9 SET, IE 0.8 

Vergleicht man diese Werthe mit den auf Seite 556 mitgetheilten, 

so findet man, dass die Inclinations-Amplituden der Störungen 

«D:aH<N, etwas grösser sind, als die vorstehenden für Inten- 
sitäts-Störungen. Bei der Ganzen Intensität, wurde auf Seite 583 

das Gegentheil nachgewiesen. Daraus ist zu ersehen, dass die Stö- 

rungen verschieden sind, obgleich sie in grossen Zügen dasselbe 

Verhalten zeigen. 

CAPITEL X. 

Uebersicht der Störungen. 

Der Kürze halber wollen wir in dieser Uebersicht die Störungen 

der Declination, der Horizontal-Intensität und der Vertical-Inten- 

sität mit D-Störungen, H-Störungen und V-Störungen bezeichnen. 

Der tägliche Gang wurde abgeleitet für: 

D-Störun- H-Störun- V-Störun- 
gen. gen. gen. 

Am Sommer ob вы 35 38 Störungen. 

„ Herbst und Frühjahr . „ 136 48 58 M 

но 115 43 41 2 

Einige Störungen waren der Art, dass sie gleichzeitig in den 

Gruppen D und V, oder in den Gruppen H und V vertreten waren, 
nämlich: 

D- und V-Störungen. Н- und V-Störungen. 

Sommer, „0842 2497 22 

Herbst und Frühjahr , 20 1625 
Winter Mob at vous”. В 23 
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Die Gruppen D und H können keine gemeinsamen Fälle. haben, 

da die Gruppierung nach aD : 4H zc N, oder aD: 4H — N, erfolgte. 
Die Anzahl der gemeinsamen Störungen ist nicht gross genug, um 

die eine Gruppe durch eine andere in den Mittelwerthen allzu 

sehr zu beeinflussen. Jedenfalls würden die unterscheidenden Merk- 

male schärfer hervortreten, wenn man die gemeinsamen Fälle von 
H- und V-Störungen aus beiden Gruppen ganz ausschliessen könnte, 

doch dadurch würden die Resultate an Uebersichtlichkeit einbüssen, 

weil die Anzahl der reinen Fälle nicht gross genug wäre, um stärkere 

Sprünge auszugleichen. | 

Der tägliche Gang wurde in der Fig. X für die Declination und 

in der Fig. XI für die Total-Intensität graphisch für den Sommer 

dargestellt. Für die übrigen Jahreszeiten sind die Curven nicht bei- 

gefügt. | 

Aus denselben ersieht man, dass die Declination am Tage vor der 

Störung bis Mittag ganz normal verläuft, doch das Maximum um 

2" p. m. steht sehon 1' bis 1'.5 hóher, als der normale Werth, ein 
Zeichen für die sich nähernde Störung. Bis zum Abend bleibt die De- 

clination mehr westlich, als normal, doch gegen 10 Uhr Abends im 

Sommer (im Winter früher) geht der Meridian stark nach Osten 

bis 12 oder 1 Uhr Nachts. Ausser dem Morgen-Minimum erscheint 

also ein neues Nachtminimum, welches sich in der nächsten Nacht 

ebenfalls einstellt und noch weiter nach Osten geht. Dieses Nacht- 

minimum zur Zeit der Störungen zeigt sich in allen Jahreszeiten, im 

normalen täglichen Gange nur in der Winterhülfte des Jahres. Etwa 

vom Mittag an am Tage nach der Stórung nimmt die Tagescurve 

die normale Gestalt wieder an, nur hat die Curve eine niedrigere 

Lage, als normal ist. Ganz besonders auffallend ist es, dass die 

Abweichung des Meridians nach Westen zur Zeit des westlichen 

Maximums der Declination viel kleiner ist, als die Abweichungen 

nach Osten vorher und besonders nachher.—Bei den H-Störungen 

hat die Declination grössere Amplituden der Tagescurve, als bei den 

V-Störungen, obgleich letztere viel stärker auftreten. Ja, selbst die 

schwachen D-Stórungen haben im Sommer ein hóheres Maximum 

der Declination am Stórungstage, als die starken V-Stórungen. Dieses 

Verhältniss ändert sich im höchsten. Grade, wenn wir die Total- 

Intensität betrachten. Die D-Störungen haben die gleichen Extreme, 

nur ist die Amplitude sehr gering.. Auch in.den Curven der Total- 

/ 
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Intensität sieht man bis Mittag am Tage vor der Störung einen 

nahezu normalen Verlauf und ebenso vom Mittag an am Tage nach 
der Störung. Man kann sagen, dass die Störung etwa 48 Stunden 

dauert, mit der Mittagszeit beginnt und nach 48 Stunden um die 

VETE wieder sich abschwächt. Die wichtigsten Momente sind 

die frühesten Morgenstunden vor dem Maximum und die Mitter- 

nachtsstunde nach dem Maximum. Es sind zwei Nächte mit tiefen 

: Minima und nur ein hohes Maximum, welches: früher eintritt, als 

das normale. 

Die Inelination hat um 4" p. m. ein tiefes Minimum, welches im 
normalen Gange nicht vorkommt, und am Abend hohe Werthe, die 

ebenso wenig normal sind. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern die regelmässig eintretenden 

Nachwirkungen auf die Tagesmittel, die hier übersichtlich zusammen- 

gestellt wurden. 

Declination. 

Tag vorher. Shane Tag nachher. 

Sommermonate. 

D-Störungen .^. . . . --0’.16 —0'.20 —0'.88 

Н- E Ta dur Mur AO —0.26 —1.68 

V- - +0.38 —0.68 —1.40 

Herbst und Frühjahr 

D-Störungen . . . . . —0.07 —0.70 —0.68 

H- » В eru 138 —1.85 

V- n —0.21 —1.74 — 1.64 

Wintermonate. 

D-Stórungen . . . . . +0.01 —0.80 —1.08 

H- " Suae oe A 0.10 —2.26 — [56/1 

V- » uos Nes T DAD —2.36 —1.81 

Hier kann man für die Jahreszeiten ableiten: 

Sommer. . . . +0'.27 —.0'.20 —1'.32 
Herbst und Frühjahr. sontes EFT — 1.44 — 1.39 

Minen RARE LE LS udis —1.s1 — 1.50 
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Die Störungen ergeben; 

.D-Stórungen . —0'.03 —0".57 —0'.88 
H- à —0.12 — 1.29 —1.71 

V- A 0.07 —1.59 —1.62 

Die stärksten Nachwirkungen bei der Declination haben die H- 

und V-Stórungen und nach den Jahreszeiten findet man die grössten 

Werthe für die Wintermonate. Die westliche Declination ist positiv, : 
woraus folgt, dass die Nachwirkung den Meridian nach Osten ver- 

legt. Die andere Richtungs-Componente ergiebt ein Anwachsen der 

Inelination, wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist. 

Inelination. 

Tag vorher. Storungstag. Tag nachher. 
Sommermonate: 

Б-га... DUT 4-0'.29 +0'.73 

H- Ren pe OL) —0.86 — 1.41 

V- $ ЕС 1.220898 +1.30 —-1.40 

Herbst und Frühling 

D-Störunzene 2... 20205 1.07.44 10'.61 
H- 3 al eS +-0.84 1.07 

V- à но at Oe oe +0.99 +1.15 

Wintermonate. 

D-Störungen . . . . . —0'.07 —-0'.55 —0'.66 
H- ^ —0.26 —1.29 —-1.36 

V- - 40.01 +-1.58 +1 .46 

Dobkal-Intensität. 

Sommermonate. у 

D-Storungene и) — 3.2 — 4.67 
Hx uA MIL LM OR eg 
V- р и 09 — 5.7 — 4.0 

Herbst und Frühjahr. 

D-Störungen 2... 2.023 — 1.4 — 4.1 

H- $ Ad Nes cns —15.4 —10.1 
ME pus dw de un TAC 10.9 u NT 
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Wintermonate. 

ори. 07 6 — 1.8 — 3.2 

H- à — 0.9 GE DR NE) 

V E ol оо SAC 

Hier sieht man ohne Weiteres, dass die D-Störungen die gering- 

sten Nachwirkungen haben, besonders für die Total-Intensität. Bei 

letzterer haben Frühjahr und Herbst die grössten und der Sommer 

die kleinsten Beträge. Der Sinn der Nachwirkung ist bei allen Stö- 

rungen und in allen Jahreszeiten ein und derselbe, nur darin findet 

man eine gewisse Unbestimmheit, dass die grössten Beträge nicht 

immer auf denselben Tag fallen. Bei der Inclination haben fast alle 

Störungen und Jahreszeiten das Maximum am Tage nach der Stü- 

rung, bei der Total-Intensität meistentheils am Störungstage. 

Die Horizontal-Intensität hat folgende Tagesmittel. 

Tag vorher. Storungstag. Tag nachher. 

Sommer. 

D-Störungen . --2.81 SVE On — 11.57 

H- —2.1 —12.0 SH, 

V- F -+4.2 —19.7 — 20.4 

Herbst und Frühjahr. 

D-Störungen . . . . . 0.7 ил об 

H-9g6.; : sei 165 een 
V- x 22.7 —17.2 —1S.2 

Winter. 

DEStérungen 0... OES me 1 —10.2 

FE sD db) dine) 596 19:8 — 20.6 
Neal, ROI 091 2-290 —91.4 

Mit einer Ausnahme hat der Tag nach der Stórung die gróssten 

Nachwirkungen. Die gróssten Werthe haben die V-Stórungen. 
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Schluss. 

Der normale tägliche Gang der geomagnetischen Elemente ist uns 

bekannt geworden ausschliesslich durch Anwendung des arithmetischen 

Mittels, und durch auf dieses Mittel aufgebaute harmonische Analyse 

und Potentialformeln. Dieses Gebäude bietet uns ein anderes Bild, 

wenn das Fundament, das arithmetische Mittel, durch ein anderes 

Potenzmittel, den Centralwerth ersetzt wird. In den magnetisch- 

ruhigen Zeiten werden beide Bilder ähnlich sein, in den unruhigen 

Jahren aber stark auseinandergehen, besonders für die Nacht- 

stunden und die Intensität und ihren Componenten. Im März 1892 

hatte die Tagescurve der Total-Intensität nach den arithmetischen 

Mitteln eine Amplitude von 63 y, hingegen nach den Centralwerthen 

nur 347. Solche Differenzen geben Anhaltepunete für detaillirte 
Untersuchungen der erdmagnetischen Störungen und entstehen durch 

Einseitigkeit der Störungen, die sich hauptsächlich auf der unbe- 

leuchteten Seite der Erdkugel abspielen. Jedenfalls haben beide 

Seiten der Erdkugel verschiedene Phasen der Störungen, die sich 

besonders bei der Intensität zeigen. Im zweiten Capitel und auf den 

Figurentafeln VIII und IX zeigte es sich deutlich, dass die nächt- 

lichen grossen negativen Störungen der Vertical-Intensität um 9 Uhr 

Vormittags nach Ortszeit durch positive abgelöst werden, die letzte- 

ren werden wiederum nach Ablauf von 12 Stunden durch die ersten 

abgelöst. Dieser einseitige Wechsel zeigt sich in allen, ruhigen und 

unruhigen Jahren, in den letztern nur in höherem Maass. Die 

Einseitigkeit der grossen Abweichungen versetzt die Tagescurve der 

Declination nach arithmetischen Mitteln in eine solche Lage, dass 

im Winter um 8 Uhr Morgens nur 37°/, aller Werthe über der 

Curve liegen, gegen 67%, um 11 Uhr Abends. Bei der Vertieal- 

Componente erreichen diese Zahlen in den Wintermonaten der Jahre 

1892—1894 sogar 29°), gegen 75°/,. 

Grosse Extremwerthe vertheilen sich auf die Tagesstunden nicht 

sleichmässig, so dass die mittleren Abweichungen einen eigenthüm- 

lichen täglichen Gang annehmen. Im Herbst und Frühling hat der 

Stundenwerth der Declination 12” p. m. im Jahre 1892 die mittlere 
Abweichung --4'.72, während der Stundenwerth 10" a. m. der- 

selben Monate nur — 1'.44 hat. Bei der Vertical-Intensität zeigen 

sich im dreijährigen Mittel neben ——5 7 auch — 181. 
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Die Berechnung der mittleren Abweichungen der 683670 einzelnen 

Stundenwerthe in 24 Jahren erforderte eine sehr grosse und äusserst . 

mühsame Arbeit und um diese Arbeit für andere Orte nicht wieder- 

holen zu müssen, entstand die Frage, ob die viel leichter zu be- 

rechnenden mittleren Differenzen der Monatsextreme für alle 24 Stun- 

den die mittleren Abweichungen ersetzen kónnen. Es erwies sich 

aber, dass beide Grössen einen verschiedenen täglichen Gang 

haben und ihr gegenseitiges Verhältnis kein constantes ist. Aus 

dieser Verschiedenheit lassen sich neue Schlüsse auf den tüglichen 

Gang der Störungen ziehen. | 

Die vorstehend angeführten Betrachtungen ihren zu einem Ver- 

such einer Classification der Störungen. Nach den - mit Hilfe von 

Tagesamplituden aufgestellten Merkmalen wurden für 24 Jahre der 

Pawlowsker Beobachtungen 1010 Störung ermittelt, die sich. als 
Declinations-, Inclinations- und Intensitäts-Störungen eintheilen lies- 

sen. Es zeigte sich, dass in Pawlowsk die Deelinations-Störungen 
vorherrschend im Winter, die Inclinations-Störungen vorherrschend 

im Sommer und die Intensitäts-Störungen vorherrschend zur Zeit 

der Aequinoctien eintreten. Die Störungstage haben einen eigenen 

täglichen Gang, der in den Nachtstunden am meisten von dem 
normalen abweicht. Am Störungstage hat die Intensität zwischen 

2" und 4" a. m. ein tiefes Minimum, welches sich ungetähr nach 

21 Stunden, um 11” oder 12" p. m. wieder einstellt. Zur Zeit dieses 

Intensitäts-Minimum hat die Declination ihren grössten östlichen 

Werth. Das Maximum der Intensität fällt im Sommer auf die Zeit 

der grössten westlichen Declination. Die Intensitäts-Störungen sind 

die stärksten. | | 
Der Zusammenhang der Häufigkeit der Störungen mit der Häufig- 

keit der Sonnenflecken ist nicht so einfach, wie man es gewöhn- 

lich annimmt. Bei geringer Zahl von Sonnenflecken haben März und 

September die meisten Störungen, der Juli die wenigsten, hingegen 

bei grossen Relativzahlen hat der Juli ebenso viele Störungen, wie 
März und September. Wie sehr beide Erscheinungen auseinander- 

gehen, ersieht man daraus, dass der November 1893 und 1905 bei 

der Relativzahl 94 nur 5 Störungen hat, dagegen hat der November 

1894 und 1895 bei der fast zwei Mal kleineren Relativzahl 52 fast 

zwei Mal mehr Störungen, nämlich 9. Die Sommer-Störungen, 

wie auch die Intensitäts-Störungen, haben einen innigeren Zusammen- 
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hang mit den Sonnenflecken, als die Winterstórungen und die De- 

clinations-Stórungen. Sehr merkwürdig ist das Jahr 1893, das Jahr 

des Maximum der Relativzahlen. Die meisten Stórungen hat das 

vorhergehende Jahr 1892 und das spätere 1895. Die starken Inten- 

sitüts-Stórungen hórten im September 1892 fast ganz auf, wührend 

die Relativzahlen bis Januar 1894 stetig zunahmen. Erst bei ab- 

nehmender Zahl der Sonnenflecken traten die grossen Stórungen 

wieder ein. 

Alle Stórungen haben eine erdmagnetische Nachwirkung, wobei 

das Tagesmittel der Declination um 1'.4 abnimmt (also der Meridian 

sich nach Osten wendet), die Inclination um 1'.3 sich vergrössert 

und die Total-Intensitit um 7y abnimmt. In Folge der beiden letz- 

ten hat die Horizontal-Intensität besonders grosse Aenderungen des 

Tagesmittels, welches um 20 y heruntergeht. Bei häufigen und starken 

Störungen sind die säculären Aenderungen daher gross und so 

erklürt sich der von mir in diesem Bulletin, Jahrgang 1909, Seite 

161, nachgewiesene Zusammenhang der seculüren Variation der 

Declination und der Anzahl der Sonnenflecken, den Herr Dr. C. Chree 

in seinen „Studies in terrestrial magnetism“, Seite 18 auf Zufall 

zurückführt. 
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Untersuchungen über den Sporophyt der Lebermoose. 

Von Konst. Meyer. 

II. Die Entwicklungsgeschichte des Sporogons bei 
Plagiochasma. 

Hierzu Taf. XXIX. 

Die Entwieklungsgeschichte des Sporophyts bei den Lebermoosen 

ist, wie wir zu Anfang der vorhergehenden Abhandlung gezeigt 

haben, sehr ungenügend erforscht. Man kann nicht wenige Formen 

nennen, bei welchen wir von der Entwicklung des Sporophyts fast 

keine Angaben machen kónnen. Zu diesen Formen gehórt Plagio- 

chasma. Bei Leitgeb finden wir kurze Andeutungen über den Bau 

des erwachsenen Sporogons und über den Charakter der Kapsel- 

wünde; sonstige Angaben haben wir in der Litteratur nicht ge- 

funden. 

Die Entwickelungsgeschichte des Sporogons bei Plagiochasma 

bietet ein besonderes Interesse, weil dieses Lebermoos nach der 

gegenwärtigen Klassification als einfachste von den Marchantiales 

und als das den Riceiaceen nächststehende gilt, ob wir nun die Riccia 

als die Ausgangsform und die Marchantia (oder überhaupt die Com- 

positae) als die vollendeste Form betrachten, oder umgekehrt von 

der Marchantia ausgehen und die Riccia für eine jüngere reducierte 

Form ansehen; letzteres ist der Standpunkt Goebels in letz- 
ter Zeit. | 

Es ist interessant die Entwicklungsgeschichte bei Riccia und 

Plagiochasma zu vergleichen und zu erkennen, in wie weit der: 

Entwicklungsgang des Sporophyts den gegenwärtigen Platz des 

Plagioshasma in dem Systeme rechtfertigt. Als Beobachtungsmate- 

1 
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rial dienten uns Plagiochasma italicum und Plagiochasma rupestre, 

hauptsächtlich die letzte Art. Beide Arten wachsen ausgezeichnet 

und geben reichliche Sporogone in den Glashäusern des botanischen 

Gartens der К. Moscauer Universität. Doch ungeachtet des reich- 

lichen uns zu Gebote stehenden Materials, gelang es nicht, die 

Entwicklungsgeschichte des Sporogons in erwünschter Vollständig- 

keit zu erforschen: viele histologische Einzelnheiten blieben unklar. 

So gelang es hicht die Reduktionsteilung zu verfolgen und über- 
haupt die Structur der Kerne im Detail zu erforschen, was ange- 

sichts der Armut an histologischen Angaben über die Lebermoose 

erwünscht gewesen wäre. Die Ursache davon liegt darin, dass das. 

Plagiochasma ein höchst undankbares Objekt für die histologische 
Erforschung darbietet; es lässt sich sehr schwer fixieren und fär- 

ben; man braucht sehr viel Zeit, um befriegende Resultate in bei- 

der Hinsicht zu erreichen. Und auch so, trotz der grossen Menge 

des verbrauchten Materials, gelang es nicht, manche Stadien der- 

Kernteilung zu erzielen und kein einzigesmal konnte die Befruchtung: 

beobachtet werden. Als Fixierungsflüssigkeiten dienten, so wie für 

die Sporogone der Corsinia, die Carnoysche Flüssigkeit (mit Chloro- 

form) und Chromessigsäure (1°/,) mit Zugabe von 1°/, Osmiumsäure 

und Chromessigsäure mit Zugabe von Platinchlorid. Gafärbt wurden 

die Präparate mit Jodgrün-Fuchsin und Eisenhämatoxylin. 

Das Carpocephalum des Plagiochasma ersheint bekanntlich als: 

oin einfacher Auswuchs an der Oberfläche des Thallus, ohne Bei- 
hilfe des Vegatationspunktes (Leitgeb). In sehr frühen Stadien hat 

es die Form einer kleinen rundlichen Erhöhung, die mit von ihrer 

Basis ausgehenden Schuppen bedeckt ist. An der Oberfläche dieser 

Erhöhung, ein wenig unterhalb ihres Gipfels, bilden sich die Arche- 

sone (Vergl. Leitgeb, VI, T. I, fig. 10— 11). Die Entwicklung 

des Archegons erfolgt nach dem Typus der übrigen Marchantiales. 

Bei der weiteren Entwieklung wüchst das Carpocephalum haupt- 

sächtlich am Gipfel, wodurch das Archegon allmälig an die untere 

Fläche des Carpocephalum verschoben wird (fig. 1—2). Bei Plagio- 

chasma rupestre und Pl. italicum bilden sich an jeden Carpocepha- 

jum je zwei Archegone, an zwei entgegengesetzten Seiten; nicht 

selten werden beide Archegone befruchtet und entwickeln sich zu 

Sporogonen. Caprocephala mit zwei Sporogonen finden sich sehr oft, 

meistens aber entwickelt sich nur ein Sporogon. Das Archegon des 
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Plagiochasma zeigt einen sehr langen Hals und einen verhältniss- 
mässig wenig angeschwollenen Bauch. Der Hals des Archegons ist 
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nach oben gerichtet und ragt zur Zeit der Befruchtung, wie aus 

fig. 1 ersichtlich, weit über die Oberfläche des Carpocephalum hin- 

aus. Im Verlaufe des Wachstums bildet sich beim Carpocephalum 
ein Stiel, und in seinem Gewebe erscheinen Luftkammern, die durch 
komplizierte Atemöffnungen mit der Luft in Verbindung stehen. 

Das Gewebe des Carpocephalums umwächst das Archegon von allen 

Seiten, und das Archegon befindet sich nun in einer ziemlich ge- 

räumigen Höhlung, welche von aussen mit einer durch das Aus- 

wachsen der Höhlungsränder gebildeten, Hülle überzögen ist. Das 

junge Sporogon füllt in den ersten Entwickelungstadien die Höhlung 

nicht aus, der Hals tritt heraus und liegt sich nach oben (fig. 2). 

Die Lage der reifen Sporogone an dem Carpocephalum zeigt fig. 3. 

Das Sporogon füllt zu dieser 

Zeit die ganze Höhlung und 

zeigt sogar die Ränder der 

Hülle auseinander. 

Der Raum des Archegons, 

in welchem die Eizelle liegt, 

ist im Allgemeinen oval, 

| nach unten sich verengend; 

Fig. 3. Vergr. 13, dadurch wird auch die oben 

breite Eizelle nach unten 

allmälig enger. Auf fig. 1 (Taf. XXIX) ist eine befruchtete Eizelle abge- 

bildet. Sie ist mit einer deutlich wahrnehmbaren Wand bekleidet; 

ihr Inhalt besteht aus dichtem Protoplasma mit einem grossem 

Kerne. Der Kern ist von dem umgebenden Protoplasma scharf abge- 

grenzt; er enthält einem grossen stark Farbe annehmenden Nucleo- 

lus; im Stroma des Kernes befindet sich ein zartes sehr schwach 

sichtbares Chromatinnetz. In diesem Stadium ist die Eizelle gegen 

die Fixierungsflüssigkeiten sehr empfindlich und es gelingt nicht, sie 

in nicht zusammengedrückten Zustande zu erhalten 1). 

Die Wand des Archegonbauches besteht in diesem Stadium aus 

1) Bemerkt muss werden, dass das Plagiochasma sich zu den Fixierungs- 

Aüssigkeiten noch launischer verhält als die Corsinia, und es ist oft schwer zu 

entscheiden, ob man es mit wirklicher Struktur oder mit einem Kunstproducte 

zu tun hat. Darum beschrünken wir uns auf die allgemeinste Beschreibung der 

Kernstruktur und ihre Teilung, ohne ins Detail einzugehen, um so mehr, als 

dies nicht zur unmittelbaren Aufgabe unserer Untersuchung gehört. 

is 
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2—3 Zellenschichten. Die erste, die Eizelle teilende Wand liegt 
horinzontal, senkrecht zur Längsachse des Archegons; durch diese 

Teilung zerfällt die Eizelle in zwei Zellen, eine obere und eine 

untere (fig. 4). Jede von diesen zwei Zellen wird wieder durch 

eine horizontale, zur ersten parallele Wand in zwei Zellen geteilt, 

und so ensteht ein junges vierzelliges. Embryo, die dasselbe bil- 

denden Zellen sind in einer Reihe über einander in vier Etagen 

angeordnet, in jeder Etage befindet / 

sich je eine Zelle (fig. 5). Darauf À ̂  
dum 

Fig. 4. Vergr. 258. Fig. 5. Vergr. 258. 

bilden sich in jeder Zelle zwei wertikale Wände, wobei ihre 
Fläche zu einander senkrecht stehen; durch diese Wände wird jede 

Etage in vier Zellen geteilt, von der. Form eines Kreissegments. 

Zur selben Zeit werden die Etagen auch noch durch horizontale 

Wände geteilt, so dass das Embryo in diesem Stadium schon aus 

6—7 Etagen besteht. Diese Teilung setzt sich fort, wobei jedes 

Segment unabgängig auftritt; durch diese Teilungen erhält das 

Embryo eine längliche, verhältnissmässig schmale Form (fig. 8). 

Gleichzeitig zeigen sich in den Segmenten verticalle Wände, in den 

mittleren Etagen des Embryo früher als in den oberen und unte- 
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ren; überhaupt entwickeln sich die mittleren Etagen schneller und 

stärker, während die Teilung in den oberen und unteren stets 

mehr oder weniger zurückbleibt; dies gilt besonders von der ober- 

sten und den untesten Etage, welche oft noch aus nur zwei Zellen 

bestehen, während die mittleren schon ein vollständiges Zellen- 

komplex bilden (fig. 6—9). 

Manchmal fallen die Teilungsflächen nicht zusammen, wie zum 

Beispiel in dem fig. 6 abgebildeten Falle, wo die drei unteren 

Fig. 7. Vergr. 258. 

Etagen jede aus zwei Zellen bestehen, die die unterste Etage ab- 

teilende Wand jedoch zu den Wänden der zwei höher liegenden 

perpendiculär steht (die Flächen der letzteren fallen mit der Fläche 

der Zeichnung zusammen). In fig. 7 besteht die untere Etage auch 

bloss aus zwei Zellen. In der Entstehung der vertieallen Wände herrscht 

keine Regelmässigkeit; sie gehen manchmal in radialer, manchmal in 

tangentialer Richtung. Das Fehlen dieser Regelmässigkeit ist aus der 

Vergleichung der Fig. 8 und 9 klar ersichtlich, wo Querschnitte 
durch das Embryo in den ungefähr den Fig. 6 und 8 entsprechenden 

Stadien dargestellt sind. Jede von diesen Figuren zeigt drei nach- 
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einander folgenden Schnitte, von oben nach unten—1—den obersten, 

3—-den untersten, —dem mittleren Teile des Embryo entsprechen- 
den. In der weiteren Entwickelung fährt jedes Segment tort sich 

kräftig zu teilen, sowohl durch verticale als auch durch horizontale . 

Eis. 8. Vergr. 258. 

Wände, wobei diese Teilungen ohne eine besondere Ordnung vor 

sich gehen; in Folge dessen wächst das Embryo stark in die Länge 

und* vertieft sich mit seinem Stiele teilweise in das anliegende Ge- 

webe des Carpocephalums, die auf seinem Wege befindlichen Zellen 

Fig. 9. Vergr. 258. 

vordrüngend (Fig. 10): Die unterste Etage verursacht die Entste- 

hung des Haustoriums, welches bei der Ernährung des Embryo 

eine wichtige Rolle spielt. Die Zellen des Haustoriums (Fig. 10—11) 

zeichnen sich durch ihre enorme Grósse und grossen Reichtum an 

Protoplasma aus. Ihre Kerne sind in ihren Dimensionen sehr ver 

grössert (Taf. XXIX Fig. 3). Die Zellen des am Haustorium anliegen- 

den Carpocephalumgewebes zeichnen sich ebenfalls durch reicheren 

Inhalt aus, obwohl beim Protoplasma der Unterschied zwischen 

diesen Zellen und den Zellen des übrigen Gewebes bei weitem 

nieht so stark ist wie bei der Corsinia. 
Die Hauptmasse des Embryo bildet sich aus den mittleren Etagen. 

Für Plagiochasma, sowie für die übrigen Marchantiales, gilt die 

Regel, dass die obere Hälfte des Embryo zur Kapsel wird, und die 
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‘ca Hiltte zum Fusse des Sporogons, doch kann hier mit noch 

geringerer Entschiedenheit als bei Corsinia, behauptet werden, wie 

das viele Forscher getan haben, dass die erste Wand bestimmend 

ist dafür, was zur Kapsel und was zum Fusse werden soll, da schon 

in dem Fig. 6 entsprechenden 

Stadium, und sogar schon früher, 

es unmüglich ist, die erste Wand 

Fig. 10. Vergr. 258. Fig. 11. Verer. 258. 

sowohl nach ihrer Lage als auch nach anderen etwaigen Eigen- 

schaften zu unterscheiden; daher kann man nur im Allgemeinen 

sagen, dass aus dem oberen Teile des Embryo die Kapsel, aus dem 

unteren der Fuss sich entwickelt. 

Bis jetzt war das Embryo, in Folge gleichmässigen Wachstums 

in allen seinen Teilen, von zylindrischer Form. Von dem beiläufig 

der Fig. 11 entsprechenden Stadium an, bleibt seine Mitte in der 

Entwickelung zurück, wodurch das Embryo seine charakteristische 
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 überschnürte Form erhält; gleichzeitig wachsen sowohl der obere, 

als der untere Teil des Embryo sehr stark; der untere Teil wächst 

im Anfang sogar stärker als der obere, was mit dem zu dieser 

Zeit verstärkten Zuflusses der zur Bildung des sporogenen Kom- 

plexes nötigen Ernährungstoffen zusammenhängt (Fig. 13). Bei der 

Differenzierung des sporogenen Komplexes teilen sich die Zellen in 

der oberen Hälfte des Sporogons sehr stark und geht ihre Teilung 

mit viel grösserer Regelmässigkeit vor sich als in der unteren Hälfte. 

Der Inhalt der Zellen des sporogonen Komplexes wird reicher an 

Protoplasma; dank diesem Umstande und auch dank ihrer gerin- 

gerer Grösse uuterscheiden sich diese Zellen scharf von den Zellen 
des Fusses und der Kapsel. Die Kapselwand ist in diesem Stadium 

schon deutlich differenziert: sie ist einschichtig, ihre Zellen sind 

arm an Protoplasma und den Fusszellen ähnlich. Die Eigentümlichkeit 

N. 
TER: 

= SR OL | x: x 

HENS =] ) a $0) Me. 

fs 
SECS TOY am c (2 SIS 

AS Selle 

а 
CL MI: [GL AG Ln 

о 

м 
Mi 

Fig. 12. Vergr. 258. : Fig. 14. V ergr. 382. 

der Differenzierung des sporogenen Komplexes bei Plagiochasnıa 

besteht darin, dass an seiner Entstehung nicht nur die inneren 

Zellen, sondern auch Sporogonwand teilnehmen (Fig. 12). Ihre Teil- 

nahme besteht darin, dass, wie besonders klar an Querschnitten 

(Fig. 14) ersichtlich, die Wandzellen von Zeit zu Zeit durch Tan- 

gentialwünde geteilt werden und so in innere und äussere zerfallen. 

Die äusseren behalten die ganze Zeit hindurch ihren ursprünglichen 

Charakter, während die inneren sich weiter teilen und den Cha- 

rakter von sporogenen Zellen annehmen und von den aus dem in- 

neren Gewebe des oberen Teiles des Embryo gebildeten sporoge- 

nen Zellen nieht zu unterscheiden sind. Diese Absonderung. der spo- 

rogenen Zellen von der Wand dauert eine lüngere Zeit, bis zur 
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vollständigen Formierung des sporogenen Komplexes (Fig. 13). Wäh- 

rend also z. B. bei Corsinia oder Riceia die erste Tangentialwand 

die Kapselwandzelle von den später der sporogenen Komplex bil- 

denden Zellen absondert, 

differenziert sich bei Pla- 

giochasma die Wandzelle 

als solehe erst spät voll- 

ständig und nimmt eine 

längere Zeit an der Bil- 

dung des sporogenen Kom- 

plexes teil. Im oberen Tei- 

le des letzteren zeichnen 
sich einige Zellenreihen 

durch ärmere Inhalt aus. 

Die Zellen nehmen an den 

späteren im  sporogenen 

Komplexe vor sich gehen- 

den Veränderungen nicht 

teil und bilden später den 

Deckel des Sporogons. Bei 

der späteren Entwickelung 

des Sporogons, von dem 

Fig 13. Vergr. 191. auf Fig. 13 abgebildeten 

Stadium an, wachsen der 

obere und der untere Teil des Sporogons sehr stark, die Mitte 

bleibt in der Entwickelung immer mehr zurück, wodurch die Um- 

schnürung immer schärfer wird. In der ersten Zeit wachsen der Fuss 

und die Kapsel gleichmässig, oder der Fuss überholt sogar einiger- 

massen die Kapsel, bald aber bekommt die Kapsel das Ueberge- 

wicht, der Fuss bleibt im Wachsen zurück und bald hört das 

Wachsen ganz auf. Die Kapsel im Gegenteil wächst sehr stark, 

nimmt kugelförmige Gestalt an, und beim erwachsenen Sporogon 

ercheint der Fuss schon in Form eines unbedeutenden Ansatz, der 

das Sporogon an dem Gewebe des Carpocephalums festhält. Das 

Verhältnis zwischen Fuss und Kapsel des reifen Sporogon ist aus 

Fig. 15 ersichtlich. Bald nach dem auf Fig. 13 abgebildeten Sta- 

dium gehen im Sporogon wichtige Veränderungen vor sich, die zur 

Differenzierung in seinem Innern und zur Bildung von Sporen und 
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Elateren führen. Diese Differenzierung beginnt damit, dass einige 

von den Zellen des sporogenen Komplexes—die zukünftigen Sporen- 

mutterzellen—zur Reductionsteilung schreiten, während die anderen 

sich nieht weiter teilen, sondern sich in die Länge ziehend in Ela- 

teren werden. ‘Vor dieser Differenzierung besteht der Inhalt der 
Zelle des sporogenen Komplexes aus dichtem stark Farbe anneh- 

menden Protoplasma und einem ziemlich grossen Kerne. Der Kern 

hat dieselbe Struktur wie der Kern der höheren Pflanzen: man 

bemerkt in demselben eine grossen stark Farbe annemehnden 

if 2 
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Nueleolus, und im Stroma des Kernes zahlreiche kleine schwach 

Farbe annehmenden Chromatinkórnchen (Taf. XXIX Fig. 2). Der Kern 

des Plagiochasma ist noch ärmer an Chromatin als der Kern der 

Corsinia, ungeachtet seiner ziemlich bedeutenden Grösse (in sehr 
jungen Sporogonen bis 10—11 y, in älteren bis 8,5 м, und in den 

Zellen des sporogenen Komplexes 5—5,5 a); dieser Umstand er- 

schwert bedeutend die Untersuchung, da wegen des dichten stark 

Farbe annehmenden Protoplasma und auderseitens der geringen 

Fähigkeit des Kernes Farbe anzunehmen es sehr schwer ist deut 
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liche und klare Bilder zu bekommen. Der im Innern des Kernes 

befindliche, sich dunkel ärbende grosse Körper, den wir Nucleolus 

benannt haben, scheint, soweit man nach seinem Verhalten bei der 

Reductionsteilung urteilen kann, ein wirklicher Nucleolus zu sein. 

Doch müssen wir bemerken, dass es uns nicht gelungen ist, den 

Prozess der Kernteilung in seiner Gänze zu erforschen und wir 

keine Anhaltspunkte haben, um kategorisch behaupten zu können, 

der obergenannte Körper nehme an der Bildung der Chromosome 

keinen Anteil. In. manchen Fällen, besonders oft in Sporenmutter- 
zellen (Taf. XXIX fig. 8) scheint der Nucleolus aus einzelnen Körnchen 

zu bestehen; man hat den Eindruck, als ob der Nucleolus zu zer- 

fallen beginne, um an der Bildung der Chromosome teilzunehmen 

Aber aus der Vergleichung einer grossen Anzahl von Präparaten 

kommt man zu dem Schlusse, dass eine solche Form des Nucleolus 

von.der Wirkung der Fixierungsflüssigkeiten herruhrt. 

Nachdem der sporogene Komplex sich endgültig gebildet, treten 

die Kerne der zukünftigen Sporenmutterzellen in das Stadium der 

Synapsis, während die Kerne der zukünftigen Elateren ihre frühere 

Struktur behalten (Taf. XXIX Fig. 4). Zu dieser Zeit unterscheiden 

sich diese letzteren in ihrer Grösse gar nicht von den Sporenmutter- 

zellen. Also beginnt bei Plagiochasma, wie bei Corsinia, die Re- 

ductionsteilung schon dann, wenn die Zellen des sporogenen Kom- 

plexes untereinander noch zu einem dichten Gewebe verbunden 

sind. Weiterhin teilen sich die Zellen des sporogenen Komplexes 

nicht mehr, sondern vergrössern sich bloss an Umfang; die Elateren- 

mutterzellen ziehen sich in die Länge, die Sporenmutterzellen ver- 

grüssern sich an Umfang, die in ihnen befindlichen Kerne ver- 

grössern sich ebenfalls stark, wobei die Synapsis allmälig sich zu 

entwirren beginnt. In diesem Stadium erscheinen die Kerne vollkom- 

men durchsichtig, im Innern sieht man bloss einen scharf abgegrenz- 

ten Nucleolus und ein zartes, schwach gefärbtes, etwas seitlich 

liegendes Chromatinnetz (Taf. XXIX Fig. 5). 

Bald darnach beginnen die Sporenmutterzellen und die Elateren- 

mutterzellen sich von einander abzusondern. Diese Absonderung 

erfolgt in der: Weise, dass der Inhalt der einen und der andern 

Zellen sich von der Wand leicht abhebt und um sich herum eine 

neue Wand bildet (Taf. XXIX fig. 6—8; im fig. 6 ist die Elatere im 

Durchschnitt dargestellt). Dabei erfolgt kaum eine eigentliche Ver- 
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kleinerung des Zellenumfangs; die Ablösung des Protoplasts vor 

der Wand rührt wahrscheinlich davon, dass die Sporogonwand zu 

dieser Zeit schneller wüchst als die Zellen des sporogenen Kom- 

plexes, wodurch die abgrenzenden Wände sich dehnen und die 

Protoplaste sich von ihnen loslösen. Die ursprünglichen Wande 

bleiben einige Zeit bestehen, aber bald zerfliessen sie und verschwin- 

den. Von diesem Momente an beginnt die Kapselwand stark zu 

wachsen, in Folge dessen die Kapsel sich stark vergrössert und die 

Sporen- und Elaterenmutterzellen in ihr frei liegen. Die einen wie 

die andern fahren in ihrem Wachstum fort: die Sporenmutterzellen 

runden sich ab und gewinnen an Umfang, die Elaterenmutterzellen 

ziehen sich stark in die Länge. Die Sporenmutterzelle erscheint zu 

dieser Zeit (Taf. XXIX fig. 9) als eine runde Zelle (41,7—48,6 y), 

die mit einer ziemlieh dicken Wand bekleidet ist; ihr Inhalt besteht 

aus dichtem Protoplasma und in einem in ihrem Zentrum liegenden 

grossen Kerne (18—20 y). Das Protoplasma vacuolisiert auf Mikro- 

tomschnitten, an lebenden Zellen kann man darin zahlreiche Tropfen 

Oeles bemerken, welches bei der Ueberführung des Materials in Pa- 

rafin durch Xylol in letzterem aufgelöst wird. Der Kern ist sehr 

gross, aber erstaunlich arm an Inhalt: in ihm sieht man noch 

ziemlich scharf den Nucleolus und ein sehr 'zartes, dünnes, sehr 

schwach Farbe annehmendes Chromatinnetz. Der Kern befindet sich 

zu dieser Zeit im Stadium der Prophase. Die obenerwühnte Armut 

an Inhalt des Kernes, bei seinem grossen Umfange erschwert be- 

deutend die Gewinnung einer guten Färbung, welche Schwierigkeit 

noch dadurch vermehrt wird, dass das den Kern umgebende Proto- 

plasma im Gegenteil sich durch Dichtigkeit und durch die Fähigkeit 

gierig Farbe aufnehmen ausgezeichnet. Bald darauf beginnt der 

Kern der Sporenmutterzelle sich zu teilen. Die Metaphase dieser 

Teilung ist auf fig. 10 Taf. XXIX dargestellt. Zwischenstadien zwischen 

diesem und dem auf fig. 9 (Taf.) dargestellten gelang es nicht zu 

beobachten. Die Spindel bei der Teilung des Kernes der Sporen- 

mutterzelle ist sehr lang und schmal, von normalen Form; ihre 
schmalen Enden sind dureh ‘Anhäufung von dichtem Protoplasma 

bedeckt, ven dem sie oft gänzlich verdeckt werden, in Folge dessen 

die Spindel auf den ersten Blick an den Enden erweitert zu sein 

scheint, ähnlich der Spindel bei Corsinia. Bei genauerer Beobachtung 

Jedoch kann man sehen, dass sie eine normale Form hat. Die am 
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Aequator der Spindel ligenden Chromosome sind sehr klein, was 

mit der Armut des Kernes an Chromatin zusammenhängt. Trotz ihrer 

kugelförmigen, zur Zählung sehr bequemen Gestalt ist es unmöglich 

ihre Anzahl genau zu bestimmen, eben wegen ihrer Kleinheit und 

zur Zahlung unbequemer Anordnung. Man kann ihrer 7—8 zählen, 

die wahrscheinliche Anzahl ist 7. Bei der Vergleichung des geschil- 

derten Stadiums der Teilung mit den entsprechenden Teilungsstadien 

des Kernes in den Sporogonzellen (Taf. fig. XXIX 12—13) ist klar zu 

ersehen, dass in den letzteren die Anzahl der Chromosome ungefähr 

zweimal grösser ist: hier kann man ihrer etwa 14— 16 zählen. Also er- 

folgt auch hier im Momente der Teilung des Sporenmutterzellekernes 

eine Reduetion der Anzahl der Chromosome, wie es für zahlreiche 

Objekte bezeugt ist. Auf fig.'11 ist die Anaphase derselben Teilung 

dargestellt; eine dunkle körnige Linie in der Mitte der Spindel 

deutet die Ebene der zukünftigen Teilung der Mutterzelle an. Fig. 14 

zeigt das Ende der ersten Teilung des Sporenmutterzellenkernes. 

Zwischen den Kernen befindet sich eine doppelte dunkle, körnige 

Linie, die die Lage einer von den Ebenen anzeigt, in welcher die 

Teilung der Mutterzelle in Sporen erfolgt. Eine wirkliche Wand, 

wie es bei Corsinia und Riceia der Fall ist, bildet sich hier nicht, 

sondern es entsteht ein Spalt oder Ritze im Protoplasma; das diese 
Ritze umgebende Plasma hat eine körnige Struktur und hat die 

Fühigkeit stark Farbe anzunehmen, daher die doppelte dunkle Linie 

in der Mitte der Mutterzelle. Dass wir es hier wirklich mit einer 

Ritze im Plasma zu tun haben, und nicht mit einer Wand, sieht 

man deutlich an schlecht fixierten Mutterzellen; in Folge des Zu- 

sammenschrumpfens des Inhalts gehen die Ränder der Ritze aus- 

einander und man kann dann sehen, dass zwischen ihnen keine Wand 
existiert (Taf. XXIX fig. 17, wo eine solche Ritze nach der zweiten 

Teilung dargestellt ist.). Auf die erste Teilung des Sporenmutter- 

zellenkernes folgt bald die zweite (Taf. XXIX fig..15). Die Ebenen der- 

Figuren dieser Teilung stehen senkrecht zu einander und zugleich 

senkrecht zur Ebene der esten Teilung. Die Spindel hat hier die 

normale Form. Als Resultat dieser Teilung bilden sich im Proto- 

plasma der Mutterzelle neue Spalte, die sich dem ersten anfügen 

(Taf. XXIX fig. 16; hier sieht man zwei Spaltlinien, die Ebene des drit- 
ten fällt mit der Ebene der Zeichnung zusammen). Nach dieser Teilung 

beginnen die Spalte sich zu vergrössern und gelangen bald an die 
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Mutterzellenwand, deren Inhalt sie auf diese Weise in vier Teile 

teilen —die zukünftigen Sporen. Diese Teile liegen an den Ecken 

eines Tetraeders; ein jeder von ihnen enthält je einen Kern, ihr 

Protoplasma ist vacuoliesirt mit einer grossen Menge Oeles, das 

nur an lebenden Zellen ersichtlich ist. Nachdem der Inhalt. der 

Mutterzelle in vier Teile zerfallen ist, bekleidet sich ein jeder von 

den letzteren mit einer anfangs dünnen, aber allmälig sich ver- 

dickenden Wand; auf diese Weise entsteht eine Tetrade, die in 

eine gemeisame Wand,—die Mutterzellenwand—eingeschlossen ist 

(Taf. XXIX fig. 19). Die jungen Sporen wachsen und entwickeln an 

sieh eine dicke Wand; in Folge ihres Wachstums dehnt sich die sie 

umschliessende Wand aus, platzt endlich und gleitet von der Tetrade 

herab, deren Sporen auf diese Weise frei werden (Taf. XXIX fig. 20). 

Die von den Sporen abgeworfenen Wünde zerfliessen sehr bald und 

geben das Material zur Bildung der Sporenwünde. Ausserdem ist 
in diesem Entwickelungstadium des Sporogons—dem Stadium der 

Sporenwandbildung—der Hohlraum des Sporogons mit einer Flüssig- 

keit angefüllt, die mit Fixierungsflüssigkeiten einen körnigen Nieder- 

schla® bildet, der an mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten deut- 

lich zu unterscheiden ist. 

Die reifen Sporen von Plagiochasma rupestre und Pl. italieum 

sind von gleicher Form, von ziemlicher Grösse und haben Wände 

von komplizierter Struktur. Im Längsschnitte ist die Spore in ihren 

Umrissen oval, im Querschnitte dreieckig (Taf. XXIX fig. 21— 22). Ihr 

Inhalt besteht aus dichtem, stark vacuolisierten Protoplasma und 

einem Kerne von der für Plagiochasma typischen Struktur. In le- 

benden Sporen sind grosse Menge von Oeltropfen bemerkbar. Aus- 

serdem kann man bei manchen Sporen im Protoplasma kleine dunkel- 

gefärbte Körperchen von länglicher Form sehen, wahrscheinlich 

Leueoplaste. Die Sporenwand ist, wie bemerkt, kompliziert; sie 

besteht aus drei Schichten, von denen die äusserste doppelt ist. 

Die innerste, diinne und farblose Schicht liegt eng an den Inhalt 

an und besteht aus Cellulose; CIZnS gibt mit ihr eine deutliche 

Reaction. Die zweite Wand ist dieht und ziemlich dick, und von 

dunkelbraunen Farbe, sowie die äusserste. Die letztere besteht aus 

zwei Schichten: 1) einer inneren, von dünnen, wellenförmigen, an- 

einander anliegenden Schuppen gebildet, eng an die zweite Wand 

angeschmiegt; 2) einer äusseren, von den übrigen abstehenden und 
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charakteristische Auswüchse an der Oberfläche der Spore bilden- 

den ‘). Diese Schicht ist braun und von körniger Struktur. 

Die reifen Sporen in der Kapsel sind mit Elateren untermischt, 

die zur Zeit der Sporenreife auch vollständig entwickelt sind 

(Fig. 15). Nach der Absonderung der Sporenmutterzellen von den 

Elaterenmutterzellen wachsen letztere hauptsächtlich in die Länge, 

in dem sie sich nur unbedeutend verdicken. Ungefähr zur Zeit der 

ersten Teilung erreichen sie ihre volle Länge. Ihr his jetzt dichtes 

und kompaktes Protoplasma wird vocuolisiert, wobei die Vacuolen 

mit grosser Regelmässigkeit längs der Zelle in einer Reihe angeord- 

net sind (Taf. XXIX fig. 23). In der Mitte der Zelle liegt ein grosser 

Kern. Bald bilden sieh an der inneren Oberfläche der Wand spiral- 

förmige Verdickungen, mit deren Enwickelung der Inhalt immer gerin- 

ger wird und endlich ganz verschwindet. Die vollständig entwickelte 

Elatere erscheint als eine abgestorbene Zelle, obwohl man die Reste 
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Fig. 16. Vergr. 140. 

ihres Inhalts noch einige Zeit nach der volligen Entwickelung der 

Sporenwünde beobachten kann. Die Elatere stellt eine lange 

unregelmässig gekrummte Zelle dar; an der inneren Oberfläche 

ihrer Wand befinden sich drei spiralförmig gewundenen Streifen, die 

an den Enden in einander übergehen; an der einen Seite der Elatere 

(man kann diese Seite die innere nennen) verfliessen die Spiralen 

in einander und bilden einen ununterbrochenen verdickten, längs 

der Elatere sich hinziehenden Streifen (Taf. XXIX fig. 24). 

Das reife Sporogon besteht aus einer grossen ovalen Kapsel und 

einem kleinen Fusse, der in des Gewebe des Carpocephalums ver- 

senkt ist und in diesem Stadium bloss zur Befestigung des Sporogons 

dient. Die Wand des Sporogons ist einschichtig, bloss der Gipfel 

der Kapsel besteht aus mehreren Gewebeschichten; hier bildet sich 

der Deckel (fig. 16). Von dem Calyptra bleibt zu dieser Zeit entweder 

1) Vergl. Leitgeb. Ueber Bau und Entwicklung einiger Sporen. Ber. d. D. 

Bot. Ges. I, 1883. 
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nichts mehr übrig, oder nur dünne dursichtige Stückchen des Ge- 

webes an der Basis der Kapsel. Calyptra bei Plagiochasma zeigt 

überhaupt keine starke Entwicklung und spielt im Leben des Spo- 
rogons keine bemerkenswerte Rolle. In jungen Stadien (fig. 5—13) 

besteht sie aus 3—4 Zellenschichten; nach dem Beginne des stär- 

keren Wachstums der Kapsel wird die Calyptra immer kleiner, und 

um die Zeit der Tetradenbildung platzt sie und verschwindet 
allmälig. Also liest das erwachsene Sporogon frei in der Höhlung 

des Carpocephalums, bloss mit einer Hülle verhüllt. 

Es erübrigt einige Worte über die Ernährung des Sporogons zu 

sagen. In den jungen Stadien ist seine Ernährung zweifellos 

heterotroph. Dies geht. klar hervor aus der charakteristischen Ent- 

wickelung des Fusses des Sporogons, welcher sich in das Gewebe 

des Carpocephalums einnistet; und die anliegenden Zellen verdrängt, 

sowie auch aus den unteren Fusszeilen von typischer Form, die an 

Plasma sehr reich sind und grosse Kerne enthalten. Der Fuss wirkt 

zu dieser Zeit als Haustorium. In spatären Stadien ernährt sich 

das Sporogon wenigstens zum Teil autotroph, da die Wand des 

Sporogons grün wird—es bilden sich darin zahlreiche Chlorophyll- 

körner—und ebenso auch der Fuss grün wird. Ausserdem findet 

sich eine geringe Menge von Chlorophyllkórnern auch in den Ela- 

terenmutterzellen. Die Reaktion mit Fehlingscher Flüssigkeit zeigt 

zu dieser Zeit eine grosse Menge von Glycose in den Zellen der 

Wand und des Fusses, und zur Zeit der Absonderung der Sporen 

aus der Tetrade eine grosse Menge davon auch im Kapselraume. 

Die Elateren, im Gegensatz zu den sterilen Zellen der Corsinia, 

spielen, wie es scheint, keine leitende Rolle, da ihre Absonderung 

sehr früh erfolgt. Gegen ihre leitende Funktion spricht auch der 

Charakter ihres Inhalts. 

Wie aus dem oben Gesagten ersichtlich, unterscheidet sich nach 

der Entwickelung des Sporogons das Plagiochasma scharf von der 

Riccia und erinnert stark an die Fegatella. Bei dieser letzteren, 

ebenso wie bei Plagiochasma, wird die Eizelle durch die ersten 

Wände nieht in Quadranten, später Octante, abgeteilt, sondern in 

vier übereinander liegende Zellen-Etagen. Unter den Marchantiales 

sind die zwei genannten Arten bis jetzt die einzigen Repräsentanten 

mit der Entwickelungsgeschichte nach dem zweiten Typus. Hierher 

ist, wie es scheint, auch die Reboulia zu zählen; einige Berechti- 

9 = 
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sung dazu gibt die Zeichnung В. Douin's im seinem Werke: Le 

sporophyte chez les Hepatiques 1). 

Weiter nähert das Plagiochasma der Fegattella der Umstand, 

dass bei beiden Formen die sterilen Zellen (die Elaterenmutter- 

zellen) mit den Sporonenmutterzellen völlig gleichwertig sind, was 
weder bei Marchantia noch bei Corsinia vorkommt. Inwieweit jedoch 

die erwähnten Aenlichkeitszüge eine phylogenetische Verwandschaft 

darstellen, und inwieweit die Entwickelungsgeschiehte des Sporogons 

überhaupt als Kriterium zur Annahme einer phylogenetischen Ver- 

wandschaft bei den Lebermoosen dienen kann, müssen weitere 

Forschungen zeigen, da die bisherigen Ergebnisse dazu bei weitem 

nicht ausreichen. . . . 

Moscau. 

Labor. d. Bot. Gartens Januar 1913. 

d. K. Univers. 

Erklärung der Abbildungen. 

are le RN 

Alle Abbildungen sind mit der Zeichenkammera nach Abbe K. Zeiss und 

comps. oc. und apochr. Leitz’s ausgefertigt; Fig. 1—7, 9, 11, 14—19, 23—4 

comp. oc. und apochr. 2 mm.; fig. S, 10, 12, 13—6 comp. oc. und apochr. 

2 mm.; fig. 21, 22, 246 comp. oc. und apochr. 4 mm. 

Plagiochasma rupestre. 

Fig. 1.  Befruchtete Eizelle. Vergr. 575. 

» .2. Zelle aus jungen nicht differenziertem Embryo. Vergr. 575. 

aie! ЗЕ Zelle des Haustoriums. Vergr. 575. 

SU. Ae Beginn der Differenzierung im sporogenen Komplexe. Synapsis der 

Sporenmutterzellekernes. Vergr. 575. 

Plagiochasma italicum. 

UNICO Weitere Diffirenzierung im sporogenen Komplexe. Das Wachsen 

der Sporenmutterzellen und Verlängerung der sterilen Zellen. 

Verer.4970. 

» 6, 7. Absonderung der Sporenmutterzellen von den sterilen Zellen. 

Vergr. 575. 

IN ON Sporenmutterzelle vor der Absonderung. Vergr. 520. 

1) Revue gen. de Botanique 1912, p. 103. 

TEN 
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Plagiochasma rupestre. 

Sporenmutterzelle. Vergr. 575. 

Metaphase der ersten Teilung des Sporenmutterzellenkernes. 

Vergr. 820. 

Anaphase der ersten Teilung. Vergr. 575. 

. Teilung der Kerne in den Sporogonzellen. Vergr. 820. 

Telephase der ersten Teilung. Verer. 575. 

. Zweite Teilung des Sporenmutterzellenkernes. Vergr. 575. 

Spalt im Protoplasma der Sporenmutterzellen, entstanden nach der 

zweiten Teilung und in Folge des Zusammenschrumpfes des Proto- 

plasma erweitert. Vergr. 575. 

. Tetraden. Vergr. 575. 

Tetrade nach Abwerfung der gemeinsamen Wand. Vergr. 258. 

. Spore im Quer- und Längsschnitt. Vergr. 382. 

Mittelteil einer jungen Elatere mit Kern und  Protoplasma. 

Vergr. 575. 

Elatere. Vergr. 382. 

Alle Zeichnungen im Texte sind von Plagiochasma rupestre genommen, mit 

Ausnahme von fig. 14, die von Pl. italicum anfertigt ist. Fig. 8, 10—14 sind 

teilweise schematisiert; fig. 2, 3, 13, 15, 16 sind zur Hälfte verkleinert. 

9% 



Meteorologische Beobachtungen in Moskau 
im Jahre 1913. 

Von 

Prof. Dr. Ernst Leyst. 

Die im November 1892 begonnene neue Serie von Beobachtungen 

an der Moskauer Universität wurde in bisheriger Weise fortgeführt. 

und unter der unmittelbaren Leitung meines Assistenten Privat- 

Docenten Mag. A. A. Speransky wurden sie von den Assisten Herren 

S. Bastamow, W. Chanewsky, W. Prischlezow, W. Witkewitsch und stud. 

geogr. phys. Nauwow ausgeführt und bearbeitet. Bei den directen Beob- 

achtungen wurden diese Herren von dem Gehülfen Kotlow unterstützt. 
Die  Beobachtungstermine für directe Beobachtungen aller Ele- 

mente waren 7" a. m., ]" p. m. und 9" p. m. nach mittlerer Moskauer 
Localzeit. Die Coordinaten des Beobachtungsplatzes betragen: 

55" 45' geographische Breite, 

37*34' östliche Länge von Greenwich 

156 Meter Seehöhe. 

Das Instrumentarium des meteorologischen Observatoriums wurde 

durch mehrere neue Instrumente vermehrt, von denen ein Colorimeter 

von Fuess für Bestimmung der Farben des Himmels an verschiedenen 

Stellen bei beliebiger Höhe und Azimuth besonders zu erwähnen ist, 
doch wurden neue, täglich auszuführende Beobachtungen nicht ein- 

geführt. Die magnetischen Variations-Beobachtungen mussten ein- 

gestellt werden, weil die electrischen Bahnen in solche Nähe geführt 

wurden, dass eine Function des Magnetographen nur für Lehrzwecke 

statthaft war. Im April wurden die seismischen Instrumente auf die 

Dauer einer gründlichen Reparatur der Seismographen ausser 

Function gesetzt, da sie mehr als zehn Jahre in Thätigkeit waren 

und verschiedene Theile in Folge Abnutzung erneuert werden mussten. 

Luftdruck. 

Die Registrierungen eines grossen Aneroid-Barographen ergaben 

folgende Stundenmittel für die einzelnen Monate. 
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Täglicher Gang des Luftdrucks im Jahre 1913. 

700 mm. + 

Г | | E | a | T "ms T REC: | 

: | я | 
zs | m MEM s E EM — | ou STUNDEN. M ı = | See ala | ep Е 

: 3 e S ее 3 5 & | = РП: | 
ae | ENT stel tub ое SM 

e al 1° | 
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43.849.947.8/43.9 | | 
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5 , (50.8445.8/44.449.6/47.3/43.3 42.0/48.3 48 746.7144 5 38 
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о 45.7|44.7 49.8 47 443.4 42.3 48.5 48.8 47.0 44.638.9. 
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12 , . |50.745.6 44 849.8 47.7 43.5 42.5 48.7 48.647.0 44. 788.8 46. 
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Diese Stundenmittel ergeben die nachstehenden Monatsmittel, denen 

die normalen Luftdruckwerthe der einzelnen Monate beigefügt sind 

und ebenso die Abweichungen der ersteren von den letzteren: 

1913. Normal. Abweichung. 

Januar... 5 Фо 2 749 Tomm. —-1.3 mm. 

Februar 4. 46, 46.0 , 0.1, , 

Marz. coy xe а, 48.9; —4.6 „ 

Aprile ии, > 45.4 „ 415 „ 

Maid ade P И 41:19:19 —0.2 , 

Juni nt ode UPS RU AU —1.1 , 

Julie A nec ger 44.4 , —2.1 

August." 2) O8: Y 45.8  , =F2.9 3, 

September . . 48.8 „ AE pl SERT. m 

October) $5.08 46:87, 48.8. „ —2.0 

November. . . 44.8 „ T —2.4 , 

December do Зо 432077 —9.5 , 

Jahresmittel , . 746.0 mm. 747.2 mm. —1.2 mm. 

Das Jahresmittel steht um 1.2 mm. unter dem normalen Luft- 

druck. Der Märzmonat hat einen Mittelwerth, der um 4.6 mm. 

niedriger ist, als der Normalwerth und in dieser Beziehung ebenso ab- 

weichend ist, wie der April des vorhergehenden Jahres. Ganz besonders 

auffallend ist der aussergewöhnlich niedrige Luftdruck im December, 

der um 9.5 mm. unter dem Normalwerth dieses Monats stand. 

In allen Jahren, von denen stündliche Werthe vorliegen, seit 1892, 

hat der December keinen so niedrigen Luftdruck gehabt, wie im 

Jahre 1913. Der niedrigste bisher beobachtete Decemberwerth war 

im Jahre 1898 und der betrug 740.8 mm., also war er um 

2.3 mm. höher, als der vorliegende. Wenn man erwägt, dass der 

mittlere Luftdruck im December 1903 den Betrag von 757.1 mm. 

erreichte und um 18.6 mm. im Monatsmittel höher stand, als im 

December 1913, so ersieht man, wie stark der December 1913 ab- 

weichend ist. 
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In den einzelnen Monaten erreichten die extremen Werthe und 

die Monatsamplituden nachfolgende Werthe: 

Maxima. Minima. Differenz. 

Samide mob mu Tro D mm 34.0 mm. 

Bebruar ie 2040060] 60 12 DAS At SS) QU. 

LEHE en Te Ne PT) MILL т. 3020017 

April ao 303, DS ey 

Mai . 9940), 36.6 „ I ditus 

Juni . DOM 2050 de 29 DUE 

Juli . A118 > SG 2, 16.2), 

Nusust 2.2. NAD Diners DO eui dr dira us 

September . . . 63.9 ., О. Dad 

October обр. 25.5 5 DAC 

November 0215. 00100171 DONS DUAL 

December . . . 52.4 , А.З Boeth 

Jahresmittel . . 758.3 mm. 731.0 mm. 27.3 mm. 

Jahresextreme .765.1 „ TUA Um DOS 

Das Jahres-Minimum mit 714.8 mm., gleichzeitig auch das December- 

Minimum, ist recht niedrig, doch gab es noch niedrigere. Im Jahre 

1902 hatten wir sogar 709.6 mm., also 5.2 mm. noch weniger. 

Auch die grosse Monats-Amplitude im December mit 37.6 mm. ist 

nicht mehr auffallend, nachdem im Vorjahr im Januar 52.5 mm. 

beobachtet wurde und der Januar 1907 sogar einen Betrag von 

56.0 mm. aufweisen konnte. Es ist nur die lange anhaltende Pe- 

riode niedrigen Luftdrucks auffallend, während äusserst niedrige 

Werthe nicht beobachtet wurden. Auch wurden keine ausnahms- 

weise hohen Werthe registriert, so dass nur die Länge der Zeit 

des Ausnahme-Luftdrucks in Betracht kommt. 

Im täglichen Gang wurden nachstehende mittlere Tages-Maxima 

und Minima und mittlere Tagesamplituden beobachtet: 
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Mittlere Tages- - | i 

1913. Maxima. Minima. . Amplituden. 

Januari c 2222 узо нию. = 74930 пил. 5.0 mm. 

Hebruar--2 . .4«949:5 -. AN par be pen 

Marz ERA RATE AQP Sian. 6:5 

April. "exse PI Lye 3.9 

Mar м oA 4o Tr 8.1] 49 
ingre NI UTEM Nec SAONE 
Jül 2-2 а ADS 9 0 
August. . 90-9557 ATOME Bar in 

September DORE TIMOR 9. E 

October! 4:4 42496 95. 49:8. 0 5.8 И 

November... 477 7, 419. 5280 

December. :.... 32:9 5 DAD 7.88% 

Jahresmittel . . 748.4 mm. 743.6 mm. 4.8 mm. 

Die Tages-Amplituden schwankten in den einzelnen Monaten in: 

den folgenden Grenzen: 

Grösster Werth. Kleinster Werth. Differenz. 

Janus IP ES RMI 1.2 mm. 11.6 mm. 

Hebruar AE VENTES SE Lets et lo RS 

Marz qc MC eSI [ops 15200525 

NG Tt de д РЖ Fh DRS BS 

Mar n emen ATARI MET 1 be ep Ga 

UNI ST N ROUE ale; (Die 

Julie So aoe ee NO NOS. ca Dean 
Ани pures So. Oma 

September... jac) 1020 5, OR Yale 

Getober ss else 0.9.45 102325 

November  08»2:5:2713:8:1 = 1:677 [2:951 

December . . .: 24:9 © EST 22319407 

Jahresmittel . . 12.4 mm. 1.1 mm. 11.3 mm. 

Jahresextreme. . 24.9 , (Rs DATA 
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Der grösste Werth für. die Tages-Amplitude mit 24.9 mm. 

ist recht hoch, wird aber beträchtlich von dem Werth im Jahre 

1905 übertroffen, denn im letztgenannten Jahr hatte der 29. Januar 

die Tages-Amplitude von 29.9 mm. 

Der Juli 1913 hat keine Tages-Amplitude von mehr, als 6.0 mm., 

was auch nicht besonders auffällt, denn das Jahr 1905 hatte auch 

nur den Werth 5.5 mm. Das Jahr 1905 ist noch nicht übertroffen 

worden, was die Tages-Amplituden des Luftdrucks anbelangt. 

Lufttemperatur. 

Im Laufe des Berichtsjahres wurden folgende wahre Temperatur- 

Monatsmittel ermittelt und zwar nach den stündlichen Werthen, 

die den Registrierungen eines grossen Thermographen entnommen 

wurden. Den Monatsmitteln sind normale Monatsmittel und die 

Abweichungen der ersteren von den letzteren beigefügt worden. 

1913. Normal. Abweichungen. 

0 0 0 
JENE MR rece —11.0 1.6 

Februar . . . —9.6 — 9.6 0.0 

Marz evo ie _ — 4.8 +-3.4 

April 57 5039.6 3.5 6.1 

Man ни «9.6 bien —2.1 

Jun: mr. Ar 16.4 — 2.0 

Juli ON MON S 189. 1206 
AUGUST в. 199 qug —1.7 

September) 32 ell .7 41.2 +0.5 

October v. us 24 4.3 —1.9 

November" — 2.4 +4.6 

December. . . —4.7 — 8.2 +3.5 

Jahresmittel . . 5°.16 30,93 +1°.23 

Für die einzelnen Stunden ergaben sich folgende Monatsmittel: 



Täglicher Gang der Lufttemperatur im Jahre 1913. 

| nome Ceuta ala]: |, So 
PRÉ аа 

м я || >99 нае 

iE ia ay Ё 9 7 —10.9 6 8 RE Sue pum doct _4063.3 

Sa 9.7 11.4 —38.0| 6.3| 5.8/10.214.5/15.3 T 

EN SX 9.8—11.7 3.3 5:8 4:7 9.114.1[15.0. 9.1.1.0) 17 ES 916 

4 ca 9.8 11.8 —8.5| 5.0| 4.1|.9.913.8/14.6| 8.8| 0.8| 1.7 —4.52.4 

РЕ 9.8 11.8 —8.7 4.6) 4.6110.2114.1114.5| 8.5| 0.7 | 1.7 | 4.62.4 

6 , — 9.9—11.8| —3.7 4.9 5.911.415.2/15.3 8.5, „0.6 07 - 4.42.8 

7 eg 9—11.8 3240 5-9 7.413.016.7 16.4 9.3 0.7: 111.89 НВ. 5 

g UU Ming. ши» 9.5 7.7| 9.414.418.3/17.8 10.4 1.5] 3:8] 9064 4. 

a оо a 9.6/10.9115.8119.7 19.4/11.9 9.1 [2:21 E9985 à 

|10 „ |—.9.6— 9.2| —0.2| 11.1112.0116.7.20.520.5|13 3 3.0 | 2.6 _a.396.4 

ne die 9.2 — 8.6 0.2] 12.9/12.5 16.7 21.2)21.5|14.2' 3.6] 3.0 —4.16.9| 

Mittag 8.7 7.6) 0.8 13 113 017.6 21.422.114.7| 4.2| 3:1 }4.27.5 

| 1*p. m. |— 8.6.— 7.5 0.8) 13.513.217 721.6 92.515.0 4.6| 3.0 4.37.6 

ва 1| 14.013.5 18 les quo dls 3 448] 3.0. 4479 

3 , 85-72 1.9) 14.3/13.9.18.1/22.0/22.815.1 4.5 | 2.8 4.779 | 

|4 , |—8s- 7.6| 0.7) 14.313.418.422.1/22.5114.8| 4.1 | 2.5 |5.07.6 

Mod ig dle eal vo 1 13.9113.3118.021.8/22.1114 0] 3.6| 2.3 5.17.2 

|6 „ |—9.2— 8.6 —0.5 12.912.5/16.7/20.7|21 .013 nt 16.6 

7 „ |— 9.2.— 8.8| —1.0, 11.4111.6 16.3/19.8/19.912.1| 2.8| 2.1 —5.26.0 

|8 , — 9.2 8.9] —1.4 10.2 10.4/15.2118 6 18.9111 7.1.2.5, 2.0 5.25.3 

9, 233 9.1, 166, 9.5 9.3114.0|17 618.311 419.1] 1.8| 5.04.9 

10 , 1 9.71-9.6| —i.9| 8.6 8.413.0h6 918.010.7 1.7 1.8 5.04.4 
1 in 8 9 9 os ] 7.5112 10.117.010. 1.5 1.8 4.94.0 

2, |-9.6—10.3 —2 5 7.3! 6.8111.6 15.4 16.5 9.8| 1.3 | 17 493.6 
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Für die Normaltemperaturen wurden nur die Beobachtungen des 

Universitäts-Observatoriums seit 1892 benutzt. 

Aus den Monatsmitteln ersieht man, dass das Friihjahr ausnehmend 

warm war, denn der April hatte eine Temperatur, die der Mai- 

Temperatur genau gleich war, während normaler Weise der Mai 

um 8°.2 wärmer sein muss. In diesem Jahr war der Mai um 2°.1 

zu kalt und der April um 6°.1 zu warm, so dass beide Monate eine 

gleiche Temperatur annahmen. Der ganze Winter 1912—1913 war 

zu warm, denn schon der November 1912 hatte eine zu hohe Tem- 

peratur. Darauf folgte der December 1912 mit einer Temperatur, 

die um 4°,9 höher war, als die normale December-Temperatur. 

Alle sechs Monate vom November 1912 bis April 1913 waren 

tagtäglich im Durchschnitt um 2*,8 zu warm. 

Am Ende des Jahres begann abermals ein warmer Winter, denn 

sehon der November und December hatten Temperaturen, die um 

4° höher, als die normalen waren und der Anfang des Jahres 1914 

hatte eine ebenso warme Witterung. Nach dem sehr niedrigen 

Luftdruck im December ist es sogar auffallend, dass der December 

keine noch grössere Abweichung der Temperatur hat. 

Die Monats-Extreme hatten folgende Werthe: 

1913. Maxima. Minima. Differenz. 
0 0 0 

Januar . 2180 —21.6 24:9 

Februar 3.0 — 27 .4 30.4 

März .. lo — 26.4 33.0 

ADI . . 02290) — 1159 23.9 

Mai . 26.1 a= (8 32:3 

Juni . 29.7 2.9 26.8 

Juli . AAT A be 21.8 

August . 28.3 TANE 1] 10.2 

September 27.6 — 2.9 30.5 

October 11.8 — 6.7 18.5 

November .. 9,9 9.7 18.6 

December .. ! 4.0 — 992.6 26.6 

Jahresmittel 1730 us 29.1 

Jahresextreme 29.7 —97 .4 51.1 
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Die Temperatur-Maxima der Sommermonate waren nicht hoch, 

so dass sehr heisse Tage nicht vorkamen. Die höchste Temperatur 

aller Sommermonate war nur 29.7, während noch im vorhergehen- 
den Sommer Temperaturen bis 35°.2 vorkamen. Dabei war aber 

der Juli mit einem Maximum vertreten, welches niedriger stand, 

als die Maxima des Juni und des August. In diesem Jahr hatte 

der Juli auch ein kleineres Maximum, als die beiden benachbarten. 

Monate. Während die Sommermonate des Jahres 1913 niedrigere 

Maxima hatten, als im Jahre 1912, waren die höchsten Tempera- 

turen anderer Monate dafür höher, so dass trotz der niedrigen 

Sommer-Maxima das Mittel der Maxima mit 17?.0 doch höher war, 

als das vorjährige, welches nur 16°.3 betrug. 

Die Minima im Februar und März waren recht niedrig und zwar 

im Februar um 2°.2 und im März um 7.0 niedriger, als die nor- 

malen. Ebenso war das Juli-Minimum um 4*.0 niedriger, als das 

normale und das Juni-Minimum um 5?.0. ! 
Die mittleren Tages.Extreme und Tages-Amplituden erreichten 

in diesem Jahre nachfolgende Beträge: 

Tesla OS 

1913. Maxima. Minima. Amplituden. 

0 0 0 
Januar. . . . — 6.6 —12.5 9.9 

Februari оо —14.5 9.9. 

Marin ees se eit 2.5 — 5.5 8.0 

April 1 sra NEA 4.1 11.3 

Mai our area: 3.6 11.7 

JUN s nee 820.0 JA 10.9 

JUAN ceps 3.9 13.2 10.7 

August s.s oo 24.0 14.2 9.8 

"September, 27.2 10:3 Tot 3.6 

October ... dell — 0.8 6.5 

November... 4.1 0.2 SD 

December. . . — 2.1 — 7.6 9.9 

Jahresmittel . 9.4 0.9 85 
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Die Amplitude der Tagescurve der Temperatur betrug dagegen: 

im anna de Te mus, 
Se Hebrügm 2. c. 4 АО MD SL 

"MORAL oes 4.9 „ September . . 6.8 

ADI cree LT о Ооо. 222 

Nana. 1 958 „ November ....1.4 

о. a December... ll 

Jahresmistel eon de 

Das Maximum der Tagescurve im Mai und das mittlere Tages- 

Maximum in diesem Monat stehen unter den entsprechenden Werthen 

vom April, woraus hervorgeht, dass der April vielmehr ein Früh- 

jahrsmonat war, als der Mai, obgleich beide Monate in diesem Jahr 

eine gleiche Mittel-Temperatur hatten. 

Die mittleren Tages-Amplituden sehwankten in den folgenden 

Grenzen: 

Tages-Amplituden der Temperatur 
d Grösster Werth. Kleinster Werth. Differenz. 

! 0 0 0 

Januar ocu cc 19.1 1.050 10:5 

iBebruan . 32... 1.0 то 15.8 

аки Sud: 15.9 BE 12.6 

TUR 19.9 3.0 14.9 

Mau oc ua 56.8 4.6 1959 
Dun. dene TOS 2.1 et 

Sum m ew eor TOU 3.8 [273 

Oreste 19.3 3.8 9.5 

September. . . . 14.7 3. 11.0 

October. (т ЛЕВ 2.6 9.2 

November 724. 2.8.1 1.2 6.9 

December . ... ., 17.8 iB 16.7 

Jahresmittel . . . 15.7 DT 13.0 
Jahresextreme . . 19.8 1 18.7 
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Im Allgemeinen haben die grössten Tages-Amplituden die Sommer- 

und Wintermonate, während Herbst und Frühjahr kleinere Werthe 

haben. Dabei entstehen die grossen Sommer-Amplituden durch 

Abweichungen nach oben, die vom Winter nach Abweichungen 

nach unten. Hohe Wärmegrade im Sommer und grosse Kälte im 

Winter vergrössern die Tages-Amplituden, während die Uebergangs- 

monate von beiden Extremen in nahezu gleicher Weise beherrscht 

werden, dafür treten aber die Extreme in kleineren Beträgen 

auf. Dieses Verhältniss wird dadurch getrübt, dass die ganze 

regelmässige Tagescurve im Sommer eine grössere Amplitude hat. 

Wenn man an der Hand dieser Ausführungen die mittleren Tages- 

Amplituden (Seite 624) in den einzelnen Monaten vergleicht, so 

findet man, dass der December und Februar diese Verhältnisse 

zeigten, der Januar aber nicht. Die Ursache liegt darin, dass die 

Tages-Maxima in diesem Monat etwas zu niedrig lagen, die 

Minima aber um einen bedeutenden Betrag zu hoch waren. Die 

Monats-Amplituden (Seite 623) zeigen im Januar dieselbe Ano- 

malie, denn in Folge des hohen Minimum ist die Differenz 

Maxima—Minima viel kleiner, als im Februar. Auch der März ist 

recht abweichend im Verhältniss zu den normalen. Wenn man aber 

hierauf die grössten. Tages-Amplituden der einzelnen Monate 

(Seite 625) betrachtet, so findet man, dass der Januar, und ebenso 

die andern Wintermonate December und Februar, den allgemei- 

nen Regeln entsprechend ebenso hohe Werthe haben, wie die 

Sommermonate. Der März und April sind hier mit grossen Beträ- 

sen vertreten und der April hat auch eine hohe mittlere Tages- 

Amplitude.» 

Nach der Tabelle Seite 623 haben nur die drei Sommermonate 

Juni, Juli und August keine Temperaturen unter 0° gehabt. waren 

also ganz frostfrei. Der Mai hatte einen stärkeren Frost, als der 

April, nämlich —6*.2 gegen —1°.9 im April. Nachdem am 27 April 

die Temperatur auf 22°.0 und am 21 April auf 21°.9 gestiegen 

war, wurde am 2 Mai das Minimum mit —6°.2 notiert. Vom 

2 April bis 29 April in 28 Tagen war nur ein einziger Tag mit 

einem Minimum unter Nullgrad und auch dieses nur —1".1. 

Die Anzahl der Frosttage erreichte in diesem Jahr 154 Tage, 

welche sich in folgender Weise vertheilten. 



a 

Januar . . . . . 29 Tage mit Minimum = 0° 
JENS) OVE UE Ay) ma u S A c LA i 

Ма aa BR. N. RD 4 » 

April и ЭР » à 

ITCRUM MN CREER te 92 TR » » 

September. 7 2 AN, " 5) 

October ey oe ROT N i 5 

November т... IL, 5 5 

December . 1110) 09280 9 » 5 

im ganzen Jahr 154 Tage mit Minimum = 0°. 

Der letzte Frühlingsfrost wurde am 15. Mai beobachtet, nachdem” 

im Jahre 1913 bereits im März 7 und im April 27 frostfreie Tage 

gewesen waren. Ebenso sprungweise trat der Herbstfrost ein. Zum 

ersten Mal im Herbst wurde am 24 September eine Temperatur 

unter Nullgrad abgelesen; nachdem im October bereits 19 Frost- 

tage gewesen waren, hatte die Zeit vom 29. October bis zum 

23. November, also fast ein Monat, nur 4 F'rosttage. 

Die frostfreie Zeit dauerte vom 16. Mai bis zum 23. September 

und währte 131 Tage. Die Anzahl der Frosttage war aber viel 

kleiner, als die normale, die 173 betrágt. Im vorhergehenden Jahre 

zählten wir 182 Frosttage, also 28 mehr, als in diesem Jahr. 

An Tagen ohne Thauwetter, also an Tagen mit einem Temperatur- 

Maximum unter Nullgrad (Eistage naeh den deutschen Anleitungen 

zur Anstellung und Berechnung meteorologischer Beobachtungen) 

zählte man im Jahre 1913: 

Januar . . . . . 27 Tage mit Maximum 0° 
Hebruar sv. opt » » 
März EL SPUR TRES ONE AN OF 5 » » » » 

October e a з e e 3 9 99 » 5 

November 

December 2%, . . 16 ; 

im ganzen Jahr 79 Tage mit Maximum = 0°. 
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Die Anzahl der Eistage war äusserst gering; im vorhergehenden 

Jahr hatten wir 105 Eistage und im Jahre 1911 sogar 111. Frei- 

lich im Jahre 1910 waren es auch nur 75 Eistage. 

Das Jahr 1913 hatte demnach 79 Eistage, wo selbst das Maxi- 

mum unter 0° stand, 75 Tage mit einem Minimum unter 0°, aber 

Maximum über 0° und 211 ohne Frost. Von diesen frostfreien 

Tagen waren 131 hintereinander in den drei Sommermonaten und 

den beiden die letzteren einschliessenden Monaten. Die übrigen 80 

frostfreien Tage waren auf die ganze Frostperiode unregelmässig 

vertheilt. В 

Im Allgemeinen ist hoher Luftdruck in den Wintermonaten von 

niedrigen Temperaturen begleitet und umgekehrt ein niedriger 

Luftdruck bringt im Winter mildes Wetter und im Sommer kaltes 

Regenwetter mit sich. Vergleicht man von diesem Gesichtspunct 

ausgehend die Abweichungen des Luftdrucks von den Normalwerthen 

mit den Temperatur-Abweichungen, so findet man, dass von den 

Wintermonaten nur der Januar einen höhern Luftdruck hatte, als 

der normale; doch die Temperatur-Abweichung hat nicht das ent- 

gegengesetzte Zeichen, sondern ist auch positiv. Die grosse positive 

Temperatur-Abweichung im November und December entspricht 

vollkommen dem niedrigen Luftdruck dieser Monate. Vom April bis 

October haben beide Abweichungen das gleiche Vorzeichen und 

hoher Luftdruck fällt mit hoher Mitteltemperatur und niedriger 

Luftdruck mit niedriger Temperatur zusammen. Der März dagegen 

hat den Wintercharacter. 

Wir wollen die Temperatur-Abweichungen der letzten Jahre im 

Zusammenhang betrachten. Man findet für den Winter im Mittel 

aus den drei Monaten December, Januar und Februar die folgenden 

Abweichungen von der Normaltemperatur: 

Winter 1907251908899 а 
RIO. > 
1909 TOO EN ee О 
2 P21 O12 TORRES eg 
о 
"mecs DESI d sr US 

OV also im Mittel .. : +0. 

C Wo 

i 



— 629 — 

Anstatt der normalen Wintertemperatur—9.6 wurde nur — 9®.1 

beobachtet. Das Frühjahr hatte folgende Abweichungen: 

Beuhyahr 4008 0... м а 
OR. à Ne S TAG 
a GO) Re и 
о 
OH Dep тт 
OS N. PASS 

also im Mittel. . . -0.7 

= 

Die Frühjahrstemperatur betrug statt —-3°.5 in den letzten sechs 

Jahren —-4°.2. Die Sommer-Temperaturen ergaben folgende Ab- 

weichungen von den vieljährigen Mitteln. P 

Sommer 190/729 tomato wb v 09.9 

и. 

а И 

> TOTO wa. и ОО 

TOI aes AN а 

\ T9129 ee ee t 0‘ 

у LP ES RARE о О hep 

also im Mittel... — 0.8 

Die Sommertemperatur war von 17°.5 auf 16°.7 zurückgegangen. 

Die Herbsttemperaturen ergaben folgende Abweichungen: 

Herbst 1907... 0.0.0.2 2.00% 0 

" 1908 MIB IR Io 2.3 

x 1909 ee аз 

LOGO REST ar Me cord 

ee WOW EEE mc 936 

EOS. el 

LS PEUR QE rH eT 

im: Mittel по. —0!2 
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Die Herbsttemperatur war von 4*.4 auf 4°.2 gesunken. Man fin- 

det demnach i 

Уре... 0 
он оО 

sommer ..... — 0.8 

о о 

Die mittlere Jahrestemperatur ist fast unverändert geblieben, 

nur hat sich die ganze Jahreseurve verschoben und zwar ist die 

wärmere Periode vom Sommer auf das Frühjahr und den Winter 

verschoben. Normaler Weise sind die Wintertemperaturen (—9°6) 

und Sommertemperaturen (4-17°.5) um 27°.1 verschieden, dadurch 

aber, dass der Winter die Temperatur —9°.1 und der Sommer 

-+16°.7 hatte ist der Unterschied auf 25°.8 zurückgegangen. Der 

Unterschied von 1°.3 beträgt 5°/, des Unterschieds zwischen Winter 
und Sommer. 

Bodentemperatur. 

An den üblichen Terminen 7" a.m., 1" p. m. und 9" p. m. wur- 
den im Sommer unter der Rasendecke und im Winter unter der 

Schneedecke in den von der Erdoberfläche an gerechneten Tiefen 

0.0 Meter, 0.2 Meter, 0.4 Meter und 0,8 Meter die Beobachtungen 

der Bodentemperatur ausgeführt. In den grösseren Tiefen 1.6 Meter, 

3.2 Meter und 4,8 Meter, wo die Tagesamplitude kleiner, als die Genau- 

igkeit der Beobachtungen ist, wurden die Ablesungen ein Mal am 

Tage, um 1" p. m. ausgeführt. An der Oberfläche, also auf dem 

Rasen und auf der Schneedecke, im Schatten der Psychrometer- 

Hütte, wurden die Beobachtungen drei Mal täglich zu den oben 

angegebenen Terminen ausgeführt. Diese Ablesungen ergaben nach- 

folgende Monatsmittel der Temperatur. 

An der Oberfläche. In der Tiefe 0.0 Meter. 
1913. acm, 1"рш. :9*p me аш Иры. 9st 

0 0 0 0 0 0 
Januar. . . —10.6 —7.9 —10.4 —].1 —1.1 —1.1 

Februar . .— 14.1 —7.2 — 11.3 —2.4 —2.4 —2.4 

März ... —5.0 —0.8 —3.9 —0.8 —0.1 —0.6 

April EE 4.6 13.3 5.7 4.9 14.0 fol 

Mara. 6.7 W323 5.9 7.0 1579 9,1 

Junk. с. - 12.2 19.0 12.2 11.8 18.0 13.9 



1^ а. m. 
Е 0 

Juli . 16.1 

August . 16.1: 

September orl 

October —0.1 

November 122 

December —5.3 

Jahresmittel . 2.6 
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An der Oberfiäche. 

1” p. m. 
0 

20.8 

20.8 

15.3 

4.8 

1.5 

9" p. m. 
In der Tiefe 0.0 Meter. 

em, 
0 

15.9 

16.0 

10.3 

1” p. m. 
0 

21.8 

22.6 

14.6 

4.9 

9" p. m. 
0 

17.9 

17.4 

11.5 

DE 

2.6 

—0.6 

6.4 

An der Oberfläche sind die Jahresmittel durchschnittlich nach 

den drei Terminen um 2°.7 niedriger, als in der Tiefe 0.0 Meter. 

Dieser Unterschied entsteht, wie man aus den einzelnen Monats- 

mitteln ersieht, durch die niedrigen Temperaturen im Winter auf 

der Schneedecke, während in der Tiefe 0.0 Meter in Folge des 

Schutzes durch die Schneedecke die Temperatur viel höher steht. 

Im Februar beträgt dieser Unterschied um 7” a. m. 11°.7. Die 
Sommermonate haben keinen genügenden Ersatz im entgegenge- 

setzten Sinn und daher sind die Jahresmittel für die Oberflüche 

niedriger, als für die Tiefe 0.0 Meter. 

Im Innern des Bodens fand man folgende Temperaturen: 

1913. 

Januar . 

Februar 

MATZ 

April . 

Mai . 

uni. 

Juli 

August . 

September 

October . 

November . 

December . 

Jahresmittel . 

Tiefe 0.2 Meter. 

7% a.m. 1} р. m. 
0 

x4 018 

— 2.8 

— 0.7 

6.1 

9.3 

12.4 

17.2 

17.9 

12.9 

4.2 

3.6 

0:8 

6.7 

9^ p. m. 
0 

— 0.9 

— 2.3 

—0.7 

6.4 

9.5 

13.4 

17.5 

18.1 

12.9 

4.2 

3.6 

0.3 

6.8 

7” a. m. 

0 
0.4 

— 0.8 

—0.5 

4.7 

8.7 

ED 

16.6 

17.1 

13.5 

5.3 

4.3 

1.2 

6.9 

Tiefe 0.4 Meter. 

1” p. m. 
0 

0.4 

esto 

—0.5 

4.7 

8.7 

9" p. m. 
0 

0.4 

—0.8 

—0.5 

5.0 

8.9 

1222 

16.8 

lucas 

Port 

5.3 

4,2 

1.2 

6.9 

3* 
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Tiefe 0.8 Meter. 1.6 Met. 3.2 Met. 4.8 Met. 

1913. аш: nem Geom. 1? p.m. Ир ро 
0 0 0 0 0 n 

Januar > Пой Той I 3.0 5.0 6.3 

Februar. . 0.7 0.7 0.7 1.9 4.1 Do 

März . 0.2 0.2 0.2 1.2 32 4.8 

April . ? 382 3.3 3.4 2.6 2.9 4.2 

Mat... m ao 7.6 15 5.9 4.3 14 

Juni eee Ose 10.6 10.6 8.7 6.1 922 

SUR D em e E e SET LA Les 14.6 14.6 11.5 149 6.4 

August. 1528 15.9 15.8 SET 10:2 8.0 

September . 14.1 14.0 14.0 16565) les 9.3 

October . . quts 1.26 7.4 9.7 10.5 9.8 

November . 5.6 5.6 55 6.7 8.6 9.1 

December . 2.9 2.9 2.9 4.7 120 8.1 

Jahresmittel 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 6.3 

Die Wärme-Verhältnisse des Bodens äussern sich am Besten in 

den grössern Tiefen und daher führen wir die Monatsmittel für 

die Tiefe 4.3 Meter für die letzten 5 Jahre an. Die Beobachtungen 

in dieser Tiefe begannen im Jahre 1908. 

1909 1910 1911 1912 1913 
0 0 0 0 0 

Januar . 559 о 6.6 6.5 6.3 

Februar oil 6.0 5.6 5.9 DEDE 

März 4.4 Bie 4.6 4.6 4.8 

April 336 4.6 3.9 4.0 429 

Mai 3.4 4.8 3.6 3.6 4.4 

Juni . A 6.0 INT ACRI 52 

Juli оО 5.8 5.8 6.4 

August . 1.4 8.6 7.4 1.3 8.0 

September 8.6 ra 8.5 8.5 9.3 

October 9.3 9.8 8.9 8.9 9.8 

November 9.0 9.1 8.4 8.4 9.1 

December 8.1 158 0 eb 73° Ви 

Jahresmittel 6.2 1.2 6.3 6.2 6.8 
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Es ist ganz erstaunlich, wie constant die einzelnen Monatsmittel 

und Jahresmittel sind. Die letzteren schwanken nur in den Grenzen 

von 1°.0. Die grössten Schwankungen findet man im Juni, wo die 

extremen Monatsmittel um 1°.9 auseinandergehen, während der 

November nur Mittelwerthe hat, die um nicht mehr, als 0°.7 ausein- 

andergehen. Die fünf Jahre ergeben für diesen Monat in Mittel 8°.8 

mit einer mittleren Abweichung von nur +-0°.3. Die beiden Jahre 

1911 und 1912 zeigen in den Mitteln vom September bis November 

drei aufeinanderfolgende Monate genau die gleiche Temperatur und 

wenn man die Detailbeobachtungen, die in jedem Jahr in extenso 

gedruckt werden, Tag für Tag durchgeht, so findet man entweder genau 

eleiche Temperaturen oder nur Unterschiede von +-0°.1. Das Ma- 

ximum tritt in allen Jahren im October ein und beträgt im Mittel 

9°.3--0°.4. Das Minimum fällt auf April oder Mai und beträgt 
im April 4*.1—-0?.3 und im Mai 4°.4=-0°,5. Die Jahresamplitude 

erreicht im Durchschnitt 5°.3 nach den Monatsmitteln, in den ein- 

zelnen Jahren schwankt sie aber in den Grenzen 5°.2 bis 5*.9 und 

beträgt im Mittel 5%.5==0°.2. In Anbetracht dieser Constanz in 

der geringen Tiefe von nur 4.8 Meter fragt man unwillkührlich, wie 

sich dazu die Jahresamplitude der Lufttemperatur verhält. Man 

findet folgende Jahresamplituden: 

Tiefe 4.8 Meter. Oberfläche. Lufttemperatur. 

0 0 0 

19097. 99 28.8 21.3 

1910 . 9.2 25.0 26.3 

1911. 9.9 30.4 30.8 

1912 - 5.9 33.8 33.0 

1915. 5.6 28.6 25.3 

Die Temperatur an der Oberfläche hatte Jahresamplituden т den 

Grenzen von 25°.0 bis 33*.8, also um 8°.8 verschieden, während 

in der Entfernung von nur 4.8 Meter die Grenzen der Schwan- 

kungen um 0°.6 auseinander lagen. 
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Die Monats-Extreme hatten folgende Werthe: 

TONS; Maxim. 

Januar . 0.4 

Februar. . 0.4 

Matz Ball 

Aprıl c. 2192 

Mai 55 2022:0 

Juni . . 24.0 

Juli 252 02€) 

August . . 23.4 

September . 25.4 

October . 1.6 

November 8.0 

December 2.8 

Jahresmittel 14.4 

Jahresextr. . 26.0 

1913. 

Januar 

Februar . 

März . 

April . 

Mai 

Juni 

Julie. 

August . 

September . 

October . 

November . 

December . 

Jahresmittel . 

Jahresextreme 

Oberfläche. Tiefe 0.0 Meter. 

Minim. Differenz. Maxim. Minim. Differenz. 

0 0 0 0 0 
— 28.7 29.1 0.2 — 3.6 3.8 

—31.3 31.7  —0.9 — 3.8 2.9 

—30.8 36.9 4.9 —3.9 8.8 

— 2.0 DONA 24.8 —0.4 DD 

— 3.6 25.6 28.4 132 21:2 

6.0 18.0 26.3 6.5 19.8 

9.8 16.2 28.2 10.9 17.3 

112.5 10.9 21.4 13.8 13.6 

— 3.9 29.3 24.1 15 22.8 

— 9.6 982 9.9 —1.3 [31552 

— 7.6 15.6 Tis} —2.5 10.3 

— 26.4 29.2 Па —2.2 9.9 

— 9.6 24.0 1522 173 13.9 

—31.3 51.3 28.4 —3.9 32.5 

Tiefe 0.2 Meter. Tiefe 0.4 Meter. 

Maxim. Minim. Differenz. Maxim. Minim. Differenz. 

0 D 0 0 0 0 
0.2 — 2.8 5.0 0.7 —0.3 1.0 

—0.9 — 3.6 2.7 —0.3 —1.5 1:2 

0.5 — 3.9 4.4 0.1 —2.0 2 

111262 01 L1 10.0 0.0 10.0 

14.3 2:53) 11.8 [225 4.8 Tent 

16.2 9.2 7.0 14.6 10.0 4.6 

20.0 14.5 558) 18.6 14.6 4.0 

19.2 15.4 3.8 18.2 15.8 2.4 

18.4 5.9 12:5 17.6 8.1 .p 9:5 

9.1 17 1.4 925 3.0 6.5 

6.3 0.4 5-9 6.2 T 4.5 

0.6 0.0 0.6 I. 0.9 0.8 

9.6 > 6.3 951 4.6 4.5 

20.0 — 3.9 23.9 18.6 —2.0 20.6 



1913. Maxim. Minim. Differenz. 

0 0 fj 

Januar 2.0 1.1 0.9 

Bebruams 02.1.1 0.3 0.8 

März . 0.3 0.1 0.2 

April . 7.5 0.2 1.3 

Mai .. 10.2 5.4 4.8 

Juni 5 11.5 9.3 DN 

J'Y SR 63 с 4.6 

August : 16.5 715.0 1.5 

September . 16.4 10.7 5.7 

October 10.8 Dr 5.6 

November . 6.6 3.9 DT 

‚ December . 3.8 2:9 1.5 

Jahresmittel . 8.6 5.4 3142) 

Jahresextreme 16.5 0.1 16.4 

Tiefe 3.2 Meter. 

2913: Maxim. Minim, Differenz. 

0 0 0 

Januar 5.4 4.6 0.8 

Februar . 4.5 STORE 

März . Вой DRG DIESE 

April Dec) 

Mai 5.1 и AE 

Juni 6.9 De le) 

Juli 9.2 10222 

Aes 100 9.3 116 
September . 14%. Oo Old: 

October . 11.3 95.18 

November . 9.4 (Ou 135 

December . 1.9 (Doa) IUUD 

Jahresmittel . 7.4 6.1 1.3 

Jahresextreme 11.4 26. 958 
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Tiefe 0.8 Meter. Tiefe 1.6 Meter. 

Maxim. Minim. 

mM EB 

gr 4 

но © om © oq w bi = OO 

5.9 

029 

Differenz 

D) 

1.0 

0.9 

0.5 

4.2 

2.4 

1.5 

9.9 

1.1 

2.9 

4.5 

1.4 

2.0 

2a 
13.5 

Tiefe 4.8 Meter. 

Maxim. 

0 

6.8 

5.9 

5.2 

4.4 

4.7 

3.8 

Mal 

8.7 

9.7 

9.8 

9.5 

8.6 

12 

Minim. 
0 

5.9 

5.2 

4.4 

4.1 

4.1 

Differenz 

0 

0.9 

0.7 

0.8 

0.3 

0.6 

DE 

1.3 

1.5 

1.0 

0.2 

0.9 

1.0 

0.9 

5-7 



— 636 — 

Die:nach der Formel Y, (7% a.m. 11" p.m. 19 р. ш.) =Т 
berechneten Jahresmittel der Temperatur betragen: 

0 
Lufttemperatur 2.0.0... 002.058 

An der Oberlläche .’.. о. 43 

In der Tiefe von 0.0 Meter. . . 7.1 

ео р бад eve 
Е Wan) 
Rr EUN О, о 
a о 
ов 
we up Ws = 

Von der Tiefe 0.0 Meter an nimmt die Temperatur ab, erreicht. 

in der Tiefe 0,2 Meter einen Werth, der um 09,5 niedriger steht, 

als an der Oberfläche, steigt in der ferneren Tiefe wieder auf 7°.0, 

um dann auf 69.8 herunter zu gehen. In diesem Jahr waren die 

obersten Schichten alle etwas würmer, als die untern, wührend in 

normaler Weise die umgekehrte Wärme-Vertheilung beobachtet wird. 

Von der Tiefe 0.8 Meter an wurde kein Frost beobachtet. In 

den Tiefen 0,2 und 0,4 Meter wurde in Herbst keine "Temperatur 

unter Nullgrad abgeleseu. Der letzte Frost trat ein: 

5. Mai in der Luft 

5. Mai an der Oberfläche. 

» 1. April in der Tiefe 0.0 Meter. 

IX Aprıly a, 5 0.2 

20 209 Ма. 

am 15. 

” 1 

EU » 

” ” 0 2 4 ” 

In der Tiefe 0.4 Meter begann die Frostperiode erst am 24 Januar. 

Im Herbst begann die Frostperiode 

am 24. September in der Luft 

ay Hey у an der Oberfläche. 

, 8. October in der Tiefe 0.0 Meter. 

Die Maxima der Temperatur betrugen im Jahre 1913 nach den 

Terminbeobachtungen, also auch für die Lufttemperatur für den Ter- 

min 1” p. m. 
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37.0 in der Luft am. . LS а 

26.0 an der Oberfläche am . 9. Juli 

28.4 in der Tiefe 0.0 Meter , 18. Mai 

20:0) 300% = 0.2 RER AR OL: 

T8564, 15 à VA OQ Jul 

I5 1. À 0.8 DA Aueust 

ee à 1.6 , . 6. September 

1A ts i 3.2 » . 20. September 

У. A 4.8 XA October: 

Das Maximum in der Tiefe 4.8 Meter im Betrage von 9°.8 wurde 

in der Zeit vom 4 bis zum 23 October alle Tage in gleichem Be- 

trage beobachtet und die mittlere Epoche für den 14. October er- 

mittelt. In gleicher Weise stand das Masimum in der Tiefe 3.2 Me- 

ter auf 11°.4 im Verlauf von 18 Tagen und die Mitte dieser Zeit 

fällt auf den 20. September. 

In Betreff der Maxima in der Luft, an der Oberfläche und in 

der Tiefe 0.0 Meter muss hervorgehoben werden, dass hier die Ein- 

trittszeiten derselben stark auseinandergehen. In der Luft war es 

am 3. Juni, während die Angaben des Thermometers auf dem Ra- 

sen ihr Maximum am 9 Juli erreichten. In der Lufttemperatur 

kommt es hier nur auf 0*.1 an, denn die Temperatur am 9. Juli 

betrug 26".9. Auf dem Rasen aber ist der Unterschied grösser, denn 

am 3. Juni, am Tage des Maximum der Lufttemperatur, zeigte das 

Thermometer auf dem Rasen nur 24°.0. In Betreff des frühen Ma- 

ximum in der Tiefe, 0.0 Meter mit 28°.4 am 18 Mai, wo das Ther- 

mometer auf dem Rasen nur 16."2 zeigte, ist zu bemerken, dass 

das Oberflächen-Thermometer ım Schatten beobachtet wird und seine 

Angabe daher mit der Lufttemperatur eher vergleichbar ist, als mit 

der Temperatur in der Tiefe 0.0 Meter beim kurzen Rasenstand 

und in der Sonne. Am 3. Juni zeigte das Thermometer in der 

Tiefe 0.0 Meter 26°.3 und am 9 Juli 28?.2. 

Die Minima hatten die folgenden Beträge und Eintrittszeiten. 

97,3 in der Luft. . . am 16. Februar. 

—31.3 an der Oberfläche „ 17. Februar. 

-— 3.9 in der Tiefe 0.0 Meter am 5. März. 

lagi e 29019 0 ый Märzi 
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2.0 in der Tiefe 0.4 Meter am 6. März. 

0.1 » » 0.8 ?) » 8. » 

0.9 ” 7 1.6 ” ” 26. ” 

DECR Burg out NO ME 
Alt 4 о eM Tmae 

Das Minimum 4°.1 in der Tiefe 4.8 Meter war constant vom 

18 April bis zum 6 Mai und wurde fiir den mittleren Tag gerechnet. 

Vergleicht man die Dauer der Fortpflanzung der Extremtemperatu- 
ren in die Tiefe, so findet man, dass das Maximum viel langsamer 

fortschreitet, als das Minimum. Von der Tiefe 0.0 bis 4.8 Meter 

geht das Minimum in 53 Tagen, das Maximum aber in 149 Tagen. 

Wenn wir von dem Werthe am 18 Mai absehen und vom 3 Juni, 

oder gar vom 9 Juli ausgehen wollen, so sind es doch 133 Tage 

oder im letzteren Falle 97 Tage, also doch fast zwei Mal so viel, 

wie beim Eintritt der Minima. Das Minimum tritt ein, wo die Er- 

wärmung anfängt vorzudringen, und das Minimum schneller in die 

Tiefe dringt; daraus geht hervor, dass die Erwärmung energischer 

im Boden vor sich geht, als die Abkühlung im Herbst. 

Die Schwankungen der Temperatur hielten sich im Jahre 1913 

in den folgenden Grenzen: 

0 

54.4 in der Luft 

51.3 an der Oberflüche 

32.3 in der Tiefe 0.0 Meter 

DS NA DO 
20.6 ” ” ” 0.4 » 

16.4 » » » 0.8 bal 

183.0,» nu ON, 
SB SI I Зы 

5.7 » » » 4.8 » 

Die Grenzen der Sehwankungen zeigen in diesem Jahr bis zur 

Tiefe 0.8 Meter eine kleinere Jahresamplitude und noch tiefer eine 
grössere Jahresamplitude, als im vorhergehenden Jahr. An der 

Oberflüche waren die Grenzen in diesem Jahr verháltnissmüssig eng, 

doch noch auffallender sind die engen Grenzen in den Tiefen 0,0 

und 0,2 Meter. Im Jahre 1910 hatten wir in der Tiefe 0.0 Meter 

42.5 und bei 0,2 Meter 31°.9. 
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Radiation. 

An den Terminen für directe Ablesungen, 7'a. m., 1" p.m. und 
9 p.m. wurden Beobachtungen an einem Schwarzkugel-Thermo- 
meter und an einem Blankkugel-Thermometer ausgeführt und diese 

ergaben die nachstehenden Monatsmittel . 

Schwarzkugel-Thermometer. 
1913 1^ a. m. р шо р в. Monats-Maxim. 

uu mU Ayo ei ag 2 
Februar . . . — 9.9 1.5 — 8.9 17.7 

Marzo s ood o 1,6 13.4 — 2.0 29.0 

Aprik ir 9.7 29.9 7.6 42.0 

Mais ea: 14.6 29.8 1.6 48.0 

JUN ere 20.7 32.1 12.3 46.7 

Juli. un 23.9 39.2 15.8 50.2 

August... s. 20.3 38.1 16.8 47.3 

September . . 10.1 25.5 10.3 43.0 

October . . . 0.4 11.8 1.1 26.8 

November . . . 1.3 4.4 1.4 12.4 

December . . . — 4.2 — 2.1 — 5.5 10.5 

Jahresmittel . . 6.3 17.9 4.0 = 

Blankkugel-Thermometer . 
1913. Tha mox 1^ p.m. Эра. 

0 0 0 

Januar. 0. 0 1022 — 7.0 —8.9 

Februar .:. . — 9.5 — 4.2 ae 

März оо 5.4 —2.0 

April us о nel Ole И 

Ma Во o 107 от 
JUNI uo I4. 2922 12.4 

Jule ae. e 1185 26.7 15.9 в. 

Aucustp МЗ 28.3 16.8 
September . . 9T 18.8 10.3 

October aus 0.1 cur: 1.1 

November . . 1.3 3.3 1.4 

December . . —4.3 — 3.7:., —9.5, 

Jahresmittel . i 4.3 17.459 20 
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Schwarzkugel-Thermometer minus 

1913. Lufttemperatur. Blankkugel-Thermometer. 

тат. 1" p.m. 9* p. m. та. ш р m Эр. 

Januar 0.007 (009.008. 190.3 —0.0 2:24 EMI 
Bebruar? 77.2 221297002920 0.2 0.1 5.7 —0:1 

Е о 9a 0.6 8.0 0.0 
April в 198 DE MO 

Mai: s ue 16.60: 17 De 10.1 —0.1 

JUNE ci ie em 1440017 6.0 8.9 —0.1 

Juli a ner d19706: 8 — 158 Dat 8.5- —0.1 

Auguste moe soe Los ele 3.0 9.8 0.0 

September. . 0.35 10.5 —1.1 1.0 6.7 0.0 

October . . . —0.3 lee —1.0 35] 4.7 0.0 

November . . —0,5 1.4 —0.4 - 0.0 121 0.0 

December . . 0.2 2:2) —0.5 0.1 1:6: 0.0 

Jáhresmittel . 2.8 10.3 — 0.9 2.0 6.5 0.0 

Das Jahres-Maximum der Ablesungen am Schwarzkugel-Thermo- 

meter betrug in diesem Jahr 50°.2 und fiel auf den Julimonat. 

Der Unterschied zwischen der Lufttemperatur und den Angaben 

des Blankkugel-Thermometers um 1^" p. m. beträgt im Jahresmittel 

398 und erreicht in den Sommermonaten grosse Beträge die im 

April 6°.3 und im Mai 6°.5 erreichen, im Juni, Juli und August 
zwischen 5 und 6*" schwanken; offenbar kann das Blankkugel- 

Thermometer die Temperatur der das Sehwarzkugel-Thermometer 

umgebenden Luft nicht angeben. 

Luft-Feuchtigkeit. 

Die mittleren Stundenwerthe der absoluten Feuchtigkeit hatten im 

Jahre 1913 die nachfolgenden Beträge. 



= 
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Absolute Feuchtigkeit in Millimetern. 1913. 

ti а 2 ph 5 E d 

| Se lee ete beeen. 

| Se aee PAu (asst e pn ue 
| Маш. .|2.2| 2.0 3.6| 5.6, 5.2. 8.1]11.5111.7) 8.8) 4.6] 4.9) 3.25.9. 

à | 029.0 35) 5.6 5.1 8.1/11.2111.4| 8.2 4.6) 4.9 3.95.8. 

ge 2.2) 2.0] 3.5 5.5 5.0 8.0]11.011.3 8.0 4.5 4.9 3.25.8. 

т, 2.2| 1.9 3.4 5.3 5.0) 8.010.8111.0| 7.9 4.5| 4.9 3.96.7. 

ML m 2.2 2.0 3 5.3 5.0 8.2111.011.0) 7.8| 4.5| 4.9 3.25.7. 

o. 2.2 2.0 3 3 5.3 5.2| 8.511.4|11.4| 7.9 4.5| 4.9| 3.95.8 

a. 122 2.0 3.3 5.4| 5.3 8.6111.6111.6 8.1| 4.6 4.9 3.25.9 

во | 2.2) 2.0 3.4 5.5 5.4 8.811.811.7 8.3) 4.7] 5.0) 3.26.0 

2 2 1 EXE EIE 5-8 8.8/12.1111.9| 8.6 4.8] 5.0 3.26.1 

uo bu | 2.9) 2.2) 3.4 5.6 5.1| 8.7111.8j11.9| 8.8| 4.9) 5.1| 3.26.1 

Wa, 2.31 9.3 3.4| 5.5| 5.0! 8.7.11.6/12.0| 8.8 5.0) 5.2 3.96.1 

| Mittag 2.31 2.3 3.5 5.6| 5.0| 8.6111.5111.9) 8.7| 5.0| 5.2 3.90.1. 

pm | 2.3) 2.3] 8.4| 5.5] 4.9| 8 7|11.5|11.8| 96 5.0] 5.1 3.16.0. 

Nord 2.3) 2.4 3.5 5.6 5.0 8.7/1.411.9) 8.7) 5.0| 5.1| 3.1.1, 

3 | 2.3 2.4 3.4] 5.5).5.0) 8 711.811 9| 8.6 5.0 5.0 3.06.1. 

MEN 2.3jle.3hi3.dl 5:5] 5.0 8.711.511 9| 8.4 5.0 4.9 3.06.0 | 

5. | 2.3] 2.3) 3415.4 5.1 8.7111-7112.0] 84 4949 3.06.0 | 

E12) 2.21 3.4| 5.4 5.0] 8.611.7111-9) 8.6| 5.0| 4.9) 3.08-0 | 

ge. | 2.3 2.3| 3.5| 5.4 5.0 8.811.9/112.2| 8.7 4.9 4.9] 3.06.1. 

8 „ [2.32.3 3.6 5.5| 5.1| 8.6,12.0/12.3| 8.7| 4.9 4.8) 3.06.1 | 

9. , | 2.3) 2.3] 3.6 5.7| 5.4 8.7112.3112.5| 8.7) 4.8 4.8 3-16-2 | 

(D AS 2.3| 2.2) 3.5| 5.7| 5.4| 8.812.2/12.3| 8.5| 4.7| 4.9) 3.16.1 | 

Mm 5 23,22) 3.50.6 0.4 8.719 012.3] 8.4 47 4,9 3.16.1 

13 ,  (|8.8|23.2| 3.5 5.6 5.4 8.61.7119 8.2 4.6| 4.9| 3.26.0 
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Aus den vorstehenden Stundenwerthen wurden die nachste- 

henden wahren Monatsmittel abgeleitet; diesen Werthen wurden 

die normalen beigefügt und die Abweichungen der ersteren von 

den letzteren abgeleitet. | 

1913. Normal. Abweichung. 

January. 2... №3 mm. 2.1 mm 0.2 mm. 

Februar bit Big Ver. DL 0 

Marz ое: DIESER (DATE 

April . DID A M 1.05% 

Maik. RT eg NE Iss 

Juni» Е о OS CRE JTE le 

Juli a TE Re es lo. Var 
Augustus allg 105. lias 

September . . 84 , TREE Os 

October e fon Auge! Su c — 06 , 

Navember.: 2.4 0.5.0.5 SE 1.2.85 

December, sa, DAC TS 0:575 

Jahresmittel ... 6.0 mm. 5.8 mm. 0.2 mm. 

Die diesjährigen Abweichungen der absoluten Feuchtigkeit von 

. den vieljährigen Mitteln haben im Mai einen grossen negativen 

Werth und im Juni hat die Abweichung denselben negativen Sinn, 

doch der Betrag der Abweichung ist zwei Mal geringer. Die geringe 

absolute Feuchtigkeit dieser beiden Monate ist eine directe Folge 

der niedrigen Temperatur dieser Monate, die um 2.°1, resp. 2°.0 

unter der Normaltemperatur stand.—Der hohe Novemberwerth, der 

um 1.2 mm. oder um 24°/, den Normalwerth überschreitet, ist durch 
‚ die hohe November-Temperatur bedingt. Auch die Monate März 
. und April hatten hohe Temperaturen und die vorstehende Tabelle 
zeigt auch eine grosse absolute Feachtigkeit, doch nicht in dem 

Maasse, wie man es nach der Temperatur-Abweichung im März 

(+ 6°.1) erwarten konnte. 
Die Monats-Extreme und deren Unterschiede hatten in diesem 

Jahre die nachstehenden Beträge. 



NEN 
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HOT Maxima. Minima. Differenz. 

Januar. WH hee oo mm: 0.4 mm. 4.7 mm. 

Nebruar оо. Vase AN 

Mar Mn er UM Onno se Dw па 

PADS DUOC > ВО SB UE 

Mae uk) 9890 5 Zu RR To 

Super TR D ue 127018 

DIES ERN RUM ua D Deae DOM 62 

AUSSER N 2 OT ONE 90 , AE 

September ; . . 13.2 , В 9.8: 5 

October’ 07 „neu 92, a 6.8 , 

November . . . 81 , во 6120. 5 

December“. 215285 OG) os OA Me 

Jahresmittel . . 10.4 mm. 2.8 mm. 7.6 mm. 

Jahresextreme . 17.7 „ DEAN, 1723207 

Die mittleren Tages-Extreme betrugen: 

1913. ее 
Maxima. Minima. Amplituden. 

За... 2.8 mm. 1.8 mm. 1.0 тм. 

Hebruare 30. 0 08 258. OR Mar 

IMarzp nA DO one 

RDA. ae Caen pot à d ou N 
Mans wit. Mag equa DD 

И. к. we s adie gs DANTUR 

UN Ney a eu ese ana dO SOLE 

JE USA PESE AT AGAR lo. LOM er. 28. 

September . . . 9.6, dad se Diu 

October Da an HAS Tr 9.0 ka RI, 

November he o BI. dO N l'os 

December, 42 d De Soe Dey aa Le Sis 

Jahresmittel . . | 7.0 mm. 5.0 mm. 2.0 mm. 
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Das Jahres-Minimum mit 0.4 mm. ist in den gewöhnlichen Gren- 

zen der Minima in Moskau; das Jahres-Maximum hingegen ist 

klein, denn im Jahre 1906 hatten wir 22.7 mm. Das gegentheilige 

Extrem mit 15.6 mm., welches im Jahre 1904 beobachtet wurde, 

steht dem diesjährigen Maximum viel näher, als das hohe Maximum 
vom Jahre 1906. 

Die Grenzen der Tagesamplituden hatten in den einzelnen Mo- 

naten dieses Jahres die nachfolgenden Werthe. 

Tagesamplitude. 

dia Grüsste. Kleinste. Differenz. 

Januar сн Эш, 0.2 mm. 3.3 mm. 

Kebruart 2... 2203078: NRZ 2.808 

Marz. Bee and, DR 3 D 

ADEL e Е 0:92 45242 

Mau uet ue oW M ME VO 3.8205 

JUNI SE Se 1020 BE ne Lil 49 , 

diee ie eee ey ey NES #4. 39. 

Я ово 4.6. А Зе 

September . — 5404.0. 0:625 Biel 

Octoher те. ви 23:82 > (sce 3.0288 

November wu daro (DAS 3910709 

December — 2.202352, 042.055 nt 

Jahresmittel. . . 4.2 mm. 0.7 mm. 3.5 mm 

Jahresextreme . 60. 0320 BE 5 

Die mittleren Tages-Extreme und die Tagesamplituden und die 

Schwankungsgrenzen der letzteren haben keine aussergewöhnlichen 

Werthe. 

Die relative Feuchtigkeit nach den Registrierungen eines grossen 

Haarhygrographen ergab die nachstehenden Mittelwerthe für die 

einzelnen Monate und für die einzelnen Stunden. 
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Relative Feuchtigkeit in Procenten der Sättigung. 

Jahr 1913. 

— | 
у y | 

RE E г | 

| ee le 
Siundend Ms s c Pine: E a | 3 ale |. 

| Ed S Eq eme qM EXE Sy red es BS ee 
= Es c >= S 3 =| =) D © © D c 

ae areas pretio по lan 

[oni Je — eo © Qo B Qo D = -1 OC = (de) — eo e co — eo > eo — eo = (we) Qo 

eo © =a CD 

Y Me] bo eo © oo (dE) -1 (op) (en =] -1 

- [ep] 

[0 0) — [09.0] co eo (=>) de) Em eo m eo > Qo > 

10 | | | 
lil , | 90 86 | 69 | 54| 46 | 59 | 63 | 64 | 72 | 81 | 88 | 88 № 
| Mittag | 89 | 83 | 67 | 51 | 44 | 58 | 61 61 | 69 | 78 | 86 | 88 10 

1* p.m.| 89 | 82 | 66 | 49 | 43 | 58 | 61 | 59 | 66 | 77 | 86 | 88 ko | 

» | 91 85 | 69 | 47 | 45 | 58 | 61 | 62 | 69 | 80 | 87 | 89 70 | 
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Die wahren Monatsmittel nebst ihren Abweichungen von den 

vieljährigen hatten folgende Beträge in Procenten der Sättigung. 

1913. Normal. Abweichung. 

Januar, vo ee ONU 86°/, 5%, 
Februar | 2. 8.2887 83 4 

Mürz- oc cUm 80 — 3 

April gc ree, mod 74 —10 

Mais 22. ka. gare DO 67 — 9 

Juni. e re el 69 2 

dulce Ec И il 4 

Ausustre 2.0. eL 48 tt — 2 

September . . . 80 80 0 

(October! Mi №155 $3 wo 
November s. 29. 5889 87 2 

December auc, 20:00:89 87 2 

Jahresmittel . . . 78.4°/, SE —0.3°/, 

Die extremen Werthe betrugen in den einzelnen Monaten: 

1913. Maxima. Minima. Differenz. 

January he 99% RoR 22% 
Februart 38. 2. 396 53 43 

März ad... our 89 f 35 62 

April on 6 19 fil 

Mai Pu vec SEDI. 20 77 

un Lara ME qutm. 33 64 . 

JUL eee et eee 35 60 

Augusto a. 996 30 66 

September . . . 100 35 65 

October 32..,2..2100 44 56 

November. . . . 98 67 31 

December ! с. 98 12 26 

Jahresmittel . . . 97%, 43°), 54%), 

Jahresextreme . . 100 19 81 
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Alle drei Frühlingsmonate des Jahres 1913 waren zu trocken. 

Der April hatte eine um 10°/, und der Mai um 9%, geringere re- 

lative Feuchtigkeit, als nach den vieljährigen Mittelwerthen erwartet 

werden konnte. Diese Werthe der relativen Feuchtigkeit harmonieren 

nicht ganz mit denen der absoluten, denn der März und April 

zeichneten sich gerade durch eine grosse absolute Feuchtigkeit aus 

und nur der Mai hatte neben der geringen relativen Feuchtigkeit 

auch eine geringe absolute und zu der beobachteten von 5.1 mm. 

hätte man noch zwei Fünftel dieses Quantums hinzufügen müssen, 
um auf den Normalwerth zu kommen. Die geringe relative Feuch- 

tigkeit im Màrz und April, trotz hoher absoluten, erklärt sich durch 

die anormal hohe Temperatur dieser Monate. Der Mai dagegen 

hatte bei niedriger Temperatur und kleiner absoluter Feuchtigkeit 

eine kleine relative Feuchtigkeit, die bis 20°/, herunterging. Der 

April hatte ein Minimum von 19*/, doch im Mai war das mittlere 
Tages-Minimum um 7°/, niedriger, als im April und betrug im 

Mittel aller Maitage 37?/,. Die mittleren Tages-Maxima, Tages- 

Minima und Tages-Extreme hatten in den einzelnen Monaten fol- 

gende Werthe: | 

T a g e s- 
1913. 

Maxima. Minima. Amplituden. 

Januar. .. о. 95% 86°/, QU 

Hebruar 3). 8, 93 78 15 

Mdpzh 3,15. рые. imb OD 60 32 

А, ei 1080 44 41 

M Ne So 37 45 
Eu 0 090 49 41 
ор. nr 98 53 40 

но. 114902 54 38 

September... . . ‘93 | de de d 

October 242 95 70 25 

November .. . . 94 81 13 

December... . . 93 84 9 

Jahresmittel .. . 91%, 63°/, Da 

Apt 
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Die extremen Werthe der Tages-Amplituden der relativen Feuchtig- 

keit hatten in den einzelnen Monaten die nachfolgenden Beträge. 

1913. OUR ee | Differenz, 

Januar; 1.902496 218% DU 16°), 

Nebruar to 20.02.95 2 33 

Marz UNDO 15 2 

ADEM co E eek OD 14 48 

Marta ae eee 21 71592 

JURA net Ace oS 2 56 

Juin yee 490009 11 48 

August; 2 4. ^64 18 46 

September 51 6 49 

October... . . 4.46 D 44 

November "4122 7 15 

December 122 2 2 

Jahresmittel |. . 47%), 8°/, 39°/, 

Jahresextreme. . 73 2 en: 

Eine Tagesamplitude von 73°/,, wie sie am 12. Mai dieses Jahres 

beobachtet wurde, ist eine Seltenheit, die in zehn Jahren ein Mal 

vorkommt. Die grösste Tagesamplitude wurde im April 1904 beob- 

achtet und in allen späteren Jahren kam dieselbe nicht über 71°, 

hinaus; im Jahre 1908 betrug sie nur 61°/,. Die kleinste Amplitude 

ist fast alle zwei Jahre mit 0°/, notiert worden, so dass der Mi- 

nimalwerth 2°, in diesem Jahr nicht wegen der Kleinheit auffällt, 

sondern eher durch den zu grossen Werth, da in den letzten 15 

Jahren das Jahresminimum nur mit 0°/, oder 1°/, verzeichnet 

wurde. 

Am 12 Mai dieses Jahres fiel die relative Feuchtigkeit von 6” a. m. 
bis 7" a. m. um 20°), (von 78°/, auf 58°/,) und von 7" a. m. bis 
8” a, m. um fernere 20°/,, auf 38%,. 
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Bewölkung. 

Um die Vergleichbarkeit der geschätzten Angaben der Bewölkung 

mit andern Stationen Russlands zu wahren, sind die Beobachtungen 

in alter Weise für das ganze Himmelsgewölbe vom Beobachtungs- 

platz aus an den üblichen drei Terminen 7" a. m., 1" p. m. und 

9" p. m. ausgeführt worden, obgleich unsere Beobachter die Mängel 

dieser Schátzungsweise nach meiner Abhandlung „Ueber Schätzung 

der Bewólkungsgrade* in diesem Bulletin, 1906, № 3 и 4 genau 

kennen und sich Mühe geben mussten, die Schätzungen, unabhängig 

vom besseren Wissen, in üblicher Weise vorzunehmen. Diese Schät- 

zungen ergaben für die einzelnen Termine in den Monatsmitteln 

die nachfolgenden Werthe, die nachstehend mit den vieljährigen 

verglichen werden. 

1913. 7a.m. Шр.ш. 9р.ш. Mitte. Normal. A 

iGO:  ... . 90 9.0 8.5 8.8 TT —1.1 

Mehruar 60r . (7.4 od Goll 1.4 6.9 --0.5 

Пи сы. vu 85 7.5 5.5 71.8 6.4 —-0.8 

April". OO 5.8 4.7 9.3 5.8 —0.5 

uU 6.4 6.7 5.9 6.3 5.4 +0.9 
Mani. 63 7.9 5.9 6.7 5.3 A 
He e OD Owe 6.0 6.1 4.9 —1.2 

И ИВ 6.6 5.9 6.6 5.4 +1.2 

September . . ' 7.6 8.0 6.6 7.4 5.8 --1.6 

October «2 . .. 9T 8.0 6.8 1.6 7.1 —-0.5 

November. . . 9.6 9.8 9.6 Dail 8.5 —1.2 

December. . . 9.0 9.0 8.6 8.9 8.1 —- 0.8 

Jahresmittel . . 7.5 aa 6.8 183 6.4 -L0.9 

Nur der April hatte eine Bewölkung, die kleiner war, als die 

normale, dagegen hatten alle übrigen Monate eine zu grosse mittlere 

Bewölkung. Die Vertheilung der Tage mit verschiedenen Bewöl- 

kungsgraden ergab das folgende Bild. 
Q 
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1913. Wokken- Hoitere. Mittel.  Trübe. d 

Me c E Qc 0.5: он а 3 

Januar 1 2 7 22 20 

Februar el 2 11 15 „ie 

Marz nun ee den qe T 1 16 14 9 

April Jis rods, ala 6 16 5 

Maa se qud aC NEUES 1 20 5 

Jun. aa AUR 1 18 11 4 
SOULE p M RES 1 22 2 

AUS ME Au e 2 17 12 2 

September. . sw gs N 13 16 6 

October. eee 3 11 17 13 

November. . .. 2 0— — 1 29 20 

December... ..; . ... — — 9 22 16 

Jahr... 0 sa: NO 20 162 183 115 

Miinter ec E I D 4 Dat 59 49 

Fruhling 5 20 eo Se 8 53 3l 19 

Sommer. м 20 4 57 all 8 

Herbst Se. ero. cm dM 4 25 62 39 

In dem Bericht für das Jahr 1905 (dieses Bulletin für 1905 № 4, 

Seite 339) wurden zehnjährige Mittelwerthe für die Anzahl der 

Tage mit den verschiedenen Bewölkungsgraden mitgetheilt. Da jetzt 

18 Jahre dieser Zusammenstellung vorliegen, so wurden diese 

Werthe neu berechnet und diese Berechnung ergab für die Jahres- 

zeiten nach den 18 Jahren (1896 bis 1913) die folgende Anzahl 

von Tagen. iu | 
Summe 

der Bewöl- Winter. Frühling. Sommer, Herbst. Jahr. 
kung. Re 

Wolkenlose . . . 0 IT. 4.46.5 5 
Heitere 2503, 5 05 3.3 10.2 1.8 5..4 26.7 

ct” 

Maec; 

| 
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Summe 
der Bewöl- Winter. Frühling. Sommer. Herbst. Jahr. 

kung. 

Mittlere ga... . 6-—24,,.22.9% 38.8 50.9 30.3. 1439 
ir 1.25 30 04.0. 420 333 53 198.0 
Ganmetcibe. = °° 30°) 580 3278. ‘18.07 44.4 | 159.9 

Diese 18-jährigen Mittelwerthe weichen von den zehnjährigen nur 

wenig ab. Die Grade 0 bis 5 ergeben Unterschiede von 0.1 bis 

1.8 Tag, dagegen die Anzahl der ganz trüben ist im Sommer um 

1.3 Tag grösser und in den übrigen Jahreszeiten um 1.4 bis 3.8 

Tage kleiner geworden. Das Jahr 1913 hat im Winter weniger 

trübe und ganztrübe Tage gehabt, als nach dem Durchschnitt er- 

wartet worden konnte. Dieselben Verhältnisse zeigten sich auch 

im Frühling, wobei die mittlere Bewölkung vorherrschte. Im Som- 

mer des Jahres 1913 waren die heiteren Tage selten: und fast 

ebenso selten waren die ganz trüben. Die ganz trüben Tage treffen 

im Durchschnitt 9 Mal so häufig ein, wie die wolkenlosen und 

2 Mal so oft, wie die heiteren. Dieses gegenseitige Verhältnis traf 

auch im Jahre 1913 ein, doch waren beide Grade so wenig ver- 

treten, wie in keinem der vorhergehenden Jahre. 

In der Jahressumme waren die wolkenlosen Tage nur in der 

halben Anzahl vertreten, auch die Anzahl der ganz trüben war um 

38 Tage unter der normalen, dagegen waren die Tage mit mittlerer 

Bewölkung stärker vertreten, als im Durchschnitt aller 18 Jahre. 

Dauer des Sonnenscheins. 

Die Dauer des Sonnenscheins wurde nach einem Campbell-Stokes- 

Sunshine-Recorder, der auf dem Thurm aufgestellt ist, nach den 

wahren Sonnenstunden ermittelt und ergab für die einzelnen Mo- 

nate die nachfolgenden Summen: 



| | | : EE 
E В | | | 5 MET m 
ES = | | Ac = NE | 

Bae Sa eel we ee Bea. dee Le Е 
= и ES 
D ERES be ale = |< n |o deus 

в в | | | | 
| 4— 5a.m м: T5 19 

5-6. | 20 90; 192| 100; 20 | 352 

6-9. 60 144 156 161| 9% | 613 

728, | а: 25|) 111) 178] 162 181] 118} 21) 5105 | 792 | 

So | 15] 0| 184) 204 173| 171) 180 81) 52) | 1086 

D s 29| 107, 208| 231] 168 193| 154 104 75| 3 3 1275 

10—11 , | 6| 44 119 218| 223| 155 197 178| 119| 81| 13, 15 1368 

11—12 , | 26| 74| 132| 912 201| 148| 185| 175| 115 99| 25| 20 1412 | 

0— 1p.m 29 79) 144 224 990) 143 167 191 120 104| 23 29 1472 

, | 38| 79| 136] 207, 192 163| 171| 188 126 110| 10 | 

23, | 31) 68| 142| 192 198] 158| 167 170 116| 96 11) 91358 

3— 4, || 11) 49| 131| 179) 190| 149| 169| 155|. 83. 70| 4| | 1190 

4— 8 , | | 2| 44| 129| 173 136) 158| 138) 48| 8| | 836 

бб 49 170] 129 147] 90 2 | 587 | 
| || | | | | | 

Carlee dle | 15| 126] 122 .93| 11 367 

Ва | as | 10 
Ale И I | | 

HN | Bar: 
Summe |141| 440 1040| 2008 2544 2125 2274| 1810 941 700 89 10514217 

| : | | | 
/ 

Das Jahr 1912 hatte auffallend wenig Sonnenschein, besonders 

die beiden letzten Monate. Diese Periode triiben Wetters setzte 

sich fort auch in diesem Jahr und der Januar und selbst der 

Februar hatten Summen der Sonnenschein-Stunden, die niedriger, 

als die normalen waren. Dafiir war im April und Mai sehr viel 

Sonnenschein, der im April die Lufttemperatur auf 6°,1 tiber die 
normale brachte, doch im Mai war dieselbe um 2°,1 unter der no- 
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malen, obgleich dieser Monat viel Sonnenschein hatte, doch der- 

selbe war mit kalten NNE verbunden. 

1913 Anzahl der Tage mit Mittlere Dauer des 
Sonnenschein. Sonnenscheins. 

omnim ore 5 Tage 2.8 Stunden 

Tolruüam 24 mte. VE Tote Ju 5 

Binz ms NAT DURAS. 9f - 

April . "Ho WHO DE (etl À 

Mo Sur. à RENE 98 MT. 9.1 и 

Juni О. ВТР. 8.5 = 

Juli tele Oi, e UK. 1.6 5 

Aususte hs Va vu c WO Gs 6.0 i? 

Sepkember «ac age) ee 4.7 à 

Wetoben ven el so, 4.2 E 

November’... ı Su 1.1 x 

December . . . . Th aeo 1.5 ^ 

Jahr, . -,. . 285: Tage 6.05 Stunden. 

Im Mittel der Jahre 1906 bis 1913 hat das Jahr 227 Tage mit 

mehr oder weniger Sonnenschein; demnach ist die Anzahl solcher 

Tage in diesem Jahr nahezu normal. Das vorige Jahr hatte 202 

Tage und das Jahr 1911 hatte 256 Tage, so dass die Grenzen sehr 
weite sind. Auch die mittlere Dauer des Sonnenscheins für einen 

Sonnenschein-Tag ist nach dem Jahresmittel ganz normal. Die 

einzelnen Monate zeigen betrüchtliehe Abweichungen von den mehr- 

jührigen Werthen, wie z. B. April und November, von denen der 

erste zu viel und der letzte zu wenig Sonnenschein pro Tag auf- 

zuweisen hat. Beide Monate haben viel zu hohe Mittel-Temperaturen; 

der April in Folge des anhaltenden Sonnenscheins, der November 

dank dem geringen Sonnenschein und der häufigen Bewölkung, die 

in den Wintermonaten von verhältnissmässig hohen Temperaturen 

begleitet werden. 

Niederschlag. 

Die Registrierungen der Regen- und Sehneefälle mit den Hell- 

mann’schen selbstregistrirenden Instrumenten ergaben folgende 

Quantitäten für die einzelnen Stunden: 
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Niederschlag (Einheit — 0,1 mm.). 

" Ее 5 
Stunden. = Е E = = = = E = = 5 5 E 

CIS SEPT CISCO LA 4h) OUT S E 

О 6 230-91 14 7 310 32 1125 28 32 209 
1— 2 11 13:22 15 7 27-:58 10. .8.28 20 9 
2—3 14 15 133 10 3 26 020 9.5. 11.31 ASP 
3— 414 14 14d 291^ 1.184. 11. 2327 98M 3850919 
4—5 26. 14 4 11 0 48 118 0 1024 49.36 340 
5—6 18 879.6 3 49 "46 -L8- 13.27 им 
6 790 214 6 12 48 "T2 -51- 10 21 "41-95 30 
7-5 81 476 9 14 60 65 13° ТЫ So 
Seo a 70 o ais HORIS 17 277 
90—10 14 14. 3 6 10 78 126 40 54 15. 19997800 

102211. 6 16° 2 5 06.60 94 6 ЮО 
11 —19"5"15 08 26 . 4195 ^ $9 -4- ‘410 31 591 300 

p. m. 

Ei 9198 7 J^ 75! 80 oc 7397739 148 aa ME 
] 305 os tUe QUI a CS SOS qoot И Om 
2-2 9^9 19 0 39 11.15 119 15. 10 21- 30 во 
3 4 9 11 6 30° 11 19, 5.299 46 17 55 25 I9 
A= 514 13 13.14 9, 24 131 1:30 13 245^ bop 20078 
5— 611, .10.. 80:.-3.., 25.35 118. 88 20.31 00 3053 
6716. dT 24.112 Hu 28.745: 50,11. Se NOIRE 
8 Oe 15 28 9 24 18 517 10 20 173 
3 — 915 99:98 12 89. 7.02 1718 19:34 190 988 208 
9100331276152 16 21 1722 28 17 160 

10 —11 37715. 931102 Mig rg 1997 oio oon ВЫ 
11—1210-24 19.14 3923" 4 393 "4 26 24 91 of 919 

Diese Registrierungen ergaben folgende Monatssummen, denen 

zum Vergleich die Angaben der russischen Regenmesser zum Ver- 

gleich beigefügt sind. Die Ablesungs-Termine für beide Instrumente 

sind verschieden und daher stimmen die einzelnen Monate nicht 

ganz überein. Die Termine für die Registrierung laufen von 0" a. m. 
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bis 12° p. m. für den meteorologischen Tag; für die directen 
‚Messungen mit den Regenmessern 7” a. m. bis 7" à.m. des 
m^ Tages. | Oi i 

Russischer ^ Hellmann'sche NAT Abweichung von 
1913. Regenmesser. Apparate. Normalen. :! 

Januar : . . 28.01] mm. 28.2mm.  238.66mm. — 0.5 mm. 
Rehrmand a 33.4 mol 3905 ni 22:8 "S "ed MO GE 
Mana. 0.33.3. | 3491 29.8 , HB gru 
Ann oral 34.604 ЗИ р asian , N 
Mama. 0251212400 21.0 , 49.011, BONN 
ee... 97:3... 87.0 à Op) 45. bull 
Ju... . 125.8 a 136400 70.0 , 55 Si 
Musust -". . 8l.0 ; SI-0 о a 
September. . 33.0 „ 33:00, № ESSAY] SE 

Ueber 9 1 51:31, Dira oe О 
November . . 66.9 , 66.5. 30 Du --27.41. „ 

December . . 82.6 , Boum 39.5 , ар > 

Jahres-Summe 688.7 mm. 688.5 mm. — 533.2 mm. -+155.5 mm. 

Um die Veränderlichkeit der Niederschlagsmenge zu veranschau- 

lichen, führen wir die Jahressummen nachstehend an und zwar 

von 1902 an, für welche Zeit die Niederschläge mit den Hell- 

mann’schen Apparaten registriert wurden. 

1902 Niederschlags-Summe . 653.4 mm. 

19037. 5 » г. 52410. 

1904 i oa, 
1905 ; 2160318. | cj 
1906 is MS TET AT ST En 

1907 2 JE DOORM Gi: 

1908 5 TO DOMI OS 

1900 о in 68:0 qur 
1910 GNO ] 1.006854 07155 

1921427 guseMioW п’ 433.3100] 
1912 a non) 
1913 E 688,7, 
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Die extremen Werthe sind: 777.7 mm. und 433.3 mm. Das 

Jahr 1913 neigt sich mehr zu den regenreichen, doch ist die Ab- 

weichung vom normalen Werth nicht so gross, wie oben ange- 

geben, denn die normale Summe 533.2 mm. entspricht nicht den 
letzten zwölf Jahren, die eine mittlere Summe von 633 mm. haben, 

also um volle 100 mm. mehr. In Anbetracht der regenreicheren 

Gegenwart ist die Abweichung vom Normalwerth nicht 155 mm., 

sondern nur 55 mm. 

Die nach der Grösse der in 24 Stunden gefallenen Nieder- 

schlagsmenge geordnete Anzahl der Niederschlagstage betrug im 

Jahre 1913: j 

mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. Ueber 

1913. Von: 0.1 120 2 3.0 4.0 5.0 10.0 mm. 

bis: 0.9 1.9 2.9 3.9 4.9 9.9 19.9 20.0: 

Januar . . . 13 D —  — 1 2 — — 

Februar . 6 3 3 1 4 — — — 

März . 9 2 1 2 1 2 — = 

April . 3 2 — 1 1 — — 1 

Mais pis wurd 3 —  — 1 — 1 — 

Juni 7 4 1 1 — 3 2 1 

Juli 4 3 — 3 — 5 3 1 

August . 2 2 1 2 3 1 1 1 

September 4 1 1 3 — 1 1 — 

October la 2, 9 OU quA E Yo ce 
November . . 7 5 5 1 — 2 2 — 

December . . 10 5 2 2) 1 9 1 — 

Jahres-Summe82 37 17 18 13 21 13 4 

Vor 10 Jahren habe ich eine Zusammenstellung der Anzahl der 

Tage mit Niederschlag in den angegebenen Grenzen mitgetheilt und 

nachstehend stelle ich, in Fortsetzung derselben, diese Angaben 

für die letzten zehn Jahre zusammen. 



Tage mit Niederschlag: 

über 20 

Imm Jahr. : 
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193 200 186 

t- oO 

с & 

101 90 

30 39 

20 29 

DOE Cp 

9 9 

20/5 21 

ote) 

2 A 

209 216 191 180 186 

Sys 
80 82 

37 37 

DUT 

15 18 

S 1e 

20 . 21 

14 13 

2 v4 

204 205 

Aus diesen Werthen findet man folgende Mittel, denen die pro- 

centischen Verhältnisse dieser Reihe beigefügt sind, wie auch diese 

Procente der früheren Jahre nach Seite 419 vom Jahrgange 1904. 

20107 

& 

Qv À c) WY = 

S © © ee © 

29 

0.1 mm. bis. 

Ueber 20 mm. . . 

Summe . 

19. 

Do m © 

co À © 

Mittel 1904—1913. 

Tage. In Procenten. Jahre. 

LM 

Sr Oe CO EI RON 

0 

41*/, 
16 

1l 

11 

Altere. 

39 

17 

11 

© 

m 

EM Og» bo © 

07 
10 

Zunächst ist dieser Tabelle zu. entnehmen, dass auch kurze Reihen 

eine gute Uebereinstimmung geben und um nicht mehr, als 1°/, 
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verschieden sind, mit Ausnahme der Menge 0.1 bis 0.9 mm. Es 

ist eine bemerkenswerthe Constanz dieser Werthe, die sich hier in 

den Mitteln äussert. In den einzelnen Jahren zeigen sich beträcht- 
liche Unterschiede, wie z. B. 1906 und 1907, denn im Jahre 1906 

hatten: von 186 Tagen 48 eine Niederschlags-Quantität von mehr 

als 5.0 mm., also 26°/,, und im Jahre 1907 hatten mehr als 

5.0 mm. 30 Tage von 209 Niederschlagstagen, also nur 14*/,. 

Das Jahr 1906 hatte also 

bei 186 Niederschlagstagen und 777.7 mm. Niederschlag 26°, 

starke Regen. Das Jahr 1907: 

bei 209 Tagen 530.1 mm. Niederschlag und 14"/, starke Regen. 

Das Jahr 1907 hatte demnach häufigen meist schwachen Niederschlag, 

1906 dagegen seltenen aber starken. 

Das Jahr 1913 hat fast normale Verhältnisse, nur die Menge 

2.0 bis 2.9 mm. hatte weniger Tage, und die Quantitüt, 1.0 bis 

1.9 mm. mehr Tage als im vieljáhrigen Mittel. 

Die grösste an einem Tage gemessene Niederschlags-Quantität 

betrug in diesem Jahr: 

1913. 

Januar cuc 2.20 2 84mm: 

Rehnaa ei а. 

MATZ x ute tiat e ЗО 

ое, 
Maine coca ms AA 

unl wor Mel str Pisco ae 

UL er uen ATUM 209 

Augustis c9. ae 9 ek 99. uS 

Septemberg. 3... 0... „2.5, klar 

Bctoben ar url. 10 

November 2.955 ое, 

December ле. 29.2 on, 

Jahres-Maximum .. . . 33.3 mm. 
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Nach der Form der Niederschläge hatten wir die folgende Anzahl 
von Tagen. 

| 1913. see 2 Schnee. Graupeln. Hagel. Nebel. 

Januar an... cA 21 —- — 3 

Rhebrüome 2. 1.2017 17 1 — 3 

Mino (CORDON ERRANT br 13 — — 3 

ATOMS 8 1 — — — 

Mets 19 5 o == = 
De Sor ps oi a = == 1 — 

«nlsi NE Lait 19 — — — à 

Амин, 118 — — 1 4 

September»... 11 — — = 8 

October 20 8 2 — 9 

November . . . 22 12 1 — i 

December . . 26 24 2 — 10 

Palen, 200 5 101 8 2 50 

In diesem Jahr waren sehr viele Nebeltage, besonders im Ver- 

hältniss zu.den beiden vorhergehenden, die nur 24 resp. 28 Ne- 

beltage hatten. Doch das Jahr 1910 hatte 53 Nebeltage und auf 

den December fielen 10 Tage, ebenso wie im Berichtsjahre. 
An anderen Hydrometeoren wurden notiert: 

Thau: April 8, Mai 9, Juni 8, Juli 20, August 9, September 12 

und Oetober 1 Mal; im Ganzen 67 Mal. 

Reif: Januar 9, Februar 12, März 9, April 2, September 3, 

October 9 und December 4 Mal; im Ganzen 48 Mal. 

Rauhfrost: nur 1 Mal im December. 

Glatteis: 2 Mal im December. 

Eisnadeln wurden nicht notiert. 

Schneegestöber: Januar 4, Februar 6, März 2 und December 6 

Mal; im Ganzen 18 Mal. 

Leichte Schneeflocken, die nur 0.0 mm. Niederschlag lieferten, 

und daher nicht zu den Schneetagen gezählt werden, wurden im 

Januar 4 Mal und im Februar 3 Mal beobachtet. 

Eisregen wurde 1 Mal im December bemerkt. 
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Alle diese Hydrometeore, wie auch die optischen Erscheinungen, 

werden mehr oder weniger beilàufig notiert; ob der Beobachter sie 

bemerkt oder nicht, hängt davon ab, ob er sich von andern Ar- 

beiten frei machen kann oder in den Nachtstunden sich der Nacht- 

ruhe entzieht. Bis zum Morgentermin 7^ a. m. ist der leichte 
Thau bereits verdunstet, wenn es ein trockner Sommermonat ist, 

dagegen kann er sich noch am Morgentermin bemerkbar machen, 

wenn er in einem Herbstmonate fällt, wo der Sonnenaufgang nahe 

dem Beobachtungsmoment liegt. Die 12 Thaufälleim September mögen 

einen kleineren Wasserwerth haben, als die 8 Fälle im Juni. Der 

Juli hatte 19 Regentage und dabei 20 Thaufälle, mithin hatten 

8 Tage sowohl Thau, als auch Regen und dessenungeachtet hatte 

der Heliograph 30 Tage mit Sonnenschein registriert. Ein starker 

Thaufall kann ebenso leicht 0.1 mm. Wasser im Regenmesser ansam- 

meln, wie wenige Regentropfen und es erfordert ein beständiges 

Wachehalten, will man alle Hydrometeore notieren. 

Höhenrauch möge hier erwähnt werden, obgleich er nicht zu den 

Hydrometeoren gehört und eher auf Dürre schliessen lässt. Er wurde 

im Juni 1 Mal und im Juli 2 Mal notiert. 

Die Schneedecke hatte am 1 Januar 1913 eine Mächtigkeit von 

29 em. und diese stieg zum Ende des Monats auf 47 em. Im. Feb- 

ruar ging sie mit geringen Schwankungen auf 56 cm. herauf und 

betrug in Monatsmitteln 

Januar . 3 

Februar are =, оО 

Im März ging die Mächtigkeit von 54 cm., die noch am 6 März 

notiert wurde, zum 26 März auf lem. herunter und vom 27 März 

an war keine Schneedecke vorhanden. Die Schneefälle im April 

und bis zum 15 Mai vermochten keine Schneedecke zu bilden. Die 

Herbstschneefälle begannen am 10 October, doch bis zum 17 De- 

cember wurde eine Dicke von 10 cm. noch nicht erreicht. Vom 

10 October bis zum 30 November wurde eine Schneedecke an 

15 Tagen notiert, doch immer weniger als 10 cm. dick. Die Schnee- 

fälle am 17 December brachten die Dicke der Schneedecke auf 

16 em. und allmählig wuchs sie bis zum 28 December auf 32 em. : 

Zum letzten December schmolz sie auf 25 em. zussammen. 
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Richtung und Stärke des Windes. 

Die Aufzeichnungen des Anemographen Sprung—Fuess in der 

Höhe von 30 Metern über dem Erdboden ergaben für die drei 

üblichen Termine 7" a. m., 1" und 9” p. m. die folgende Anzahl 

der einzelnen Richtungen des Windes. 

Häufigkeit der Windrichtungen. 

LM Dan | 
i S Sol Ф | 

= |3 Е ЕЕ! 
SEM Sl pores 2 MEME E и = 
> Е! чо SES 2c 

| | | | 
| | | | | 

R2 u В 1|—| 39 

NNE |15 7| 2| 4| 16 ze Rug rea 
| | | 

| One | alle | ent KT NAS 
| | 

ENE Bee aa on a Mad 

E uu od cadem. Au ero oa BELLES 

BER a bunk Bl т 

би 70 

sem. LES DES dis NU MUCH ORUM RP eh ат 41 | 
| | 

S aeos coro qz Man ouo con ee 

SU. Sls deo eoa aol 37]. 9. ON Ds 
' | | | IE 

mu E cd TS cq v 0 т | 

DE Loo ss Do a Los a o9 |» m | 190-8. 16:1 0939 

wi. ores a oe rs tea pu. ra £s oz. 1055 

uv | 10 bio ala 4 8 | ı 20] а 0,5) 6, m 
- | 
NW aaa = 6 100102, 3 ox 113 27, cc 06 

| | | 
AN CIA NO A RR er OS PA «8: jc 35 

| | | 

| | | | 

In Kilometern pro Stunde betrug die Geschwindigkeit in den 

Monatsmitteln für die einzelnen Stunden: 
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Windgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde. 1913. 

Januar. Juni. Juli August Septemb. Novemb. 

| 
Stunden. | 

[2v] — bo -1 Ex CARS mM [SA LES — = oo — -1 zi — co eo 1a. m 15.813.8 .8| 9. 

2 , — 15.813.416.411.8 11.9 11.0) 9.012.113.814.616.3 17.1|13.6 

а о 14.0116 4 12.112.210 8| 9.512 > 14 1115.116.8/17.1/13.9 

A gr 16.5 13.6 15 512.1111.511.1| 8.712 114 1115.116.5 17.5113.7 

В 16.7 14,2/15.3/12.6 10.5 11.5 9.111.113.8/15.016.6 17.6 13.7 

6, 16.5 13.3 15.8 par qnd 9/14.316.2 17.3/13.3 

UPC 16.6/13.7116.9/13.4/12.212.5 10.512.513 9113.6116.0 17.3|14.1 

BS ae 14.3 17.4 18.918.714 1 11.112.014 3113.816.3/18.2/14.6| 

9 , 115.9]14.6|19.3114.0 16.4 15.7 12.613.014.914.916.917.315.5 

10 ,  16.614.820.115 419 017 7/13.9/14.0 16.4 15.4 18.1/17.9|16.5 

TL see 17.016.8 21.817.819 819 615.315.4/18.0115.418.6/17.417.7 

Mittag. 16.8 16.9/22.6/19. .8/19.215.7119.417.0/18.2 

" 6 uD 

= eo bo rum ceo 

N exe 

— ceo EX rum © n — Qt 

20.416.7118.3| 

.715.119.016.717.9 

.820.116.5/18.3 | 

19.516.0/18.9 | 

18.6 15.5163 | 

8 

14.9 

.013.718.4 15.2174 | 

b 

0 18.8,15.9|162| 

.9,16.2/15.119.2/16.7/14.6| 

0 

4 

6 

17.5 13.5 13.7 14.4/12.0/12.9/16.5,15.2,19.4/16.5|15.3 | 

9 

.0,14.9 15.018.2/16.5/14.3 
: | 

14.7 14.918.2117.2114.3 | 

.0/16.0112.2111.411.9 D 17.2/13.9 | 
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Die Anzahl der nach den drei Terminen 7 

ausgewählten Windstillen betrug 

а m. 1’ ша Эр. м. 

im Januar S105 24. 3 Windstillen 

„inBlebruarın. ‚ur... 14 5 

Marz) sut. bdo I9 " 

y April aub: k8 » 

OMAN ROO EU SU ROB » 
jung: n E ae pl 5 

ul Mea AT) > 

О RUN. 4 > 

„ September 2 » 
„October. pe cr 3 

„ November . .. 4 iH 

. December 9 

im ganzen Jahr . . 113 Windstillen. 

Wollte man die Windstillen nieht nach den 3 Terminen, sondern 

nach allen einzelnen Stunden auswählen, so wäre ihre Anzahl 

natürlich viel grösser. Nach diesen Terminen hatte der Juli am 

meisten Windstillen und ihm folgten der April und Februar. 

Die Monatsmittel der Windstürken betragen: 

Januar. . . . . . 16.3 Kilometer pro Stunde 

Нертоаг 2.059 453 x , 5 

Marzio spe T т b pardus 

т. » » » 

и ВО 5 3 | 

Junker 05-0 à 4 » 

Jules Se demas 5 5 S 

Anreise eec uot 19-9 E » » 

september . . . . 16.0 ss i 

October ir perve MALS D á » 

November . . . . 18.0 » » > 

December . . . . 16.9 à > » 

Jahresmittel . . . 15.6 Kilometer pro Stunde. 
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Starke Winde wurden im Februar 6 Mal, März 4 Mal, April und 

Mai je 1 Mal, Juni 2 Mal, November 1 Mal und im December 3 

Mal beobachtet, also im Ganzen 18 Mal. 

Die stärksten Winde waren im Mittel im März und November 

und im täglichen Gang hat 4" p. m. das Maximum. Die kleinste 
Windstärke hatte der Juli und im täglichen Gang die Stunde 

4" a, m. Die Amplitude der Tagescurve erreicht im Jahresmittel 

5.2 Kilometer pro Stunde. 

Optische und electrisehe Erscheinungen. 

Von optischen Erscheinungen wurden bemerkt: 

Regenbogen 1 Mal im Juli und 1 Mal ein Regenbogen erster und 

zweiter Ordnung im April; im Ganzen 2 Mal. 

Sonnenringe wurden nicht bemerkt. 

Mondringe wurden im Februar 2 Mal gesehen. 

Säulen neben der Sonne wurden nicht notiert. 

Sonnenhöfe wurden nicht bemerkt. 

Mondhöfe wurden im Februar 2 Mal notiert. 

Nordlicht wurde nicht bemerkt. 

Gewitter mit Blitz und Donner war 1 Mal im Mai, 1 Mal im 

Juni, 4 Mal im Juli und 4 Mal im August, im Ganzen 10 Mal. 

Donner oder fernes Gewitter war 2 Mal im Juni, 7 Mal im Juli, 

2 Mal im August und 1 Mal im September; im Ganzen 12 Mal. 
Wetterleuchten oder Blitz ohne Donner wurde 2 Mal im Juli und 

4 Mal im August notiert; im Ganzen 6 Mal. 

An electrischen Erscheinungen hatte der Mai 1, Juni 3,. Juli 13, 

August 10 und September 1. Die Anzahl der Tage mit. Gewitter- 

Erscheinungen betrug im Juli 10 und August 8, woraus zu ersehen 

ist, dass der Sommer des Jahres 1913 aussergewöhnlich reich an 

electrischen Entladungen war. 

Moskau, 22 Februar/7 März 1914. 



De la distribution geographique de la difference 

annuelle de la pression atmosphérique. 

Mich. Bogolépoff. 

Comme un des nombreux disciples du professeur de l'Université 

de Moscou D. N. Anoutchine, jai recu en son temps de la part de 

mes collègues l'invitation de collaborer au , Recueil d'articles scien- 

tifiques publiés en l'honneur du soixante-dixième anniversaire de la 

naissance du professeur D. N. Anoutchine*. Mais à mon sincère 

regret je n'ai pas pu terminer mon travail minutieux, basé comple- 

tement sur des données numériques. 
Je prends sur moi la liberté de dédier cet article à notre maitre 

'Si hautement estimé. 

Le présent article sert de suite à mes recherches sur la question 

des variations du climat. Aux 350 stations qui ont éte examinées 

dans mes travaux précédents, j'ai encore ajouté presque toutes les 

autres stations des Etats-Unis, ayant pris pour elles la moyenne 

de 17 années, 6 stations japonaises avec leur moyenne de 15 années, 

presque toutes les stations prussiennes, autrichiennes, hongroises et 

quelques stations norvégiennes et francaises avec la moyenne de 

5 années: soit en tout, avec mes recherches précédentes 600 sta- 

tions de l’hémisphère boréal, pendant un espace de temps allant de 

5 à 30 ans. 

Donnons, par abréviation, à la valeur moyenne de la différence 

annuelle des pressions barométrique extrémes, le nom de la lettre 

grecque p. Cette valeur p présente les propriétés suivantes: 

I. La valeur de la différence annuelle dont on a déduit la moyenne, 

c'est à dire 9, varie pendant des périodes de 3'/, et 11 ans environ. 
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C'est pourquoi p varie en raison de la durée de la période. Les 

variations les plus grandes se produisent dans les hautes latitudes. 

II. La valeur de о diminue en s'éloignant d'une certaine zone 

qui se trouve dans locéan polaire, dans la direction de l'équateur 
géographique. 

III. Sur toute la surface du globe la valeur de 5 diminue en raison 
de l'élévation de la station au dessus du niveau de la mer. | 

IV. La valeur de о ne dépend pas de tel ou tel degré du climat 

continental. Dans toutes les stations de l'Europe occidentale elle 

est bien moindre que dans les stations de la grande plaine russe 
d'un côté et que dans celles du golfe de Biscaye de l'autre '). - 

V. La valeur de p diminue dans le voisinage des massifs mon- 
tagneux, indépendamment du degré d'altitude H. J'avais déjà re- 

marqué cette particularité en parcourant les abondantes données 

numériques sur lesquelles j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans, et 

en répartissant sur la carte la valeur 5, j'acquis la conviction qu'elle 

existait. Mais il était difficile de prouver que c'est une anomalie. 

Enfin aprés de nombreux essais, j'ai réussi à démontrer l'existence 

de cette anomalie. Si l'on observe dans quelles limites varient les 

différences barométriques annuelles, nous constatons que dans les 

stations de montagnes ces variations sont trés faibles; sur toute la 

surface du globe elles sont d'autant plus faibles que la valeur H est ' 

plus grande. Désignons, par abréviation, la différence entre les deux 

valeurs extrémes des variations barométriques annuelles pendant une 

période donnée par la lettre grecque « et faisons figurer cette valeur 

sous la forme d'exposant de 5; nous obtiendrons ainsi, par exemple, 

pour une période de 5 années (1896—1900) les données suivantes: 

1) J'avais déjà prouvé toutes ces particularités des 1910 (Zemlévédenijé. 

Moscou). 

| & | 12] m0) ‘Stations, | 1896. | i807: | 1898. | 1899: 

| 6295’ | 907° | 648 | Dovre 483 | 48 |45, | 46,9 
(61936. 502 8 | Floroe 60 | 53 498 | 49,2 

| 420287 44026" | 2204 | Goudaour : | 25 | 22 128 |» 
4017/4247 | 156 | Koutais. .|26 | 28 |33 | 22 

| | | | | 
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Nous pouvons de cette méme maniére, passer en revue toutes les 

Stations de la terre, nous constaterons toujours comme résultat le 

méme phenomöne. L'exposant ® ainsi qu'on pourra s'en convaincre, 

ne dépend pas de la latitude géographique: Archangelsk — 58°", 

S.-Pétersburg—56??, Reval--55?", Moskwa—52?*, Barnaoul— 46°, 

Lougan—40??*, Kagoschima—34”*, Oschima (2 = 2823) —36*°. 
I n'a pas de rapports avec tel ou tel degré de continentalité du 

climat. L'exposant « dépend certainement de la durée de la période, 

mais pas toujours, car le maximum et le minimum sont ordinaire- 

ment trés rapprochés; et si, en comparant les stations, on s'en 

tient à une période déterminée, l'exposant ® dépendra seulement 

de H. 

Ainsi donc, lorsque о diminue normalement (voyez propr.: ID, 
lexposant e ne doit pas diminuer (comparativement avec les autres 

stations correspondantes) Il se trouve que toutes les stations 
de la plaine Germanique, dont la valeur de © et de H est 
égale, perdent rapidement la valeur de o, à mesure qu'elles se 

rapprochent des massifs montagneux de l'Allemagne moyenne. De 

méme l'exposant o est faible dans le voisinage des Carpathes, des 

massifs Scandinaves, des Pyrénées, des Alpes et du Caucase. On 

constate le méme phénomène dans l'Amérique du Nord. Le voisinage 

de la chaine des Appalaches présente une zone trés intéressante: 

Si l'on réunit toutes les stations ayant, avec un p de valeur diffé- 

rente, un exposant «o égal, l'iso-ligne o — 15 embrasse non seule- 

ment les stations maritimes, mais encore la plaine de la Floride, 

tandis que Key West a déjà pour exposant © = 20. 

Presque toute la partie occidentale du continent européen se 

trouve comprise dans la région de lanomalie; on peut le constater 

par un simple coup d'oeil sur les tableaux. Seules les stations les 

plus éloignées: Paris, Nantes, Brest ont une valeur p élevée, et 

cependant leur exposant « n'est pas suffisamment normal. Nous 

devons admettre que les iso-lignes de méme valeur p, en sortant 

de la plaine Russe, doivent normalement s'abaisser dans les lati- 

tudes inférieures, si l'on en juge d’après la valeur de p" sur les 

bords de PAttlantique. La valeur de o, sauf dans la région des 

typhons tropicaux, ne dépasse nulle part 32. Méme pendant toute 

la période de 1836 à 1904, l'exposant ® n'a pas dépassé 32 pour 

Petersbourg, Moskwa, Zlatooust Ekaterinbourg, Barnaoul, Cracovie. 
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Nantuket seul marque w = 35 (United States). La plupart des sta- 

tions de la plaine Russe enregistrent ® — 25, ou environ, pendant 

la période 1875—1904. Méme pendant les 5 années 1896 —1900 

lexposant e dans les stations russes est de 15 à 25 et davantage, 

tandis que dans l'Europe occidentale w pris à de nombreuses épo- 

ques (de 13 à 30 ans) ne dépasse 20 que dans de rares stations. 

Si l'on prend la période quinquennale 1896—1900, seules des sta- 

tions prussiennes, autrichiennes, hongroises, francaises, scandinaves, 

Dublany, Tarnopol, Tilsit, Memel, Königsberg, Könitz et Nantes 

présentent un exposant ® = 15 et plus, quant aux 200 autres sta- 

tions elles accusent un exposant ® inférieur à 15. Ainsi done, si 

lon prend pour exposant «e = 32, on constate que. de toutes les 

régions de l'Europe, celles qui s'en rapprochent le plus sont les 

stations de la plaine Russe et du golfe de Biscaye; en Asie, celles 

de la Siberie occidentale, de la péninsule Tchoukotsky, de Sakha- 

line et du Japon; en Amérique, les stations les plus rapprochées 

des cótés et celles de la plaine centrale, entre la chaine des Appa- 
laches et les Cordillères. On constate un phénomène remarquable 

dans les quatre stations suivantes: Paris, Parc de S.-M. présente 

H —49:.,:/p9—-469*, Toure BifelyaveocH.=B13 ap zZ a 
(p est déduit de 5 années) c'est à dire que p, ainsi qu'il fallait s'y 

attendre, est moindre au sommet de la tour qu'au bas, et Гехро- 

sant © non seulement ne diminue pas, mais encore il'augmente. 

Nous constatons la méme chose dans un autre exemple: Le Puy 
de Dôme, ayant H = 388, а 9? == 41!!, et avec H — 1467, p^ = 391°. 
il s’ensuit que l'exposant e est influencé non pas tant par la hau- 

teur absolue, que par la masse générale, dont la proximité agit 

d'une manière calmante sur latmosphére. 

Je dois noter que de toutes les stations de l’Ancien et du Nou- 

veau Monde que j'ai étudiées dans mes travaux, une région possède 

un exposant démésurement grand, c'est la chaine de l'Oural depuis 

le mont Blagodat jusqu'à Ekaterinbourg. 

Nous avons vu que la valeur de 5” dépend 1° de la durée de 

ja période dont elle est déduite, 2° de la situation de la station 

par rapport à une certaine zone maximale, qui se trouve dans 

océan polaire, 3° de l'attitude de la station (H), 4° de certaines 
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causes inconnues dont le principe réside, à ce qu'il parait dans la 

conformation de l'écorce terrestre. 

Toutes les terres présentent une cause de l’anomalie de la quan- 

tité p et surtout les régions montagneuses. J'ignore comment se 

trouve répartie la valeur p à la surface des océans, mais je pré- 

sume que l'exposant «e a une valeur bien plus grande que sur 

n'importe quel point du continent on de son voisinage. 

Afin de mieux comprendre tous les phénomènes inexplicables décrits 

ci-dessus, il est indispensable de répartir p sur la carte de l'emisphére 

boréal et de réunir les p ayant la méme valeur, pour obtenir ainsi 

des iso-lignes. 

J'avais déjà tenté cet essai 2 fois („Zemlewedenie“, 1908 et 1909), 
mais alors je n'avais pas l'expression numérique de cette anomalie 

que l'on constate sur tous les continents. 

Maintenant cette lacune est en partie comblée, grace à l'intro- 

duction de l'exposant e. Nous ne connaissons pas bien entendu, la 

véritable valeur de w, mais étant donné que dans la plaine Russe, 

dans la Sibérie occidentale, dans la plaine du Mississipi, sur les 

bords des continents, c’est à diredans les iles, et dans les stations. 

maritimes du Grand Océan et de l'Atlantique l'exposant © = 20—25 

prédomine, prenant en considération ces valeurs, nous allons inter- 

poler les autres surfaces et nous obtiendrons ainsi des iso-lignes. 

Dans mes précedents travaux je leur ai donné le nom d’iseurobars !), 

et déjà alors j'eus la possibilité de remarquer, que les iseorobars 

entourent le póle magnétique. 

Dans le présent travail j'ai encore rectifié ces lignes. Le maxi- 

mum, sans ancun doute se trouve dans l'océan polaire. Il nous est 
possible de déterminer la position du segment de cette ligne entre 

VIslande et le Groenland. Si lon compare le р de la période 
1898—1904 a celui de la période 1888— 1897, on constate que 

dans toutes les stations du Groenland (excepté Augmogsalick) sa 

valeur a augmenté depuis 1898, tandis que dans les stations d'Islande 

et à Thorshaven elle a diminué. En d'autres termes, la ligne ma- 

ximum qui se trouvait dans l'intervalle (compris entre le Groenland 

et l'Islande) s'est rapprochée du Groenland, et comme la valeur de 

p tombe dans l’intérieur de la zone maximum, il s'ensuit qu'elle à 

1) To eüpog = amplitudo. 
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augmenté proportionnellement dans toutes les stations du Groenland. 

Les iseurobars suivantes, vont dans un sens tel que dans l’Amé- 

rique du Nord, du eóté du póle magnétique, elles sont trés rap- 

prochées comparativement à la partie orientale du continent. 

Avec quel phénoméne avons-nous donc à faire? 

Il y a une chose certaine, c'est que ce phénomène ne peut pas 

être expliqué par la metéorologie contemporaine fondée sur cet 

axiome que: „ЗП n'existait pas de différence de température dans 

le sens horizontal, ou que, si lair se réchauffait d'en haut, comme 

en РЕ ea eee 
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l’eau, il ny aurait pas de mouvement de Гат, et le vent n'existe- 
rait pas“. Toutes les propriétés de la quantité p me persuadent que 

la formation des tourbillons, c’est à dire des cyelones, ne dépend 

pas de linsolation; il est incontestable que l’atmosphère est sujette 

à des pulsations produites par une autre force. Ces pulsations sont 

d'autant [plus énergiques, que le póle magnétique, à une certaine 

duquel se trouve la zone maximum, est plus rapproché. 

Je présume que le facteur produisant les tourbillons terrestres. 
doit se trouver dans l'univers extérieur et peut être au delà du 

systeme solaire. 

J'espère: exposer dans ma langue maternelle, dans un des »-os de 

,Zemléwedenije^ quelques considérations hypothétiques concernant 

l'influence des variations d'intensité du magnétisme terrestre sur 

les tourbillons atmosphériques. 

Europe. 

Haparanda—59'8, Upsala—587?*, Strómstad —56?7, Góteborg—54**, 
Karlshamn—51*!, Lund—50!5, Umea—58!*, Memel—50!^, Haders- 
leben — 52!5, Stettin — 4716, Helgoland — 51?!, Berlin — 4415, 

Aachen — 431°, Oppeln — 40!?, Aussig — 40!?, Paris — 44?!, Buda- 

pest —37?!, Riva—36"°. 

Japon (p^ de 15 années). 

Soya—40'*, Hakodate — 375%, Chosi — 38?!, Kagoschima—34?°, 

Chichijma— 32,9, Nase (Oschima)—36?*, Koshun—31°°. 
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p^ déduit d'une epoche de 5 ans. 

(Langitude pour la France prise de Paris, pour la Hongrie—de Ferro, et pour 
les autres pays do Greenwich). 

Stations. q | À H 

Nantes leve. ice GE DRE SE 412157 п 30542.W. 41 

BESSON ee MT Sos ed uela 47015’ | 30397 E. 311 

Pnyede-dome .. 20.5534. 0 2 45946” | 0945'. E. 388 

iBuysde-dome ). u. “u... ss 45047” | Q037'. Е. 1467 

AGE LA SEM un ии. ASIA 99277 299 

Ic nahm. Alien SU het 420562 20127. Wein 2859 

Benpionang aa. aU een .| 42042’ | 0033’. Е. 32 

О О. | 4995” 2950’. W. 118 

Momlonse о... 43037” | 0054. W. 194 

Marseille ce ое ВЮ mese 43018" | 39 3'. E. 75 

Dunkerque ye dE) ae |. 5103 00 2. 7 

а al eue pa leu an | 48023" | 6950’. W. 64 

iMangresbw s aho e. ee iare 21:79:32 AA 9 466 

Bagneres-de-Big. . . . . . . . . 4394” ZU I“ 547 

Paris. Parc de S.-M. . ! | AGUAS NOUO En 49 

Pare Hour Ei. toe ie 48052 | 003... | 313 

Memel Е. nein 555, MEDIUM 10 

TRIS A COUDE LE bis M 5505’ 21054" T4 

| Res pere EL. .| 54043 | 20030 6 | 

Insterbupg о ir Cs 54938’ | 21948’ | 

Maxgorabowa . vis Wal... sae 5402’ 22030’ | 162 | 

Osterode, In. nk. SOR 53042" 19958’ 112 | 

Bromberg 1 . 55. RET, :2 28 5308 | 180 44 | 
Eon s JR ol CRM, 3 ...|| 53042 | 17034 163 
Rgsane HAS SERGE de Haan Guia? 46 

| Schiwelbeini.. n PDT, ANR 590467 | 15946" 97 

stein a. ut. | u. 90 9530967: |: 1408.47 26 
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Stations. p À H | po 

uibs e | we | 54017 | 190997 |e 50 | 4511 
Kirchdorf 20-1 Lu LR .| 540 11926 6 469 

Schwerin in gic is te ES haus 53038’ | 11025 | 49 459 

Marnitz. 222.2... -...| 53019’ | 110567 93 4410 

Potsdam; Mae Sala LE Que 52023' 139 4' 85 4410 

Berlin AP M EE ten E 52030° | 13993/ 49 4410 

Frankfurt & О... Pe 52021’ | 14034’ 59 4410 

Landsberg . .... | 590447 |, 150% 70 441 

Posen и 59095' | 16056’ 66 4410 

Ostrowon c s Neat | 51039° | 19049 141 421 

Grünberg. Aue op eese el 510507 150307 ET 19 4310 

Liegnitz 3.24 ei een LUS 160 129 420 

Breslau c. e p eeu О M rgo ox 147 412 

Oppeln. os rs de ee] 509407 | 755; 175 4010 

ее Aral an ..| 50021’ | 18055 290 3812 

Popatibor о . | 50 6' | 1813 | 201 | 39 
Ganar DU DM TU a 50012’ | 16950 | 1217 3612 

| Habelschwerdt . . . 2.2 . .. 50018 | 16939’ 376 4010 

 ichberg то ии | 500550 115048 349 409 

Е 50047” 15043’ 873 379 

| Sneekoppe 9... || 50042, | 150447 1521603 36? 

Sehreiberhgu о QS M 50051” | 15032' | 637. | 398 
Görtz „My. PES A 51010 | 150 213 419 

| Torgau ea nee POS 51034’ | 130 99 431 

Dessau MAI SN OR Neal. 519507. 120% 71 448 

Bernburg 3 ok bel une. E 51948’ | 11945’ 90 436 

Halle an Shi... wen. 280510274 | „11087? 91 | 435 

l Nordhausen 9 . 514. Leste 35 8! 51930’ | 10048’ 219 436 

| Sondershausen... 1.0... 51029’ | 10952’ | 200 | 436 
| Erfurt en.) RR LOS c 50958’ | 110 4" 219 431 
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CHE ee ute Re 50056” 11035’ 157 436 

Memmingen... Sie. ess s c 50934" 10025’ 311 496 

MORBUS ASIN В че 50049" 8048’ 239 441 

Kessel о... 8 EX HS Ne 90304 204 441 

и ox ae m d NS 51032’ 9056’ 150 446 

suse d a СЕ. с, 51940" 9038" 173 445 

ОВ. 1. UD I i IE 51948" 100200 | 592 426 

BORNE u... 51048’ 10037’ 1148 418 

Meer оо о 520 8’ 11938’ | 54 456 

GKandelevaniunn ее нон 520327 11024" 52 451 

Helmstedt... ctuleuge do (s ee 52014" 119 140 441 

Hannover ре ад, 52022’ 9045’ 51 466 

о. 52031” 100 4 40 467 

НЫ ОВ Le 53056’ 10919’ 48 4710 

Ennis p i Ne ne RN 540 8 10037’ 35 4710 

О oio na ses sans 54047’ 9927’ 15 4911 

И eee d ciis ree Wi ursi 54929" 90 3' 11 4910 

Heloplanden.. i pde oes, An 54010’ 7051’ 42 509 

VISOR iyo n. ii ae 549 5' 99 4’ 9 489 

ОО x es а. ss 53022" 7012’ 8 508 

О А В 53014 8028’ 8 4810 

BREMEN ae ol Need io Sn 530 5’ 8048’ 16 489 

ÉCRIN EM ENS 0 re le he 52044’ 7045’ 28 487 

И Де 52031’ 11919: 27 479 

Herford) ne ias 51954" 8041’ 86 458 

Gübersloch 41.4 Мене Зее 51054’ 8023’ 81 477 

Munster. ое ENT de 51958" 7037’ 58 479 

INENSDETD. eue lat caused du 51024’ 89 4’ 2312 451 

obit ss м 2/905 524 45050056/ 6057’ 56 4610 
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Stations. ф À H 

Aachen. X«L CORSA ...| 5047 | 605 169 

Neuwied lik. .0. 08, о 50026/ | 7025 67 
Von! d. HeydtGr. una. bi 490170 | 6057 |... 283, 

Birkenfeld 500. ПОЙ. ect 49039 |  T910' 401 

D ale ee 500 7 | 8041’ | 103 
ааа ME 49059’ 8040’ 156 

Tlechingensseu u, Ev. Re .| 48021” | 8958" 530 

| 

Kutlenplanı EN PCR EM 49953^ | 12043’ | 524 | 

NVEISSWaSSEL Поло EE | 50930’ | 14049’ | 302 | 

I Tu ee. - | 50041’ | 14032 | 256 || 

Eyeichenberg Senn ee | 50946" 150 4' 388 

с .| 50049 | 150 9’. | 778 

Gablonze. 62s o oo G4 AS er: 50043’ | 15910" 555 

Casa ut MED UM Qo e 49055' | 15023’ 285 

Praca(Sternwarte) na 0 2 IN. > 500°5’ | 14025’ | : 197 

Bribrami. veces Le re die medido eie 49049’ | 149° | -590 

Tabor le o uo S. oM cR 49095/ | 14040/ 453 

Hu MPO ae bak MUR 48058 | 1498 | 389 
Kartal oes) sls resisze|; о | 516 

Bronngleit ete ob cases Vege 49011/ | 16033 |: 205 | 
Olintitz | Ba eL. EM TE 49036’ | ‘17015’: | 228 

Dreraus ee ae DER 4009 7 ITO TE | 205 

BST QN OMS ОО ба с 3 49024’ | 17940’ 318 

Neutitschein.. 2 „ua I. „u... 49036’ | 1 80 | 297 

RO v e. MCI | 49050 | 18017 | 219 
| Вага ое Re à 50024’ | TO TES qu 252 

| Gberhermsdorté 7.) mm 50924" | 170874 | 263° 

Macerndort? t. N 500 5’ | 1742' | - 330 



We go 

Tetschen 49045’ 18038” 308 379 

OA e AS acm nentes 49049" 199.37 348 3819 

NVR COSWAG En oa em 49053’ 19930’ 268 3812 

(sales veu ea 49041’ 19047' 420 3711 

CZCLRICHON el ee... 49059" 19041’ 223 399 

О mot S NE RUE DE 500 4’ 190577 220 4013 

Ni cal rige: Rv ee pb one 49059’ 200 5^ 248 3914 

ODORE e. 24 e. 49050” 240 1” 298 3713 

Dublanya Les 49054" 240 5’ 270 3816 

Tanne) ER SE Ve MCN Brad 49033’ 25036” 315 3716 

Nena RUE Be pet NC 48015’ 16921’ 202 391 

Namiabzunny tne ie en nenn 48°12’ GY 230 388 

TBE MIAO G seh ep ee el pecs ese en 48028’ 16051” 163 399 

О et s ER ae on 48945" 16045^ 210 389 

Oberhollabrunn 48934" 160 4 235 3910 

Pressburg . 480 8’ 179 6' 163 3810 

Erin. s apo a M И 48014” | 140517 | 250 | 39% 
SIDE 22. ee De do deve 48913’ 14023’ 299 396 

Kremsmünster. es. A bik we 48014" 149 8 387 388 

Se TUTO NA SRE Я 46912’ | AW ey 230 3611 

LG RR EN er MEN or: 460 4 TOU) (74 210 3810 

DOME COM RENAN e LE 45952’ Oey 209 389 

Rétkersbure . . . . 46041 | 15059 229 3810 

Lennon d dr De 460 3 14930’ 306 388 

(eap А. NIS 45057’ 13937’ 93 38? 

Sehenico «bios ANDRE lin ó 43043’ 15054 371 

Pesina, anti. Me NS e ом 43010’ 16026’ 9 364 



Stations. q À H po 

Smolenskir m, „ae M | 54047’ 3204" 24] 4929 

Wilno P S IRE M ae | 54041’ | 25018 | 148 452 
О cie gee eM MEM de 540 5' 61933' 162 5313 

AU fea nee nen. o ee ede 54043’ 55056’ 174 5312 

Gorka. a ee 54017’ 30059’ 206 4720 

В oe 54058’ 41045’ 140 5619 

Pensa. me... NEN N Se 530117 4501” 225 5113 

ворона Sees SERGENT EN 52056’ 108 5671 

Км и 0253. 40031’ 152 5115 

Hambowa. sel. 2% Bde que 52044" 410928" 125 5113 

VOUS Hoses na „ee v ee erre | 5202’ 47923’ 49 5115 

Orel! ns о т и 112920585 3604 176 4812 

Brest Litowsk cn u ee... 20520 230 177 4016 

IP ME Wero d. UU ee: 52970 2606 142 4122 

IWasilewich ne oma: ae 52016’ 29048" 140 4517 

Varsovie = un a. Re 10520157 2102" 121 41" 

(Orenburg d nn 51045’ 5506” 114 5219 

Ме ее 46058, 31058’ 20 385 

Saratows Ne el were: 2:250 9115519327 4603’ 60 5117 

KIEW elds Meere cns Er PANNES TRE Et enr 30930" 183 4315 

Kamischin a 295 sl: мною в 5005’ 45024” 25 4511 

Poltawa, We was u mal ae 49035" 34034" 160 4114 

Durant d De 2 0182 4903574 | 239020; 45 4218 

Akna-Szlatina . . . 22... eed 5T 41932" 301 368 

Balatonfüred в.а. 46°58’ 35034’ 146 371 

Во ое о 45046’ 43018 510 359 

@saktornya «en. 12 em с Fes 46023’ 3496" 170 38? 

Dolny-Miholjac (|... "RCE 45046’ 35049’ 97 391t 
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Stations. ф H pn 

JC NE EN RARE EE RR E 47054 3805’ 173 3917 

О та. т С 45033’ 36020’ 90 3910 

JUR ET A tO een si ESO UEM Me 45019 3207’ 5 389 

Ganseny-Szt-J.. . «|. 2) AG 46046’ 42032’ 428 ` 359 

И о T WE 47016 | 34016’ | 997 3810 

JET AL О uoc ACT I SSE irae 48010’ 40058’ 168 387 

HO ER na. ARE es do Nas 46932" 36039’ 98 3910 

Ifosviholva cx О 46046” 34954" 133 3810 

Körmöczbanya. : s... . he 48043’ 36035’ 554 3711 

OS ZE oa... YS TNR ee MS 47024’ 34012” 280 379 

Wenoelay8 sil ce. Ich 46013’ 33043’ 262 371 

вора 4902" 37023 652 359 

Magyar-Ovar ‚ie... War 47053" 34056” 129 3910 

Maros-Vasarhely . . . . . . . . 46933" 49914" 331 363 

Napybanyası. v5 m a. E 47038" 41915" 227 3712 

NagyeSzeben  . . . VL die 45047’ 41049 | 414 359 

ера... M 4757’ | 39093’ 117 398 

Обо 10's) WE. ate 48036 | 3557 | 205 3711 

ВВ. с: v DE 12 46067 950542. 2: 252 3810 

Bozsony (ba. cs 22 TINY 4809 34946’ | 153 389 

Selmeczbanya . 2). . . MS 48027’ 36034’ 621 369 

РО uiu. V smear. 300 46915' 37049’ 94. 3810 

Пана оо. s P 47020’ 33054’ 350 3611 

gata e nu oo ne Mr 47939’ 35058" 161 3812 

инеем. She 4707’ 38025’ 88 388 

near. о eee Mr 48036” 39058 128 3710 

Vasaros-Namény . . . . . . . . 4808" 39959" 116 3811 

6* 
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Stations. q A H pw 

а. 59955 10°43’ 25 513 

Balerder --.£9b. 2.208. Sen 5909" 10°32’ 13 507 

Mandel. 1.08 7.1. DRE te 5802’ 7027 16 517 

Seudenes 5:0: 27-0. an. eee 909^ 5016’ 4 5312 

Bergen. бо. s ОВО 60923’ 5021 22 531 

Borne |. TEE. ое 61936" 505’ Сс 53 И 

CQhristiansundlb. р. ee Ob. LUS 6307’ 7045’ 16 542 

Broenoe.. BET. £.1 . SUR. 2 NAS 65028’ 12913” 10 527 

Bodoe ry. RE. Mpc NS BG. ne 67017’ 14994" | Xt Ey 

TOT MEER D SEN 69058 | . 23915 | 13 | -55m 
Мате: t's. 202%. VER Eh 1. 34 10029" 3198' | 10 5512 

Düyre {Gass sh. ze. le 6205. |o. 9077: |. 6488 

o^ déduit pour les années 1875— 1905. 
(Zemlewedenie 1909). 

Altmolinsk 69. CUT i AE 51019 | 7103'| . 881:| 4t 

Alexandrowskij-Post lo c c. 50050’ 14297’ 31 412 

Archangelsk 2t. . . 205. . 0 64033' | 40032 7 5829 

Astrachän ‚ee. «9 S. . Louie 46021" |. ago. |. — чаев 

Bairam-Ali e@.. ise. | 8740", | 62057 |, - 938 SNR 

Ban oi. ble: По ES |-4001' | . 49051’ |. — 22 |- 385 

Baxanowo cd. Че. | 2g 56025’ | 380367 |. 183 | "54m 
Barnaul: .£@..<.) ПИ - |} 530207 | 830477 146 | 469 

Batüm 12.068. . 1:56. 20 © 41040' | . 41938" | 3 2912 

Beresow Jul...) ese. | 6 63056. | . 6504’ | 42 5529 

BISSOR u. B OCEAN 59031’ 58049" | 460 5027 

Blagoweschenskii Priisk ^. . . .| 59010’ | 114017 | 537 471 

Blagodat .5:6. .l. uen. cr. M 58017” | 5945 |. . 306-| 5225 

BBoeoslowsk <<<). 9 0. ea wills 509407 6091’ | 188 513? 

Brestzbitowsk . 5-02. „dee | 5205 230407 | 134 4329 



Stations. p À | H | 

М аа... 61023’ 30057’ 43 

Warschawa 2 ..... 52013" 21027 (121 

Mehl Euh. Se ed 56021” 30031’ 103 

Byesehoturje à с... 3 580527 | 60°47’ | 120 

Niles SE BR SE 54041’ 25018" 147 

аа ао 57924 21033 7 

Mladiwostok nr... m ans, 4907’ 131954" 30 

Niladikawkas о. 4302’ 44041’ 684 

Noloeda san. 59014’ 39053" 118 

MOIS 2.0... Mo D EE 5202’ 47023" 37 

MEGA a AN NUE cce 619 36027’ 56 

Wyschnij-Woloëek . . . . . . .| 57035 34034 166 

DNA RAS PEAU UNE es 58036’ 49041’ 181 

(homes dol nn... 46015’ 34048’ 13 

Chie Ics te na wen A ca I 62057 160940" 10 

Io eben d s sedo d or cene asa 6006’ 26959’ 11 

GOLA. aes Renee Ria M 41959’ 4497’ 594 

Gone и Ne 540177 | 30959’ 207 

Gulynki RD BEL aria 54014’ 40° 115 

Six ona Mu ict ar arts. (ak eee 43034 39042’ | 12 

Dnestrowskij Snak : . . . . . . 4605’ 30029 3 

ikaterinburg и. 56050’ 60938" 283 

JDE) oc NEUE Mo eA ete, cene 55045’ 5204’ 69 

Joint: LS ENERO ON N. 54958” 41945’ 144 

iBlissaweterad ее... 48031’ 32017’ 125 

PMISSeIskn ran ee. 58027’ 9206” 85 

Semetcinon sie Male erh 53030” 49037’ 126 

Simnjaja Solotiza ....... 65041” 40014" 8 

Siatopola s er anne um 480497 31039 183 

Е о lt eee 55010’ 590417 450 



| 
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| 
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| 
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Stations. q À | H po 

| 

nete pe am | 52016’ | 1o419 | 491 | am 
Bean ee 55047 | 4908 | 74 5925 
konsb o 2 v m .| 55027 | 7890 | 110 5116 

Koluss Ro ren. | 540377 | 3616 | 196 5020 
Kamyschin 2. rn. : 5005’ 45024" 25 4424 

Kargopol „u... HU See | 61°30’ 38057’ 134 5721 

Kom UE o e e | 6405 | sso» | — 18 | am 
Kisl Avalon. | 39v | 560’ | 96 3216 

Kischingw cc =: ce 0) 4600 | 55” io EE 
ee DUM IET CR ME | 50°27’ | aoo | 183 | 43 

UA e | 52058” | 408317 | 151, | 498 

Kolag t c ayo PR E | 680555 | 233017 | 10 5819 

Korssakowskij Post . . . . . . | 46°39’ | 142048’ | 26 40% 

к ed | 5746 | 40056 | 105 | 548 

Krasnowodsk  . . . - | 40 | 520897 | —21 | 330 

Krasnojarsk . . . . . | 561" | 9249 | 159 4621 

Kronstadt . . . . . . ...| 5959 | 29047 16 572 

jenkorante ее | 38046’ | 48051’ —20 3213 

Е PC | 5631 | 2107 | 6 5323 

т pcr D LE .| 4885 | 390 | 50 | 40H 

IE Malyj Usen-. de une | 50031 | 4737 | 29 | 465 

| Margaritowka . . . . . . .. | 46056 | 3852 | 15 | 37m 

Mosen Ca. И |, adie 16 58% 

eo Moskwa ... +... | 55546’ | 37040' | 143 5223 

| Nertinskij Sawod | sig | 119087 | 657 | 366 

Br onc tiger В | 57054 | 5956 | 294 | 5180 

| Nikolaewsk-na-Amure | 53087 | 140945’ 33 4120 

Nikolaew . . | 46058 | 31058 | 19 | 39H 

ЕЯ. ee re | 59032’ | 45027’ 148 532 
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Stations. ф h H po 

Noworossijskin. - Jom Ro. à ss | 44044 | 3749 | 37 3115 
Ohdorse vali... 0: | 66°31’ | 66935’ 37 5618 

Ga ak. à onera à jl | 54058 | 7390 | 89 501 
Geers cae. За . ll 68°74" =| 3807 11 5920 

Te ir u... Ne: N 52058 3604’ 178 4819 

@renburey „Eat... en № 51945’ 5996’ 108 4822 

ono do che s o d | 39057” | 116098’ 38 36? 
Pensa 3 CM uo UNA. 53011’ 450)’ 220 4925 
Bos doe uU replet t) 58917 56016° | 157 5329 
Bemow PORC s] SBIR S: 385150580232. , 24030; 10 5524 
Petro-Alexandrowsk . . . . . . 41025’ | 6105’ 100 3615 

Hettowske Cor. Bin: 42059 | 47931’ | —10 3417 

Petrosawodsk . . . . . . . . . | 614T | 3403 | 65 5824 
Se) V Bat. Mines i 59077 266! 140 4427 

Bolibino- 30.05. td... 53044’ 52056! 98 5129 

INE wd pho ce NE Oc 49035 34034 | 164 4116 
Bat dog 4908 41036! 8 2712 
Bleskow ^ 2696... 02087 57049’ 28020’ 45 5424 

Bjanporsk spe . 02 os. OME 4403’ 4395’ 519 2812 

evel Е С 590267 | _ 24045! 14 5627 

Rn ue cU Pat hi м 560577 2406 12 5225 

оков dt... lea... oM 50°47’ | 142055’ | 125 4220 

| SSAMATA…. 04d e WS Rib Sw 53011’ 5096" 57 5126 

SSarAt0W ^e bes E Ee s. e lid 51932" 4603’ 53 4925 

ар u... 0 MIE Зы 9 3214 
а 405 Re P oe 600987 | 3395 10 5720 

wsmolensk 5124 eee s Aue 54047’ 3204’ 211 ‚5020 

Ssphigalió. 001: 2,6390 5905’ 42°17’ | 135 552 

Ssolowezkij-Monastyr . . . . . .|| 6501’ | 35°45! 17 5715 



Stations. | q À | 

| | 
Stawropol . . . . RAT - «| 4503’ 41°59’ | 

Staro-Sidorowo . . 2» . . . . . | 55026' oor 

SSHECULT. 98... 0€ ET. | 61°17’ 73°20" | 

SSystanz- Ре Jene. ae | 5399' 48027’ | 

Taranrog BI... Mee. . 7 | 4TM2' | 38957 | 

'Tambow eni. me "| 52044 41°28’ 

Tarchankut 322 . eS BEC JT | 45091' | 32031. 
Temir-Chan-Schura 42029’ 4707! | 

Féniberka 2vai so 0" : | 6908’ 35028’ 

Tuus ge Verse: LÉ | a | 444 |! 
BaboIsk. ОВ: ja MEN 58°12’ uta 

"Uns perdet CETT EK | 56030' | 8458 | 
"Rima 4-49... 6€ | 59058’ 42045’ | 

Troizko-Pederskoe . . . . . . . | 6242 | 5613 | 
Moi 5-80 0. 28084. 22054057 610337 | 

Pürmchansk вот: , CALE. 2% | 65055’ | 6738. 
EE ON 22 à s c tene .:| 57010’ | 65032 | 
Юта. бе. USE. | 48045’ 30°13’ 

Uralskoe [Forest.] .... . . .| 51243 | 50°55’ 

pac e LT Pond | 5443' | 55056 

Ghersson СЕ. k | 46038’ 32037’ 

ln leer. Dose dm | 60994^ | 56031, 
Gia pue LOMA T | 5207 113930" | 

Gassowshajas.. ... Gu. EE | 58°18’ 57049’ | 

Schenkursk . . . . . . ages | 6296” 49054 | 

Sehlusselburg .—. 2 S CRT 2 ME | 59°57’ 3102’ | 

Juriow oss OT ре ЛА | 58023’ 26043’ 

Ааа RER t | 6201 | 129043 | 

Jalia - | 44030’ | 34°11" | 



——-085'— 

o^ déduit pour les années 1890—1908. 

(Zemlewedenie 1910). 

Stations. ф | ) | H | po ial 

(feet). | 
Alien ood D RS: Baro 320237 | 99M0' | 1749 915 

Dunne CN ed rt 49039' | 73045’ 97 4412 

Per hee a ah ls 450 5’ | 83030 609 4213 

API ARMES Mcd MNA 35913’ | 101950’ 3691 267 

Rinne. SL RE Ga 33045’ | 8493 | 1131 2812 

hd ON edes ds 39022 | 74025 52 4919 

Annie APE Doll coe ata 33028” | 81054 180 3020 

Bet 0 die ei 44050’ | 117950’ | 3470 3018 

Falco dot RR N 39018! | 76937 123 3915 

manch Uo oe Aa 46047 | 100038 | 1674 3916 

Bleclaisland’ à 005 uU 41910’ | 71036 27 4523 

[xta Dee au C D 49091’ | 710 4 195 4815 

bio, emen M В 49053 | 78053 690 3615 

Sans VS DP aM NUR 370 8901 0/ 359 3418 

Ban coquus | 460767 11240047 179 37 

Garcon City. nage eae 39010’ | 119046’ | 4720 2611 

Charlottes POP AU vele 35913" 80051’ 173 3214 

Cane ant LR AE di 32047’ | 79056’ 52 3121 

ара а а - 359 4’ 85915’ 762 2912 

Cheyenne- А ee Sik 410 8° | 104948’ | 6105 954 

Cie LUPO Ie IE. s 41053’ | 87037 824 3918 

mendi. s ran 390 6’ | 84030 628 | 34m 

(Mexelendisis а 41930’ | 81949’ 762 3716 

ao Qo e 38058 | 92014’ 783 | 3420 



— 686 — 

Stations. | p À H pw 

Columbus ie una ом 39058" 83° 824 3518 

Concordia hay 39035’ 97041’ 1398 3611 

Corpus О. 27049’ 97925’ 20 2811 

Davenport el. . cn ren 41050’ 90938" 613 382 

Denver Nos sra e e eMe 39045’ | 1059 5290 271 

Пе Мое ts do Dee 41035’ 93037’ 867 3718 

DOfroit ce а :42020' 83^ 3' 730 3818 

Dodge NCIS oce ae 37945’ | 1000 2504 339 

Dubuquew р onedee 42030’ 90044" 698 4020 

TD NG ie sos ep Tae Sacre e Reed 46047’ 920 6 702 4113 

astpore ae ee 44054" 66959" 53 4814 

Ellpaso Wo. 0 2 310474. | 1060307 3767 216 

LIS TONS Ne et el E cn cM 420 7’ 800 5' 714 3814 

а. 40048" | 1240117 64 3015 

Mont smithy „nee ee, 35022" 94024" 492 321 

Eresno ее Si Dude a 36043’ | 119049’ 338 2311 

Galveston snes ze ne 29018’ 94050’ 42 28 

Grand Haven cuales on sae 430 5’ 86°13’ 621 3921 

Green™ Bay 51527. ее 44051’ 880 617 4022 

Hannibal S ca. ns a ME 39°41’ 91020’ 534 3721 

Harrisburg Do un N en. 40016’ 76952’ 377 3814 

Hatteras «9 20 sore 35015’ 75040’ 11 35% 

Havre Mont io. fh co ns 48034’ | 109040’ 2494 3510 

Helena Monts 0. 0.0.7 00% 46934’ | 112004’ 4118 296 

PLUTON AS os RAR de 44921’ 98014" 1310 3915 

Indianopolisaan - Geese T ENS 39046' 86°10’ 766 3621 



| Stations. | q | À H 

Jacksonvilleel. . . ERO sp oe 30020’ 81939’ 43 

Jupe ne ana e e d Si ae 26057’ 80007’ 28 

ARS ASIE wo. FEM SU ANS 39005’ 94937’ 963 

FRC ON od We | au. Pa QE st 40022’ 91026’ 613 

KeyuWest 9. 2. 5028 „el 24034" | 81049 22 

ое в... EN nun 35056’ 83958’ 980 

Wam@rosse per. le ONE A USE 480407 919145’ 720 

Werder ea. a RR. let 42950’ | 108045’ 5377 

Bexineton a... Mel 0 38902" 84033’ 989 

тЫ о CMS AN D a 34945' | 92006’ 302 

DosPAnselos) 2... V ominis 34903’ | 118015’ 330 

АИ О ee TANT RS 38015’ 85045’ 551 

Bymehburgsurk. 2... can. cs 37025" 79°09’ 685 

алое бе... 46934’ 87924’ 734 

Memphis th >, Gato м 3509 | 909 3 330 

Meridian. m - ROR es e 32021’ 88040’ 358 

Miles City 24h. lo. SEI 46025' | 105949' 2374 

Ме але о u 430 2’ 87054’ 699 

MODERNE consue ta 7 OR ag 30041’ 880 2’ 40 

Montgomery SR RB ER shy ERE LE 32023’ 86018’ 217 

Mupshead; e .... len. ees 46052’ 96944’ 935 

Nantuket \ man... man. OE 41°17’ | 700 6 14 

Nashville ei. WORE Yin oe 36010’ 86047” | 553 

New-Haven : A) esata au do a MR RT 41918' 72056 | 107 

New-Orleans . . . . . lu AIN 290585 909 4’ 54 



Stations. ф | À | H | ew 

Newsy ork City .. NES IE .; . 92] 40043’ 749 185 | 418 

Norfolk. Ds eripe gies ooh aces 36951' 76017’ 43 3716 

Nosthfield 586. u. Зое... | 44010” 72041’ 872 4411 

Northplaite8s:9. „un бе. | 419 8' | 100045’ 2841 | 348 

Oklahoma 3) che Bee os | 35026’ 97033’ 1218 348 

Omaha ti (BA 201 außer 41°16’ 95056’ 1113 3812 

OSweso ANT N EISE I SHE 43929’ 76035’ 335 3919 

Palestine SUR Su EM LU. ER 31045’ 95040’ 511 2914 

Parkérsbure 26 v uno... | 39016 81936’ 638 3522 | 

Pensacola...) BUD oes | 30925’ 87013’ 56 282 

Philadelphiags. |1. З.Ы | 39057’ 759 9 117 4215 

Pierre: «0 SUL oto WACO ticks Ge 44924’ | 100017’ 1470 3618 

Bittsburg, ass |e eke, Sense | 40032’ 80°02’ 820 | 3618 

Port Huron sins 21. ЗО | 430 0’ 82026’ 639 3915 

Portland ое see SR: 43939’ 70915’ 103 4825 

Portland ae a ot 45032' | 122043’ 157 3413 

Pueblo, | SEES а Е 38918’ | 104036’ 4734 278 

Raleigh. 2.000. 0. Lo Bn Ye is 35045’ 78037’ 388 ‚3526 

Evo pido City ae. ee ORIS ISERE 449 4’ | 103012’ 3280 311! 

т О Оо В 40010’ | 122015’ 342 2711 

Rochester cu nec В. 430 8’ 77042" 523 | 4016 

Roseburg, BEZ. Nee B Ne lee 43°13’ | 123020’ 523 3313 

Sacramentohen. 27.0 $8008 i. Os 38035’ | 121080’ 64 2615 

SamiDiego Til... 30865 à e ea 32043 | 117010 93 188 

SanEranciSk0 . .,. 29909 PAIE | 37048’ | 122026’ 153 2516 
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Stations. Pp À H 

SanWANtLONIO.. a. ut 29097’ 98928 704 

Sole Lg se 40946’ | 111054 | 4344 

SEHBOlISR aan rk dU. eie 38038’ 90°] 2’ 567 

Sy eue Ue ou AU) 41025) 82040’ 629 

Sb Bm E Liens MO 45 9303’ 837 

пам oa aches tele es 3205’ 8105’ 98 

San Delay So A `..| 35041” | 105057 | 6998 

Saul Stel Marie... . 4 s 46028 84022 624 

SHECVE MOU S о ine. 32930" 93040" 249 

Sons Oi NAT Een 42099 | 96024’ | 1139 

аа Wolle ee 41040” | 117025/ 1943 

роны Ml: eerie e d 39948’ 89°39/ 644 

Springfield Mo. ........ 37912 93918’ | 1324 

Teo о. 27057 | 82097 SG 

Hatooch Island! . и... 48923’ 124944" 86 

О... 41940’ 83034/ 674 

MERS Duran nn en 32929’ 90953’ 254 

We EUN ME a. vage, qe 97020: | Зы 349 

Malone u... . .| 48009 | 103935 | 1875 3814 

MaSchineton, u et: | 38054 77037 112 3815 

Milmineton о. FA NS AO TAC 77057 78 3307 

пелевин 40058 | 117043' | 4340 И | 

DNA eee eis MER a ee se. 32045’ 114036’ 141 249 
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Bull. de Moscou, 1913. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЪДАНИ — — 

ИМПЕРАТОРСНАГО MOCAOBCAATO ОБЩЕСТВА 
ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 

Годъ 1918. 

1913 года, января 14 дня, въ неочередномь засБдани Императорскаго 
Московскаго Общества Испытателей Природы, подъ предсфдательствомъ 
г. Президента H. A. Умова, въ присутствии г. Вице-Президента, А. II. Ca- 
банфева, гг. секретарей 9. E. Лейста m Вяч. A. Дейнеги и гг. членовъ: 
В. В. Алехина, B. В. Аршинова, A. I. Бачинскаго, В. H. Бостанжогло, 
Ю. A. БЪлоголоваго, E. В. Вульфа, М. И. Голенкина, C. Г. Григорьева, 
Вал. А. Лейнеги, В. Ч. Доротостайскаго, В. С. Елпатьевскаго, А. E. Жа- 
довскаго, В. C. Ильина, II. И. Карузина, Л. N. Кравца, Л. M. Kpewe- 
товича, В. B. Kapauxbesa, Л. И. Курсанова, В. И. Мейера, В. В. Миллера, 
0. 0. Нагибина, B. Н. Никитина, И. В. Новопекровскаго, М. М. Новикова, 
И. Ф. Огнева, А. П. Павлова, М. В. Павловой, Г. И. Полякова, А. Н. 
Петунникова, И. И. Пузанова, А. В. Раковекаго, A. Н. Розанова, В. JJ. 
Соколова, Д. В. Соколова, Е. М. Соколовой, В. В. Станчинскаго, Д. П. 
Сырейщикова, A. 0. Слудскаго, Н. 0. Слудекаго, A. H. СЗверцова, II. II. 
Сушкина, C. А. Усова, Д. II. Филатова, В. Г. Хименкова и Н. И. Чистя- 
кова, происходило слёдующее: 

Д. чл. Общества И. IT. Сущжинь сдфлаль сообщене: «Пофздка ка 
Алтай лётомъ 1912 года» (съ демонстращей дапозитивовъ). 

1915 года, января 24 дня, въ засфдани Императорекаго Московскаго 
Общества Испытателей Природы, подъ предефдательствомъ г. Президента 
H. А. Умовова, въ upueyrersiu г. Вице-Президента A. II. Cabanbesa, 
гг. секретарей 9. Е. Лейста и Вяч. A. Дейнеги и rr. членовъ: А. I. ba- 

1 
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чинскаго, Ю. А. БЪлоголоваго, M. И. Голенкина, C. Г. Григорьева, В. C. Ty- 
левича, Вал. А. Дейнеги, А. Е. Жадовскаго, B. С. Ильина, Л. II. Кравца, 
0. Н. Крашенинникова, И. И. Касаткина, A. b. Миссуны, М. В. Павловой, 
A. II. Павлова, И. И. Пузанова, А. H. Розонова, H. И. Сургунова, Д. В. 
Соколова, А. А. Чернова и М. С. Швецова происходило слБдующее: 

1. Читаны и утверждены протоколы заеЗдавй Общества: очередного 
13 декабря 1912 года и неочередного 14 января 1913 года. 

2. |. чл. А. Е. Жадовекай сдЁлаль сообщене: «Ke reorpadin Po- 
Iypodium vulgare, L.». 

3. Поч. чл. M. В. Павлова сдфлала, cooómenie: «0 недавно найденныхъ 
третичныхъ млекопитающихь юга Pocciu». Сообщене M. В. Павловой 
вызвало вопросъ со стороны M. И. Голенкина и А. П. Павлова. 

4. Г. Президенть Н. А. Умовъ, указавъ на научныя заслуги и много- 
лфтнюю и полезную дфятельность въ качеств$ члена дирекци I. Е. Лейста, 
а также на плодотворную дфятельность Товарища Почетнаго Преде$дателя 
комитета для устройства въ Моекв$ Музея прикладныхь знан, князя 
Бладимра Михайловича Голицына, предложилъь отъ имени Совфта 
избрать ихъ въ почетные члены Общества. 

Общество единогласно приняло предложене СовЪта и избрало Du 
Лейста и князя D. М. Голицына въ почетные члены. 

5. Доложено извфщен!е о смерти секретаря Географическаго Общества 
въ Каир, Federico Bonola Bey и члена Geologische Reichsanstalt in 
Wien, Friedrich Teller. 

Постановлено выразить CO00.153HOBABie. 

6. Доложено приглашене принять yuaerie Bb праздновани пятидесяти- 
лфтняго юбилея Verein für Naturwissenschaft zu Braunschweig и пятидесяти- 
ıbraaro юбилея Académie d'Hippone въ Бон$. 

Постановлено ОН оба названныя учрежден1я поздравитель- 
HHMH письмами. 

7. L’Institut géologique de Roumanie, Bucarest, сообщаетъ, uro Bureau 
géologique de Bucarest не существуеть (Óoube и mpocHTb продолжать BH- 
сылку изданй Общества mo agpecy вышеназваннаго Института. 

Постановлено удовлетворить просьбу названнаго учреждения. 

8. Сельекохозяйственно-бактер!ологическая лаборатормя при Главномъ 
Управлении Землеустройства и землед$ля въ Петербург$ проситъ Общество 
высылать свои издан!я въ обмфнъ на «Труды» лаборатории. 

Постановлено высылать съ текущаго года Bulletin и «Матералы Kb по- 
знаню фауны и флоры Росейской имперш» (отдфлъь ботаническ!). 

9. Рижское Латышское Общество обращается съ просьбой выслать ему 
прежня изданя Общества въ полномъ состав, въ виду того, что BCE эти 
излан!я сгорфли во время пожара въ 1909 году. 

Постановлено просьбу названнаго учреждения отклонить и выслать TO- 
дичный отчетъ Общества. 
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10. Доложена просьба отъ ректора Императорскаго Варшавекаго Уни- 
зерситета о высылкВ Bulletin Общества т. YI, 1822 года. 

Постановлено сообщить г. ректору Варшавскаго Университета, что въ 
виду OTCYTCTBIA названнаго издан!я на складБ Общества, иросьба его не 
можетъ быть удовлетворена. 

11. Доложено ormomenie orb Бюро секщи зоологи XIII Съ$зда Pyc- 
кихъ Естествоиспытателей и Врачей въ ТифлисВ o томъ, что при каждой 
cekmia разрёшается устраивать выставки различныхь препаратовъ и дру- 
тихъ научныхъ пособ. 

Постановлено передать въ зоологическую комисс!ю. 

12. Распорядительный комитеть XIII Съ$зда Русскихъ Естествоиспы- 
тателей и Врачей въ ТифлисБ присылаетъ сокращенное сообщение о пред- 
тоящемъ Cbb3yb съ просьбой помфстить это cooómenie въ «Трудахъ 
«Общества». 

Постановлено принять къ свфдфн!ю. 

13. Врымсекое Общество Естествоиспытателей и Любителей Природы 
сообщаетъ, что для Hero наибольшй интересъ представляютъ Th издан!я 
Общества, ryb помфщены статьи, касающияся природы Крыма и Тавриды 
вообще. 

Поставлено высылать «Матералы къ познаню фауны и флоры Росей- 
ской Имперши» (отдфль ботаничесый), «Матермалы къ познан!ю геологи- 
ческаго строеня Росейской Импери», годичные отчеты и протоколы. 

14. Библотечная xomuccia Ташкентской безплатной читальни имени 
Л. Н. Толстого просить о безплатной высылк$ изданй Общества въ 

1913 году. 

Постановлено выслать годичный отчетъ Общества. 

15. Тульское Общество Любителей Естествознан!я плеть вступить 
Cb нимъ Bb обм$нъ издан!ями. 

Постановлено высылать протоколы и отчеты. 

16. Kuur и журналовъ въ библютеку Общества поступило; за декабрь 
1912 roxa—181 rows ‘и за январь 1913 roga— 276 томовъ. 

17. Благодарность за доставлене издаюй Общества поступила отъ 11 
IMS и учреждений. 

18. Членами ревизонной komuccin избраны D. С. Гулевичь и 0. H. 
Kpawenunnuroes. 

19. Г. Вазначей Вал. А. Дейнем предетавиль вфдомость о COCTOAHIH 
кассы Общества къ 24 января 1913 года, изъ коей видно, что: 1) по 
касвовой книг$ Общества за 1912 roy состоитъ на приход — 9698 p. 

40 к., въ расход — 8358 р. 06 к. и BB наличности— 1340 p. 34 к.; 
2) по кассовой книг$ Общества за 1913 годъ состоитъ на приходф— 

556 p. въ pacxonb — 175 p. 58 к. и въ наличности — 380 p. 42 x; 
3) по кассовой kHHurb запасного капитала Общества состоитъ въ °/, бума- 
гахъ—2200 p. и въ наличности — 143 р. 76 к.; 4) по каесовой книг 
капитала на премю имени A, Г. Фишера done Baavdretima cocronTb 
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въ °/, Oymaraxs— 4400 p. и въ наличности—380 p. 72 m.; 5) mo кас- 
совой kHurb капитала на npewim имени À. И. Ренара состоитъ въ 9/, 
бумагахъ — 3200 p. и въ наличности — 177 p. 44 к. и 6) по кассовой 
xHurb капитала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера dons. 
Вальдейма состоитъ въ °/, бумагахь—500 p. и въ наличности—9 р. 
18 к. Вапиталь, пожертвованный FH. A. Шаховымъь на премю имени 
поч. чл. Общества JM. A. Мензбира въ ‘|, бумагахъ—6600 руб. По- 
ступило отъ д. чл. 0бщ. ВБ. DB. Аршинова на наемъ лица для пись- 
менныхь занят въ библотекф Общества въ 1913 году 360 рублей. 
Единовременный "1euckiü взносъ въ 40 руб. поступилъ ors НЫ. ©. Cayo- 
скалою. Членсые взосы по 4 p. поступили за 1912 г. отъ ©. В. Бух- 
зольца и за 1913 г. оть: В. В. Алехина, A. I. Архательскало.. 
А. I. Бачинскою, ©. В. Бухюльца, В. Н. bocmanscouno, E. В. 
Вульфа, кн. Г. Д. Волконскао, 10. В. Бульфа, В. И. Граанова,, 
C. Г. Гриоръева, В. C. Гулевича, В. А. Городиова, Н. Я. Демья- 
нова, А. Г. Дорошевскаю, Б. C. Елтатъевскоюо, A. II. Иванова, 
В. C. Илина, И. А. Каблукова, В. В. Карандъева, С. Г. Kpanu- 
вина, И. И. Еасаткина, 0. Н. Крашенииникова, Н. H. Любавина, 
IT. II. Лазарева, H. H. Лепешкина, Л. 3. Мороховиа, В. B. 
Миллера, А. Я. Модестова, Е. И. Мейера, C. ©. Налибина, 
А. Д. Некрасова, И. D. Omesa, А. Н. Розанова, А. В. Раковсколо, 
В. Н. Родзянко, А. Н. Сабанина, Г. Л. Стадникова, Е. М. 
Степанова, Н. И. Cypıynosa, J. II. Стремоухлова, A. Н. Onsep- 
yosa, A. Н. Филатова, В. Г. Хименкова, А. А. Хорошкова, М. К. 
I[enmaecoá, Н. И. Чистякова, B. В. Челинцева и В. C. Щеляева.. 

20. Л. II. Kpacews возбудилъь вопросъ объ инструкщи для неочеред- 
ныхъ засфданй Общества. 

Постановлено передать этотъ вопроеъ на pascworpbuie Совфта Общества. 

21. Въ избраню въ дёйствительные члены Общества предложены: 
a) Александрь Робертовичь Кизель въ Москв$ (по предложеню 

6. Н. Крашенинникова, Л. И. Курсанова и К. И. Мейера). 
6) Михаиль Ивановичь Назаровь въ Меленкахъ (по предложен. 

М. И. Голенкина и В. В. Алехина). 
B) Сериьй Серчьевичь Четвериковь въ Москв$ (no предложеню I0. А. 

БЪлоголоваго, И. И. Нузанова и €. А. Усова) 
г) Бладимарь Николаевичь Шапошниковь въ Mocks’ (по предло- 

женю 0. Н. Крашенинникова, Л. И. Курсанова и К. И. Мейера). 
д) Esieniü Михайлович Шляхтинь въ MockBb (uo предложешю. 

Ю. А. Б$логоловаго, И. И. Пузанова и C. А. Усова). 

22. Поч. чл. А. 11. Павловь высказался за желательность получить. 
свфлёшя o научныхъ работахъ лицъ, предлагаемыхь въ члены Общества. 
A. чл. М. И. Голенкинь, привоединяясь къ mubnin A. 11. Павлова» 
внесъ предложене o представлени на будущее время краткихъ свфдфвй. 

0 научныхъ работахъ лицъ, предлатаемыхъ въ члены Общества. 
Постановлено принять это предложен!е. 
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1913 года, февраля 28 дня, B» засБдани Императорскаго Московскаго 
Общества Испытателей Природы, подъ предсЪдательствомъ г. Президента 
H. А. Умова, въ присутств!и гг. секретарей 9. E. Лейста и Вяч. A. Дей- 
неги и rr. членовъ: B. В. Алехина, A. Г. Бачанскаго, Ю, А. Б$логоло- 

ваго, князя Г. Д. Волконскаго, Е. В. Фульфа, М. И. Голенкина, С. Г. 
Григорьева, В. С. Гулевича, Вал. А. Дейнеги, A. E. Жадовекаго, В. C. 
Ильина, Л. И. Курсанова, Л. II. Еравца, 0. Н. Крашенинникова, К. И. 
Мейера, M. A. Мензбира, С. 0. Нагибива, В.Н. Никитина, М. В. Павло- 
вой, А. П. Павлова, И. И. Пузанова, А. В. Раковекаго, Я. В. Самой- 
лова, А. 0. Слудскаго, Н. 0. Слудскаго, Д. I. Сырейщикова, Д. 0. Cu- 
ницына, А. А. Сперанскаго, В. Д. Соколова, В. В. Станчинскаго и C. А. 
Усова, происходило слБдующее: 

1. Читань и утверждень протоколъ засфдан!я Общества 24 января 
1913 года. 

2. A. чл. Н. ©. Слудекай сдБлаль сообщене: «Km вопросу о фило- 
тени хвойныхь». 

3. Поч. чл. 9. Е. Лейсть сдБлаль сообщене: «Магнитныя бури». 

4. E. M. Шляхтинь сдфлалъ cooómenie: «0 значени спайвающихъь 

Anni въ мышцахь сердца». Coobmenie В. М. /Шляхтина вызвало во- 
просы со стороны C. А. Усова. 

5. Г. Президенть H. А. Умовъ om, | что имъ исполнено пору- 
yenie Совфта быть представителемъ. Общества на торжествВ трехсотл$тняго 
юбилея царствован!я Дома Романовыхъ. 

6. Поч. чл. 9. Ё. Лейсть выразилъ благодарность за оказанную ему 
честь избрашемъ въ почетные члены. 

7. Заслушаны отношене г. Попечителя Оо Учебнаго Округа 
orb 30 анваря cero года за № 4687 и справка бухгалтери Московской 
Казенной Палаты отъ 4 февраля сего года за № 343644 00% открыти 
Wb распоряжене Общества счета въ 700 рублей въ счетъ’ годового по- 
co6ia въ 7500 рублей. 

8. Поч. чл. М. А. Mensoupe обращается съ просьбой ходатайство- 
вать передъ г. Военнымъ Губернаторомъ Дагестанской области и г. Ha- 
чальникомъ Гунибскаго Округа объ оказан!и содфйств!я препаратору Г. À. 
kopnenio въ ero зоологическихъ изслфдовашяхъ въ Дагестанской области 
ABTOMB текущаго года. 

Постановлено просьбу M. А. Мензбира удовлетворить. 

9. Доложена просьба Западно-Сибирскаго Отдфла Императорекаго Pyc- 
ckaro Географическаго Общества о присьлкВ карты къ работЪ Сюзева, 
помфщенной въ УП pumyckb «Матераловь къ познаню фауны и флоры 
Росейской Импери», отдфлъ ботаничесяй. 

Постановлено просьбу Западно-Сибирскаго Отдфла удовлетворить. 

10. Academia Romana въ Bucarest b присылаетъ первый TOMB своего 
издания Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine и обра- 
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щаетея къ Обществу съ просьбой сообщить ей o полученши этого тома m 
o желанш Общества получать дальнфйпие выпуски этого издания. 

Постановлено сообщить о получени Bulletin и 0 желательности полу- 
чать это издаше. 

11. Дирекщя журнала «di Geologia Pratica» въ Typmmb обращается 
€» просьбою объ обмфнВ своего издания ga «Mémoires de la Société Impé- 
riale des Naturalistes de Moscou» съ 1912 года или 1918 года. 

Постановлено просьбу удовлетворить. | 

12. Доложена просьба Московскаго Сельскохозяйственнаго Института 
высылать ему He имфющееся y него издане Общества— «Матералы къ по- 
знанию геологическаго crpoenia Pocciäckoä Империи». 

Постановлено просьбу удовлетворить. 

13. Клубъ природовфдёня въ ПрагБ предлагаеть взаимный обм$нъ. 
издашями. 

Постановлено высылать названному Влубу Bulletin Общества. 

14. Доложена просьба г. Ректора Императорскаго Варшавекаго Уни- 
верситета о безплатной присылк$ въ библотеку названнаго Университета, 
слфлующихъ изданий Общества: «Mémoires de la Société Impériale des Na- 
turalistes de Moscou», т. 1—5; 7—12; 16—19; 22 и cabaywmie до 
1912 года включительно. 

Постановлено удовлетворить по MBps возможноети. 

15. Географическое Общество въ Pamb извфщаетъь о получейи имъ ти- 
тула Королевскаго Географическаго Общества. 

Постановлено принять къ свфдёню. 

16. Доложено uspbmenie отъ Международной Ассощащи ботаниковъ объ 
организаци экскурай съ 23 ня 1913 года и объ общемъ собран». 
имфющемь быть въ Копенгаген$ 27 1юня cero года. 

Постановлено передать членамъ-ботаникамъ. 

17. Общество Естествоиспытателей и Врачей при Императорекомъ Том- 
скомъ Университет cooómaers объ открыти конкурса на премю проф. 
I. Г. Салиищева за лучший докладъ по медицинскимъ наукамъ. 

Постановлено принять къ cBbubnim. 

18. T. Президенть H. А. Умовь довелъ до свфдфня Общества, что: 
въ виду усилившихся за послфднее время требованй Ha пополнене библо- 
текъ учрежденй издантями Общества и обмфна было бы желательнымъ. 
ysacrie въ исполнен и урегулированйи этихъ требован!Й одного изъ rr. pe- 
дакторовъ издавй Общества. 

Постановлено присоединиться къ предложеню Н. А. Умова и про- 
сить M. И. Голенкина принять на себя соотв$тственный трудъ. 

19. Доложены письма В. M. Арциховсколо и А. Е. Жадовсколо, въ KO- 
торыхъ они благодарятъ за избране AXE въ дфйствительные члены Общества . 

20. Книгъь и журналовъ въ библютеку Общества за февраль поступило 
365 томовъ. 



Le 

mee tt 

21. T. Казначей Вал. A. Дейнею предетавилъ BbjoMocTb о состоянш 
кассы Общества къ 28 февраля 1913 года, изъ коей видно, что 1) по 
кассовой книг$ Общества за 1912 годъ состоитъ на приход — 9698 р. 
40 к., Bb pacxonb— 8404 p. 32 к. и BB наличности— 1294 p. 08 к.; 
2) по кассовой xmuurb Общества за 1913 годъ соетоитъ на приходё— 
1365 p., въ расход —331 p. 91 к. u въ наличности— 10393 р. 09 к.; 
3) по кассовой книг$ запасного капитала Общества состоитъ въ °/, бу- 
Maraxb—2200 p. и въ наличности —143 p. 76 x.; 4) по кассовой книг 
капитала на премю имени À. И. Ренара cocrouts въ °/, бумагахъ— 
3200 p. и въ наличности — 177 p. 44 к.; 5) по кассовой книгБ капи- 
тала на премю имени A. Г. Фишера фонь Вальбйейма состоитъ въ 
°/, бумагахъ— 4400 р. и въ наличности — 380 р. 72 к. и 6) по кассовой 
xHurb капитала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера dons 
Banvdreüma cocromrb въ °/, бумагахъ—500 p. и въ наличности—9 р. 
18 к. Капиталъ, пожертвованный H. А. Шаховымъ на премю имени 
поч. чл. Общества JM. А. Мензбира въ °/, бумагахьъ—6600 руб. 
Ha основанш отношен1я г. Попечителя Московскаго Учебнаго Округа 
orb 30 января 1913 года за № 4687, справки Öyxranrepia Москов- 
ской Вазенной Палаты отъ 4 феврали 1913 года за № 348644 и 
отношен!я Общества orb 7 февраля 1913 года 3a № 747 получено изъ 
MockoBekaro Губернскаго Казначейства 700 рублей. Плата за дипломъ 
въ 15 р. поступила отъ В. М. Арциховскаю. Членске взносы по 
4 руб. поступили за 1913 тодъ o7 В. М. Арциховсколюо, 10. A. 
Dnaowaosaw, А. M. Tepuenwmeüns, H. А. Димо, B. Ч. Дорозо- 
стайскою, А. Е. Жадовскаю, Н. А. Зарудноло, Н. ©. Золотнимц- 
ко, Н. M. Куламна, Л. Е. Лахтина, А. B. Миссуны, С. С. 
Наметкина, А. B. Павлова, И. И. Пузанова, A. Н. Реформат- 
скало, А. 0. Олудскаю, И. IT. Соболева, Е. М. Соколовой, А. А. 
Титова, В. М. Цебрикова, Л. В. Цебриковой, П. В. Циклин- 
ской, А. А. Чернова, M. С. Швецова, II. В. IlImepnöepa u 
A. М. Щербачева. 

22. Въ дЬйствительные члены избраны: 
а) Александрь Робертовичь » Кизель въ Mocksb (по предложеню 

9. Н. Врашенинникова, Л. И. Курсанова и К. И. Мейера). 
6) Muxaurs Ивановичь Назарсвь въ Меленкахъ (по предложению 

М. И. Голенкина и В. В. Алехина). 
B) Сериьй Сериъевичь Четвериковь въ Mocks (по предложено Ю. А. 

БЪ$логоловаго, И. M. Пузанова и C. А. Усова). 
г) Baadumips Николаевичь Illanownuxose: въ МосквЪ (по предло- 

женю 0. H. `Крашенинникова, Л. И. Курсанова и В. И. Мейера). 
д) Esieniü Михайловичь Шляхтинь въ Москвф (по предложеню 

Ю. A. Блоголоваго, И. И. Пузанова и C. А. Усова). 

23. Въ избраншю въ дйствительные члены Общества, предложены: 
a) Александрь Oedoposuus Komcs Br Москв (по предложеню M. А. 

Мензбира и Вяч. А. Дейнеги). 
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6) Романь Cepinesuur Marnuyriü въ Mocks (по предложению А. 
Павлова, П. И. Карузина, А. I. Бачинскаго и М. В. Павловой). 

1913 года, марта 21 дня, въ sackyanin Императорскаго Московекаго 
Общества Испытателей Нрироды, подъ предсфдательствомь г. Президента 
Н. A. Умова, въ присутствии г. Вице-Президента A. II. Сабанфева, гг. секре- 
тарей 9. Е. Лейста и Вяч. А. Дейнеги, гг. членовъ: В. В. Алехина, 
В. b. Аршинова, A. I. Бачинскаго, Ю. A. Бфлоголоваго, кн. Г.Д. Вол- 
конскаго, М. И. Голенкина, С. Г. Григорьева, В. C. Гулевича, Вал. A. 
Дейнеги, A. E. Жадовскаго, В. С. Ильина, В. В. КаравдЪева, И. И. Ka- 
саткина, 0. Н. Крашенинникова, Л. М. Кречетовича, A. b. Миссуны, В. H. 
Никитина, M. В. Павловой, А. II. Павлова, А. В. Paxoscraro, А. H. Роза- 
нова, В. Д. Соколова, А. 0. Слудскаго, В. Г. Хименкова, В. М. Цебри- 
кова, А. А. Чернова и В. C. Щегляева, происходило слфдующее: 

1. Читанъ и утвержденъь протоколь засфданя Общества 28 февраля 
ne года. 

2. Д. чл. C. Г. Гриоръевь сдфлалъ cooómenie: «Долины окрестностей 
nenne, Сообщене г. Гризюръева вызвало вопросы со стороны сл$- 
дующихъ членовъ Общества: A. 11. Павлова, В. I. Соколова, А. А. 
Чернова, 9. E. Лейста m В. Г. Хименкова. 

3. Д. чл. А. ©. Слудекй сдълалъ сообщене: «0 задачахъ и ycmb- 
хахъ изучения восточной части Тавричеекаго полуострова». Сообщене 
A. ©. Слудекало вызвало вопросы со стороны членовъ: A. A. Чер- 
нова, С. Г. I’pwiopvesa, М. И. Голенкина, А. II. Павлова, В. Д. 
Соколова и В. М. Цебрикова. 

4. Доложено приглашен!е Императорскаго Московскаго и Румянцевскаго 
Музея принять участе въ праздновани пятидесятилфтняго юбилея его 
3 апр$ля сего года. 

Постановлено проеить г. Президента Н. А. Умова и гг. секретарей. 
9. E. Лейста и Bau. А. Дейнец быть представителями Общества 
на означенномъ юбилев и поднести Румянцевскому Музею адресъ. 

5. Комитетъ по чествованю 50-л№тняго юбилея изданя газеты «Рус- 

ckia Бфдомости» предлагаеть избрать представителя отъ Общества ДлЯ 
участия въ работахь Комитета. 

Постановлено просить г. члена Contra В. Д. Соколова принять на себя 
9TOTb трудъ. 

6. Доложено о получеши приглашеня принять участе Bb теологиче- 
скомъ конгресс въ Канадф лфтомъ текущаго года. 

Постановлено просить поч. чл. В. И. Bepnadcxarco и гг. членовъ: 
B. B. Apwunosa и Я. В. Самойлова быть представителями (Общества 
на означенномъ конгресс. 
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7. Доложено письмо почетнаго члена Общества князя В. M. Голи- 
аына, въ которомъ онъ fus за H3ÜpaHie ero въ почетные члены 
ipe 

. Доложено извфщене o смерти г. Президента‘ Société de Borda, 
J. "n Abbadie. 

Постановлено выразить соболёзноване. 

9. Заслушаны отношене г. Попечителя Московскаго Учебнаго Округа, 
отъ 1 марта сего года 3a № 9574 и справка бухгалтерия Московской 
Казенной Палаты отъ 5 марта сего года за № 344344, объ ассигнованш 
Bb распоряжене Общества 700 рублей въ счетъ годового пособя въ 
7500 рублей. 

10. Г. Ректоръ Императорскаго Варшавскаго Университета обращается 
съ просьбой не отказать въ безплатной присылЕВ въ бибмотеку Варшав- 
скаго Университета слФдующихь Bulletin Общества: тт. 1—5, 7—24, 
29, 31—41, 47 и 86. 

Постановлено навести справки и удовлетворить по Mbpb возможности. 

11. Г. Военный Губернаторъ Дагестанской области извфщаетъ о выдачь 
открытаго листа препаратору Г. А. Корнелао. 

12. Tov. чл. М. А. Мензбирь обращается съ просьбой снестись съ 
Обществомъ Естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ Университет» о 
предоставлении л$томъ нынфшняго года м$ста на Мурманской bioaormue- 
ческой станщи слушательницв Высшихъь Женскихъ Вуреовъ въ MockBb, 
Виктори Александровнъ Свинарской и ходатайствовать передъ Вав- 
казскимъ Намфстникомъ объ оказанйи содфйствя препаратору Г. A. Kop- 
Hero, командируемому въ Дагестанскую область для сбора зоологиче- 
CKUXB KOLICRNIN. 

Постановлено просьбы M. A. Мензбира удовлетворить. 

13. Поч. чл. В. Д. Соколовь обращается съ просьбой ходатайство- 
вать передъ губернаторами Пермской и Уфимской губерий о выдачБ 
открытыхъ листовъ слушательниц$ Высшихъ Ленскихъ Курсовъ въ МосквЪ, 
Въръ Александровнь Барсонофьевой, для производства. геологическихъ 
изслфдовав въ названныхъ ryOepsiaxe и о субзиди co стороны Общества 

на производство этихъ изсл6дованй. 

Постановлено хлопотать объ открытыхъ листахъ; что же касается суб- 
сидш, то передать этоть вопросъ на обсуждене Cosbra Общества. 

14. Поступили ходатайства объ открытыхъ листахъ OT сл$дующихь лицъ: 
^ a) A. wx. А. Е. Щадовсколю для производства ботанико-географиче- 
CEUXB изслБдованй въ Костромской губернии. 

0) JT. чл. Л. M. Аречетовича для производства ботаническихъ H3C1B- 
Jogauiä въ Московской губернии. 

B) I. чл. В. Г. Хименкова для геологическихь изслфдовашй въ Нов- 
городской и Тверской губерн1яхъ. 

^ p) M. м. A. А. Хорошкова для производства флористическихъ изсл$- 
доваши въ Московской губернии. 
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д) Д. чл. А. А. Чернова для геологическихь изслфдованй въ Перм- 
ской губернм. ? | 

Постановлено ходатайство означенныхь лицъ удовлетворить. 

15. Заслушанъ сл$дующий отчетъ ревиз1онной комиссии: 

«Ревиз1онная вомисе!я, въ составё нижеподписавшихся членовъ 0бще- 

ства, paseMOTphB 17 марта 1913 года кассовыя книги, оправдательные 
документы и наличность, предъявленные г. казначеемъ Общества, нашла, 
cocToaHie кассы на 1 января 1913 года въ нижесл$дующемь вид: 

Пропентными Наличными 
бумагами: деньгами: 

По приходо-раеходной kgurb ;.. — p. 591 p. 95 к. 
Запаснаго капитала Общества. . . 2200 » 143 » 76 » 
Капитала имени К. И. Ренара . . 3200» 177 » 44 » 
Капитала имени А. Г. Фишера фонъ- 

Вальдгейм а, i. oos He ui." „4400, > 1930.» 72 
По подпискф на капитажь имени 

Г. И. Фишера фонъ-Вальдгеймь. 500 » 9 » 18» 
Капитала имени M. A. Мензбира . 6600 » — —» 
Суммъ, поступившихъ для образова- 

Hid капитала имени С. M. Пере- 
HCHABICBOMLE. tos at he ee Оби 98 » 67 » 

А всего. (25 2. <4 17400, p... 13861. pe 

Процентныя бумаги хранятся въ Московской Romropb Государетвеннаго 
Банка и въ Московскомъ Вупеческомъ Банк (капиталъ имени M. A. Менз- 
бира). Росписки означенныхь банковъ были предъявлены г. казначеемъ. 
Изъ общей суммы наличности 1361 руб. 72 к. по расчетной kmmxkb 
Московскаго Купеческаго Банка № 258/, литера И значится 750 руб.; 
на рукахъ у г. казначея находится 611 p. 72 в.; расчетная книжка и 
денежная наличность были предъявлены г. казначеемъ. 

Deb запиеи въ книгахъ и оправдательные документы найдены въ пол- 
HOMB порядЕЗ. 

Москва, 17 марта 1913 года. 

Члены Ревиз1онной комисеш: Вл. Гулевичъ, 
| 0. Крашенинниковъ». 

Постановлено выразить благодарность Общества г. казначею Вал. À. 
Дейнеть и rr. членамъ ревизонной комиссия D. C. Гулевичу и ©. H. 
Крашенинникову. 

17. Енигъ и журналовъ въ бибмотеку Общества поступило 236 томовъ. 

18. Г. казначей Бал. А. Дейнеа предетавиль cabjywmifi отчетъ по 
приходу и расходу суммъ Императорскаго Московскаго Общества Испыта- 
телей Природы за 1912 годъ: 

te 
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Приходъ: | 
По embrk: Въ дЪиствительности. 

1. Сумма, отпускаемая Правитель- 

ствомъ на содержан!е Общ. 7500 p. — к. 7500 p. — к. 
2. Членсме взносы и плата 3a 

THHJOMH, се са 30 BOO) >: —. > Sn mon» 
3. Сумма отъ а. издан! 

Общества ^. . 200 > 2 > 115 » 48 » 

4. °/, съ Запаснаго капитала 06- 
аа is 85 » 50 » —» — » 

5. Сумма пожертвованная д. чл. 
06m. B. В. Аршиновымъ Ha 
наемъ лица для работъ по 
библотек$ въ 1912 году. — »-—» 360» — » 

6. Осталокъ отъ единовременнаго 
пособ1я Ha библютеку 06m.  . 
и перечислене съ 1911 года. 506 » 83 » 932027203 

Всего. 8591 p. 83 x. 9794 p. 68 x. 

PaexoA bd: 

1. Heyaranie majgamiii Общества. 5000 p. — к. 5015 p. 20 x. 
2. Щалованье письмоводит. кан- 

zexapin Общества... 480» — > 480 » — » 
3. Жалованье письмоводителю би- 

блютеки Общества. . . 480 » — » 480 » — » 
4. Жалованье am Обще- 
НВ 300 » — » 300» — » 

5. Вознаграждене amy, работав- 
шему по Ouózriorekb . . . — »—» 360 » — > 

6. Наградныя деньги къ празд- 
никамъ . . . 240 » — » 240 » — » 

7. Почтовые и vererpaimae pac- | 
ОД И. ABLE PAO) > 187 » 08 » 

8. Канцелярские расходы . ии ED CORNE". 172 » 87 » 

9. Расходы по Óómóziorerb (глав- 
нымъ 0образомъ переплетъ 
ВН К DIKES SEs 939 » 935 » 30» 

10% J&egypein: 20. 0 500» — » 500» — » 
11. Расходы mo содержанию ones 

ства, непредвидфнные рас- 
ходы, И проч. 26059. 002/1999» 2050950 539 » 28 » 

Boero KEEP. SIE 09202 p WIO TR; 

Постановлено: признавъ 9TOTb отчетъ правильнымъ, утвердить и OCTa- 
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TOKb OTB суммъ 1912 года Bb cymub 591 p. 95 в. перечислить на при- 
ходъ 1913 года. 

19. Г. Казначей Вал. А. Дейнема представилъ вЗдомость о состоя- 
Hid кассы Общества къ 21 марта 1913 года, изъ коей видно, что: 1) по 
кассовой книг$ Общества состоить на приходф—2660 р. 95 к., въ рас- 
ходф—466 p. 91 к. и BB наличности—2194 p. 04 к.; 2) по кассовой 
книг$ запаснаго капитала Общества состоитъ въ °/, бумагахъ—2200 руб. 
и въ наличности — 143 p. 76 к.; 3) по кассовой книг капитала на 
премю имени А. И. Ренара состоить въ °/, бумагахъ — 3200 р. и 
въ наличности — 177 p. 44 к.; 4) mo кассовой книг$ капитала Ha пре- 
mio имени A. Г. Фишера фонё-Вальйейма состоить въ °/, бума- 
raxp—4400 p. и Bb наличности— 380 p. 72 к. и 5) по кассовой книг$ 
капитала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера фонё-Вальд- 
зейма, состоитъ въ °/, бумагахъ—500 р. и въ наличности—9 p. 18 к. 
Капиталъь пожертвованный Н. A. Шаховымь Ha mpewim имени поч. чл. 
М. A. Мензбира состоитъ въ °/, бумагахьъ—6600 руб. Ha основаюи 
отношен!я г. Попечителя Московскаго Учебнато Округа orb 1 марта сего 
года за № 9374, справки бухгалтери Московской Казенной Палаты ors 
5 марта сего года за № 344344 и отношеюмя Общества отъ 8 марта 
1913 года за № 773 получено изъ Московскаго Губернскаго Вазначейства 
700 рублей. Членсый взносъ въ 4 руб. за 1913 roy» поступиль OTB 
JI. M. Еречетовича. 

20. Въ дфйствительные члены избранъ: 

a) Александрь @едоровичь Котесь въ Москвф (по предложен M. A. 
Мензбира и Вяч. А. Дейнеги). 

6) Романь Сериъевичь Marnuurii въ МосквЪ (по предложеню A. Il. 
Павлова, М. В. Павловой, II. И. Варузина и A. И. Бачинскаго). 

21. Ke избранию въ дфйствительные члены предложенъ: 
Baadumips Оедоровичь Раздорскй въ Москвё (по предложеню 

М. И. Голенкина и Вал. А. Дейнеги). 

1913 года, aupbaa 25 дня, въ засфдани Императорскаго Московскаго 
Общества Испытателей Природы, подъ преде$дательствомъ г. Президента 

Н. A. Умова, въ присутствш г. секретаря Вяч. A. Дейнеги и rr. членовъ: 
A. I. Бачинскаго, Ю. А. БЪлоголоваго, М. И. Голенкина, Вал. A. Дей- 
неги, В. Ч. Дорогостайскаго, В. С. Ильина, Г. А. Кожевникова, 0. Н. 
Крашенинникова, П. II. Лазарева, B. H. Накитина, A. II. Павлова, А. А. 
Чернова и В. C. Щегляева происходило слёдующее: 

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ засфданя Общества 21 марта 
1913 года. 

2. A. чл. Г. A. Кожевниковь сдфлаль сообщене: «Девятый между- 
народный зоологичесый конгрессъ и океанографическй музей въ Монако». 
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Cooómenie Г. A. Кожевникова вызвало вопросы CO стороны IT. членовъ 
Общества: А. Г. Рачинскало, IO. А. Бълоюловаю, М. И. Tonenkung 
и А. П. Павлова. 

3. I. чл. II. Ц. Jlasapees сдЪлаль сообщене: «Современная Teopia 
фотоэлектрическихь и фотохимическихь процессовъ». Сообщене И. IT. 

‚Лазарева вызвало вопросы со стороны rr. членовь А. Г. bauuncxmo 
и b. C. Щаляева. 

4. Г. Президенть Н. А. Умовъ сообщилъ, что д. чл. Общества M. M. 
Новиковь исполнилъ возложенное Ha него поручене быть представителемъ 
Общества на зоологическомъ Kogrpecch въ Монако. 

5. Г. Президенть Ы. А. Vmoes возбудиль вопросъ о приняти yua- 
cria въ чествованши 70-л5т!я дня рожден1я почетнаго члена Общества R. A. 
Тимирязева 22 мая сего года. 

Постановлено: просить rr. членовъ ©. Н. Крашенинникова и A. H. 
Прянишникова быть представителями oT Общеетва на этомъ юбилез и 
передать À. A. Тимирязеву привфтственный адресъ. 

6. Заслушаны отношевя г. Попечителя Московскаго Учебнаго Округа 
orb 30 марта cero года за № 14111 и справка бухгалтери Московской 
Казенной Палаты oth 2 апр$ля cero года за № 344890 объ открыт 
въ распоряжене Общества счета въ 700 рублей въ счетъ годового посо- 
6ia въ 7500 рублей. 

7. Verein für Naturwissenchaft in Braunschweig выражаетъ благодар- 
ноеть за присылку npuBbrcrBia по поводу ero 50-л5тняго юбилея. 

8. Доложено o получеши отъ Энтомологическаго Общества въ Онтарю 
приглашения принять участе въ праздновани ero 50-л$тняго юбилея, 
имфющемъ быть 27, 28 и 29/VIII m. ст. 1913 года. 

Постановлено: названное (Общество привфтствовать поздравительнымъ. 
ПИСЬМОМЪ. 

9. Доложено извфщен!е Императорскаго Общеетва Естествоиспытателей 
при С.-Петербургекомъ УниверситетВ o TOMB, что согласно постановлен!ю. 
комиссш, завфлующей Мурманской Р1ологической Станщей, одно рабочее 
MBCTO на этой craumim будетъ предоставлено на AbTO 1913 года въ pa- 
споряжене г-жи Овинарской для производства зоологическихъ рэботъ. 

Постановлено: принять къ cBbybuim. 

10. Поступило предложен Распорядительнаго Комитета XIII Създа 

русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ Тифлис, принять участ!е въ. 
научно-промышленной BhucTaBkb, имфющей быть во время CHE]. 

Постановлено: принять къ свфдёню. 

11. Доложены письма P. C. Мамицкаю и М. И. Назарова, въ 
которыхь они благодарятъь за u30paHie ихъ въ дфйствительные члены 
Общества. s ; 

12. Получена благодарность oT» Зоологическаго Музея Императорской. 
Академи Наукъ за присылку Музею Bulletin Общества за 1882—1911 года. 
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13. Получены открытые листы OTS Пермскаго Губернскаго Правления 
на имя д. чл. A. A, Чернова u В. А. Варсонофъевой и евид$тельство 
oT» Новгородскаго Губернатора на имя д. чл. D. Г. Хименкова. 

14. Доложено отношене Московскаго Губернатора объ оказани содфй- 
стйя д. чл. А. А. Xopowxosy въ ero флористическихъ изслФдованйяхъ. 

15. Доложена просьба д. чл. М. И. Голенкина объ исходатайство- 
panim отъ Нижегородскаго Губернатора открытаго листа ©. C. Ненюкову 
лля производства ботанико-географическихь изсл$дован!й въ Нижегородской 
Губерни. 

Постановлено: просьбу JM. И. Голенкина удовлетворить. - 

16. Постановлено ходатайствовать передъ г. Московсквмъ Губернато- 
ромъ объ открытомъ лист д. ui. A. Н. Розамову для производетва 
геологическихъ изсл5довай въ Московской губернии. 

17. A. чл. D. Г. Хименковь обращается съ просьбой o выдач$ pe- 
комендательнаго письма его коллектору, студенту Императорскато Москов- 
скаго Техническаго Училища Д. А. Салтыкову. въ Новгородскую и 
Тверскую губернии. 

остановлено: выдать JJ. А. Салтыкову рекомендательное письмо 
и увфдомить rr. Губернаторовъ означенныхь губерый объ участи г. Caa- 
Moıkosa въ научной экскурси г. Хименхова. 

18. Поступила просьба о пополнени изданй Общества oT Лондонскаго 

Зослогическаго Общества. 
Постановлено: удовлетворить по Mbps. возможности. 

19. Deutsches Entomologisches Museum въ Берлинф предлагаеть обм$нъ 
изданями. 

Постановлено: принять обм$нъ и выслать Bulletin съ 1911 года. 

20. Поступило or» СовБта заявлене членовъ Общества о желательно- 
сти прюбр$теня HÉKOTOPHXE журналовъ. 

Постановлено: снестись съ учрежденями, издающими эти журналы, и 
предложить имъ OOMBED издантями. 

21. RENTE и журналовъ въ бибмотеку Общества поступило 324 тома. 

22. Г. Казначей Baa. А. Дейнеа представилъ вфдомость о COCTOAHIH 

кассы Общества къ 25 апрфля 1913 года, изъ коей видно, что: 1) mo 

кассовой книг Общества состоитъ на приход —3518 p. 30 к., въ pac- 
xonb — 1491 p. 74 к. и въ наличности—2026 p. 56 к.; 2) пб кассо- 
вой SHUTS запаснаго капитала Общества состоить въ °/, бумагахь— 
2300 руб. и въ наличности—51 p. 53 &.; 3) mo каесовой книгБ капи- 
тала на премю А. И. Penapa cocrouts въ °/, Öymaraxs— 3200 руб. 
и въ наличности— 177 p. 44 к.; 4) по кассовой книг$ капитала на пре- 
«ip имени A. Г. Фишера фонз-Вальдейма состоитъ въ °/, бумагахъ— 
4400 руб. и въ наличности—380 p. 72 к. m 5) по кассовой книгв ка- 
питала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера фонз-Бальдейма 
состоитъ въ °/, бумагахъ — 500 руб. и въ наличности — 16 р. 96 к. 
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Капиталь, пожертвованный Я. A. Шаховымь на npemix имени поч. чл. Ob. 
M. А. Мензбира въ °/, буматахъ — 6600 р. На ocHoranin отношен1я 
Попечителя Московскаго Учебнаго Округа отъ 30 марта 1913 года 
№ 14111 справки Óyxrayrepig Московской Казенной Палаты отъ 2 anpbaa 
1913 года № 344890 и отношеня Общества отъ 5 апрфля 1913 года 
№ 841 получено изъ Mockoseraro Губернекаго Ёазначейства 700 руб. 
Ors К. Freidländer und Sohn изъ Berlina поступило за проданныя 
издания Общества 108 p. 35 к. Плата 3a дипломъ въ 15 р. поступила. 
orb E. M. Шляхтина. Членеке взносы за 1913 тодъ (по 4 p.) mo- 
ступили orb A. P. Rusena, M. И. Назарова, Е. J. Ревуикой, C. C. 
Четверикова, b. Н. Шапошникова и E. M. Шляхтина. 

23. Въ дфйствительные члены избранъ: 
а) Владимиръь Oedopoeuus Раздорскай въ Mocks’ (по предложеню 

М. И. Голенкина и Вал. А. Дейнеги). 

1913 года, сентября 19 дня, въ засфдани Императорскаго Московскаго 
Общества Испытателей Природы, подъ преде$дательстромъ г. Президента 
H. A. Умова, въ присутстви rr. секретарей: J. E. Лейста и Вяч. A. 
Дейнеги и rr. членовъ: А. I. Бачинскаго, Ю. В. Вульфа, Вал. А. Дей- 
неги, В. Ч. Дорогостайскаго, A. E. Жадовекаго, В. C. Ильина, II. II. Ла- 
зарева, A. b. Muccymm, M. В. Павловой, A. B. Раковскаго, В. JT. Como- 
лова и D. C. Щегляева происходило слфдующее: 

1. Читанъ и утвержденъь протоколь зас$даня 25 апрфля 1913 года. 

2. Г. Президентъ Н. A. Умов», заявивь 0 кончин почетныхъ 
членовь Sir John Lubbock m Philip Lutley Sclater въ Лондонф u 
дъйствительныхь членовъ G. du Plessis Gouret во Франци m Раш 

Acherson въ bepuumb, предложилъ присутетвующимь почтить ихъ память 
вставанемъ и выразить собол$зноване. 

3. Д. чл. JO. B. ВБульфь сдфлаль coo6menie: «Рентгеновске лучи и 
cTpoenie кристалловъ». Cooómenie Ю. В. Вульфа вызвало вопросы со 
стороны A. 7. Бачинсколо. 

4. fl. чл. Ц. II. Лазаревь сдфлалъь сообщене: «0 законф Фехнера 
для 3pbnia». 

9. Доложено о кончин$ профессора Adolf Hofmann въ [paré u 
профессора Arturo Graf въ Торино. 

Постановлено: выразить соболзноваше. 

6. Получены открытые предписания и листы: orb Намжстника Ero Им- 
ператорскаго Величества на КавказФ на имя препаратора Kopnenio, orb 
Олонецкаго Губернатора на имя д. чл. Н. Ы. Боюлмобова и or» Таври- 
ческаго Губернатора на имя д. чл. Е. В. Вульфа. 

7. Постановлено выдать рекомендательныя ‘письма: 
a) д. чл. А. M. Гериениипейнь для научныхъ изслёхован!й ua Кавказ. 
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6) B. M. Koso-Iloaauckowy для ботаническихъ изсл$довашй въ Ky- 
банской области по заявленю JM. И. Голенкина. 

в) JI. A. Кузину для ботаническихъ изслБдоваЙ въ Московской губ. 
no заявленю M. И. Голенкина. 

8. A. чл. Н. H. Боюлюбовь приноситъ благодарность (Обществу за 
доставлеше открытаго листа и выражаетъь сожалнше, что онъ He MOT 
воспользоваться имъ въ этомъ году. 

9. Доложено увфдомлене ore Нижегородскаго Губернатора о Toms, что 
открытое предписане на имя ©. С. Ненюкова выдано быть не можетъ. 

10. Заслушаны отношеня г. Попечителя Московекаго Учебнаго (круга 
oTb 8 was, 7 imus, 3 юля и 13 августа сего года, за №№ 18607, 
23351, 26921 m 32067 и справки бухгалтери Московской Казенной 
Палаты orb 11 мая, 12 imms, 5 imus и 17 августа cero года, за №№ 
345438, 346039, 546401 u 347101 06% открытш въ раепоряжене 
Общества трехъ счетовъ mo 700 руб. и одного счета въ 3300 руб. въ 
счетъ годового пособ1я въ 7500 руб. 

11. Бюро Международной Библюграфи при Императорской Академ 
Наукъ обращается съ просьбой высылать ему издавня Общества, начиная 
съ 1913 года. 

Постановлено: просьбу удовлетворить. 

12. Доложена благодарность д. чл. В. 9. Раздорскало за избраше 
ero въ дЪфйствительные члены Общества. 

13. Д. чл. M. И. Назаровь препровождаеть свою фотографическую 
карточку для альбома Общества. 

14. Г. Секретарь Интернащюональнаго Геологическаго Конгресса въ Ка- 
Harb сообщаеть о получеми имъ письма съ именами делегатовъ OTS 
Общества на этотъ конгрессъ. 

15. Доложена благодарность поч. чл. B. И. Вернадскало за избра- 
Hie его въ делегаты oT Общества на Геологический конгрессъ въ Rana. 

16. Воронежевй Сельско- Хозяйственный Институтъ Императора Петра I 
извфщаеть о торжественномъ открытш Института 14 сентября сего года. 

Постановлено: послать прив$тственную телеграмму. 

Доложено npuriamenie принять участ!е въ празднованш 200-л$т- 
Haro юбилея Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. 

Постановлено: привфтетвовать телеграммой. 

18. Императорское Общество Любителей Естествознан1я, Антропология 
и Этнография извЪщаеть о 70-л5тш дня рожденя (27 августа 1913 года) 
президента Общества профессора Д. Н. Анучина. 

T. Президентъь Н. А. Умовь положилъ, что имъ была послана отъ 
Общества привфтственная телеграмма J. Н. Анучину, какъ почетному 
члену Общества. 

19. Доложена благодарность поч. чл. Д. Н. Анучина за поздравлен!е 
по случаю 70-л5т1я дня ero рождешя. 
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20. Доложено ув$домлеше о TOMB, что 15 октября cero года испол- 
няется 50 br дфятельности Императорскаго Общества Любителей Ecre- 
етвознаня, Антрополоми и Эгнографии. 

Постановлено: просить бюро Общества присутствовать на засфдани 15 
октября сего года и передать означенному Обществу привфтственный адресъ. 

21. Получено приглашене отъ Якутскаго Губернатора на торжественное 
открыт!е Якутскаго Отдфла Императорскаго Pycexaro Географическаго 
Общества 25 августа сего года. 

22. Императорская Академя Наукъ препровождаетъ положешя о сти- 
пенди, учрежденной для русскихъ ученыхъ при Бейтензоргскомъ Ботани- 
ческомъ Cart на 1914 годъ. 

Въ виду того, что означенная стипендя можетъ быть выдана спещали- 
сту-зоологу, постановлено передать членамъ-зоологамъ. 

23. Императорское Русское Общество Акклиматизащи животныхъ и 
растенй увфдомляетъ, что 30 января 1915 года имфетъ быть присуждеше 
преми имени Великаю Князя Cepina Александровича 3a сочинеше 
по ÓaxTepiouorim и препровождаетъь правила для соискав1я этой преми. 

Постановлено: принять къ свфдфню. 

24. Доложено письмо бывшаго директора Николаевской Главной Физи- 
ческой Обсерватори JM. А. Рыкачева объ оставлени имъ этой должности. 

Постановлено: въ виду научныхь заслугь M. A. Рыкачева въ обла- 
сти метеорологи и земного магнетизма, избрать ero Bb почетные члены 
Общества. 

25. Доложено письмо князя ВБ. Голицына объ утверждени ero въ 
должности директора Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

26. Постоянная Природоохранительная Вомисе1я при Императорскомъ 
Руескомъ Гесграфическомъ Обществв обращается съ просьбой не отказать 
въ содЪйстви широкому распространеню свфдфйЙ o es задачахъ. 

Постановлено: принять къ cBbybuin. 

27. Поступили просьбы о пополнени серй изданй Общества ors: 

Greifswalder Geographische Gesellschaft въ Германи, Director Geological Survey 
of India, Der natur-medizinisches Verein Innsbruck, Royal Asiatic’ Society, 
Colombo Museum, Jardin Botanique въ Bprwccezb, Siebenbürgische Museum- : 
Verein въ Kolozsvar, Американской Академи Наукъ въ Бостон$ m Тур- 
кестанской Публичной бибмюотеки и музея. 

Постановлено: удовлетворить по Mbpb возможности. 

28. Доложена просьба корреспондента Николаевской Главной Физиче- 
ской O0cepsaropiu JJ. И. Розювсколо въ Tupacmoub о высылкВ ему изда- 
uiii Общества. ‘ т 

Постановлено: послать orders за 1913 голъ. 

29. Доложено отношене г. Директора Императорскаго Московскаго и 
Румянцевскаго Музея o corzacim Музея на обмфнъ дублетами и 0 TOMS, 
что со стороны Музея не ветр$чается препятствий къ допущеню г. On- 
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óziorerapa Общества A. I. Бачинскало Ha отборъ дубликатовъь библю- 
теки Музея. 

30. Royal Society of Tasmania извфщаетъь о томъ, что OTS посланнаго 
ему номера Bulletin получена лишь обложка. 

Постановлено: выслать новый экземпляръ Bulletin. 

Директоръ Royal Institut technique а Foggia извфщаетъ объ изда- 
Hin um Revue Dibliographique de Biologie Marine et d'Ichtyologie и про- 
ситъ выслать ему матер!алы по этому вопросу, напечатанные въ Bulletin 
Общества за 1900—1912 года, взамфнъ чего ons предлагаетъ выслать 
вышеназванное издане. 

Постановлено: передать членамъ-зоологамъ. 

32. Императорское Общество Любителей Естествознани, Антропологи 
и Этнографии обращается съ предложешемъ оказать посильное содфйстве 
изданию юбилейнаго сборника въ ознаменоваше 70-л$т1я co дня рожденя 

К. А. Тимирязева. 
Постановлено: передать nda M A 

33. Dr. Alfredo Augusto da Matta mspbmaere объ msjagiu имъ книги 
Flora Medica Brasiliense, которую ome преподносить Обществу. 

Постановлено: передать членамъ-ботаникамъ для pascmoTpbaia. 

34. Общество изученя Олонецкой ‘губернш предлагаетъь ветупить въ 
обмфнъ издан!ями. 

Постановлено: выяснить предварительно вопроеъ объ издашяхъ этого 
Общества. 

35. Доложена программа о преми имени проф. Elia de Cyon 3a сочи- 
geHie по медицинъ. 

Постановлено: принять къ свЪдфню. 

36. Постоянная Родомфрная Komuccia при Императорской Академ 
Наукъ обращается съ просьбой доставлять ей CBBAPHIA относительно ве- 

сенняго разлива PERL. 
Постановлено: принять къ свфдфню. 

37. Внигь и журналовъ въ библотеку Общества поступило 549 томовъ. 

38. Благодарность за присылку издашй Общества получено orb 99 

лицъ и учреждений. 

39. Г. казначей Dan. A. Дейнеа предетавилъь вЗдомость о COCTOAHIH 
кассы Общества къ 19 сентября 1912 года, изъ коей видно, что: 1) по 

кассовой книг$ Общества состоитъ на приход5—8965 р. 30 к., BB pac- 
xon5s—6740 p. 12 x. и въ наличности— 2225 p. 18 x.; 2) по кассовой 
книг запаснаго капитала Общества состоитъ въ °/, бумагахь—2300 p. 

и въ наличности— 51 p. 53 к.; 3) по кассовой книгЪ капитала на пре- 
xim имени А. И. Ренара состоитъ въ °/, 6ywarax&—3200 p. и Bb 
наличности— 177 p. 44 к.; 4) по касвовой книг$ капитала Hà премю 
имени A. Г. Фишера фонъ-Вальдейма состоитъ въ °/, бумагахь— 
4400 p. и въ наличности — 380 р. 72 к. и 5) по кассовой xumrb ка- 
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читала на премю имени Г. И. Фишера фонъ-Бальдейма состоить 
въ °/, бумагахь —500 р. и въ наличности — 16 p. 96 к. llo кассовой 
xuurb капитала, пожертвованнаго Ы. А. Шаховымь на премю имени 
qos. чл. M. А. Мензбира, состоитъ въ °/, бумагахъ—6600 руб. 

Orb Московекаго Губернскаго Казначейства за май, Шонь и iub м$- 
сяцы получено по 700 руб. и въ asrycré 3300 р. Плата за дипломъ въ 
15 p. поетупила or» д. чл. В. 0. Раздорскало. Uneuckie взносы за 
1913 г. (no 4 р.) поступили отъ: Н. В. Воронкова, H. Е. Koas- 
08a, Л. II. Kpasua, P. С. Marnuyxao, B. Н. Никитина, ©. A. 
_Николаевсколо, В. 0. Раздорскао и H. А. Шилова. 

1913 года, октября 3 дня, въ годичномъ засЁдани Императорскаго 
Московскаго Общества Испытателей Природы подъ предсфдательствомъ 
Г. Президента H. А. Умова, въ присутстви г. Вице-Президевта A. II. Ca- 
‘банфева, rr. секретарей 9. Е. Лейста и Вяч. A. Дейчеги, гг. членов? : 
A. H. Анучина, A. I. Бачинекаго, М. A. Богол$пова, Н. В. Богоявлен- 
‘скаго, Ю. А. Б$логоловаго, князя Г. Д. Волконекаго, Е. В. Вульфи, 
M. И. Голенкина, В. А. Городцова, В. C. Гулевича, Вал. А. Дейнеги, 
В. Ч. Дорогостайскаго, A. Г. Дорошевскаго, В. С. Елпатьевскаго, А. E. 
№адовскаго, В. С. Ильива, И. А. Ваблукова, И. И. Васаткива, А. P. 
Кизеля, Г. А. Кожевникова, 0. Н. Врашенинникова, P. C. Магницкаго, 
A. Я. Модестова, С. 0. Нагибина, К. И. Мейера, В. И. Накитина, 
И. Ф. Огнева, М. В. Павловой, A. II. Павлова, А. В. Раковскаго, В. 0. 
Раздорскаго, А. H. Розанова, Д. O. Синицына, В. A. Соколова, Д. II. 
‘Сырейщикова, A. H. СОфверцова, В. A. Тихомирова, C. А. Усова, В. Г. 
Хименкова, A. А. Хорошкова, В. Н. Шапошникова, E. M. Шляхтина и 
В. C. Щегляева, происходило слБдующее: 

1. Г. Секретарь Bau. А. Jleünera npowexs отчеть 0 дфятельности 
‘Общества за 1912—1913 годъ. 

2. N. чл. И. ©. Оевь сдФлаль сообщене: «Н$которыя данныя от- 
носительно строешя и отправления молочной железы». 

3. I. чл. JO. А. Бюлоюловый сдфлалъ сообщенте: «Современныя про- 
THBOpbuis въ теори эволюцш». 

4. I. чл. И. А. Ваблуковь сдлалъь сообщене: «Изъ впечатя$й на 
BCeMipHOË BHCTABKB въ l'eurb въ нынфшнемъ году». 

1913 года, октября 24 дня, въ засфдани Императорскаго Москов- 
‘скаго Общества Испытателей Природы подъ предсфдательствомъ г. Прези- 
дента Н. А. Умова, въ присутствии г. Вице-Президента A. II. Caóamtena,. 
тг. секретарей 9. E. Лейста и Вяч. A. Дейнеги и rr. членовъ А. I. ba- 

DES 
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чинскаго, князя Г. ‚|. Волконскаго, B. A. Городцова, Вал. А. Дейнеги, 
А. IL. Иванова, `В. C. Ильина, В. В. Карандфева, И. A. Каблукова, 
М. А. Мензбира, А. Б. Миссувы, В. Н. Никитина, М. В. Павловой, 
A. II. Павлова, А. Н. Розанова, А. В. Раковскаго, А. 09. Слудскаго, 
В. Д. Соколова, Н. И. Сургунова, П. В. Цикланской и М. С. Швецова 
происходило слБдующее: 

1. Читаны и утверждены протоколы очереднаго засфдан!я 19 сентября: 
H годичнаго 3 октября cero 1913 г. 

2. Г. Президенть Н. А. Умовз, заявивъ о кончинф д. чл. JJ. В. 
Преображенсколо въ Москв$ и Германа Фритше въ Part, предло- 
жиль присутствующимь почтить “Xb память вставанемъ. 

3. Д. чл. II. B. Циклинская сдБлала сообщен!е: «0 кишечной props 
летучихъ мышей». 

4. Jl. чл. A. II. Иванов слфлалъ сообщене: «Новыя данныя по reo- 
Jorin 57-го и 72-го листовъ геологической карты Poccia». 

5. Д. ча. А. I. Бачинскй въ виду затянувшагося засфдан1я просилъ. 
отложить его докладъ «О внутреннемъ Tpenim жидкихъ смесей» до оче- 
реднаго sachıania Общества 21 ноября сего года. 

6. Г. Президенть Н. А. Умов» сообщилъь о предстоящемъ праздно- 
ванш З0-лЬтней научно-педагогической дфятельности uod. чл. B. I. 

Соколова 28-го октября сего года. 
Постановлено просить Н. А. Умова привфтетвовать В. A. Соколова 

отъ Общества. 

7. Г. Президенть Н. А. Умовь сообщиль, что имъ исполнено по- 
ручене Общества быть представителемь на торжественномь засфдани 
50-л6тняго юбилея Императорскаго Общества Любителей Естествознаня,, 
Антропологи m Этнографи. 

8. Нижегородсый Вружокъ Любителей Физики и Астрономш извфщаетъ 
объ устройетв$ торжественнаго засфданя 22-го октября сего года по 
случаю исполнившагося въ октябрБ 1913 года 25-abria дфятельноети 

Кружка. 
Поетановлено послать привфтетвенную телеграмму. 

9. Комитетъ Общества для доставлен1я средствь Высшимъ зЖенскимъ. 
Rypcaws въ Петербург препровождаетъ правила присужденя учрежден- 
ной имъ премш имени А. Н. Бекетова. 

Постановлено передать членамъ-ботаникамъ. 
10. Поступили ходатайства 06% oówbmb издашями отъ Воронежскаго 

(ельско-Хозяйственнаго Института Императора Петра Г и ors Тифлисскаго 
Общества Любителей Природы. 

Постановлено удовлетворить по м$р$ возможности. 

11. Royal Astronomical Society въ Лондонф проситъ прекратить вы- 
сылку ему Bulletin Общества и высылать лишь Th издан!я, TAB печата- 

ются работы по астроном. 
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Постановлено Bulletin Общества не посылать. 

12. Поступили ходатайства о пополнеши издавшй Общества orb Zoolo- 
gical Society of London, ors бибмотеки Societé Belge de Géologie въ 
Bpwccerk m ors Academia di Agricoltura въ Верон$. 

Постановлено удовлетворить по Mbps возможности. 
13. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia предлагаетъ ку- 

лить указатель серш mx» Journal and Proceedings съ перваго тома, вы- 
шедшаго въ 1817 году, включительно до томовъ 1910 года. 

Въ виду большого значен!я этого изданя, постановлено лр!обр$ети ero. 
14. Получено предложене отъ г. №. Valabregne изъ Марселя npio6pt- 

«rm по уменьшенной bmi коллекцию ископаемыхь Францш, при чемъ онъ 
предлагаетъ выслать новый прейсъ-курантъ. 

15. Ставропольское Общеетво для изученя СЁверокавказскаго края 
предлагаетъь вступить въ обмфнъ изданйями. 

Постановлено выслать пока протоколы и отчетъ. 

16. Поступили заявлешя о согласен на обм$нъ изданйями отъ Ботани- 

'geckaro Общества въ Tokio и Royal Geographical Society въ Лондон%. 

17. Société géologique въ Швейцари сообщаетъ, что оно не можеть 
„вступить въ обмфнь издан!ями въ виду OTCYTCTBIA y него библютеки. 

Постановлено принять къ свфдЁню. 

18. Хранитель Herbrier Boissier въ Швейцари, отвфчая на просьбу 
Общества объ обмфн$ изданями, проситъ сообщить о количествЪ томовъ 
‚издавй Общества, содержащихъ ботаническя статьи. 

Постановлено передать членамъ-ботаникамъ. 

19. Болгарская Академя Наукъ выражаетъ corsacie на обмЪнъ из- 
данями. 

Постановлено посылать Bulletin и «Матералы». 

20. Постановлено предложить журналу Palaeontologische Zeitschrift въ 
Берлин$ вступить въ обмфнъ издан!ями. 

21. Постановлено прекратить обмёнъ издан1ями съ Историческимъ 06- 
ществомъ въ Штири и съ Тверской ученой архивной kowuccieli въ виду 
"TOTO, что издантя названныхъ учрежден не соотв тетвуютъ цфлямъ 06- 

щества. Тверской ученой архивной KOMHCCIH постановлено посылать иро- 
токолы и отчеты. 

22. Доложено письмо проф. Arthur M. Edwards, въ которомъ онъ 
‘просить возвратить ему работу, присланную имъ 10-го февраля 1909 г. 
для напечатаня въ изданяхъ Общества. 

Постановлено навести справки по поводу этой работы у бывшаго сек- 
ретаря Общества 4. В. Павлова. 

23. Лоложено письмо д. чл. В. В. Apwunoea о желательномъ из- 
мфнен!я печатан1я изданй Общества. 

Постановлено передать на pascworpbnie въ Совфтъ Общества. 

24. Г. Библюотекарь A. I. Бачинский, возбуждая вопросъ о TOMB, 
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что Hbkoropus Общества, cocrosmis въ обмфв$ съ Обществомъ Испы- 
тателей Природы, присылаютъ свои изданя, въ которыхъ встр$чаетея’ 
мало статей, соотвфтетвующихь задачамъ Общества, предлагаеть пре- 
кратить обмфнъ. Ho такъ какъ въ издашяхъ нфкоторыхъ провинщаль- 
HHXb (бществъ вотр5чаются статьи Cb соотвтетвующимъ содержа- 
HieMb, которыя трудно бываетъ найти гдф-либо въ другомъ mbcrb, To. 
поч. чл. A. II. Павловь высказалея за сохранене обм$на съ этими. 
Обществами. 

25. Г. Библютекарь A. Г. Бачинский внесъ предложене произвести 
вообще ревизшю обмфна издавй Общества. 

D 

Постановлено избрать для этой цфли комиссю изъ библотекаря, xpa-- 
нителей предметовъ и одного редактора, и pbmenie этой комисеи пред- 
ставить на pascworpbnuie въ одно изъ очередныхъ засфдан!й Общества. 

26. Г. Секретарь 9. Е. Лейсть сообщилъ, что поч. чл. Общества 
М. A. Рыкачевь приноситъ благодарность 3a избране его въ почетные 
члены Общества. 

27. Поч. чл. А. ЦП. Цавловь представиль коллекшю ископаемыхъ, 
присланную JM. А. Бейденбаумомь въ даръ Обществу. 

Постановлено передать означенную коллекцию Ha xpanenie въ Геологи- 
чесый Kaduners Московекаго Университета, выразить 2. Deüdendaymy 
благодарность за присланный даръ и предложить его къ избрашю въ 
члены корреспонденты Общества. 

28. Г. Редакторъ издашй Общества M. A. Мензбирь доложилъ при- 
сутствующимъ, что согласно постановленю Общества, имъ приступлено 
къ печатанио сборника трудовъ учениковъ поч. чл. В. И. Бернадскало- 
и его почитателей. Bubcrb съ тБмъ M. А. Мензбирь выразиль meda- 
тельность ассигнован1я на это издан!е особой суммы, помимо общаго ас- 
сигнованя Ha изданя Общества. Поводы къ такому ACCHTHOBAHIN, по MHb- 
Hi докладчика, двоякого рода: одни чисто практическе, друпе—мораль- 
ные. Практическ!е заключаются въ TOMB, что 1) mbrb возможности nply- 
рочить это издан!е къ опредфленному году, такъ какъ оно тянется до- 
вольно долго и установить для него очередь съ другими издашями пред- 
ставляетъ большия затруднев!я; 2) сборникъ содержитъ статьи довольно. 
разносбразнаго характера, объединенныя не строго опред$ленною спещаль- 
ностью, а именемъ TOTO, кому сборникъ посвящается, и 3) по BR'BIIBOCTH 
и по количеству экземпляровъ, этотъ сборникъ не укладывается въ рамки 
очередныхъ выпусковъ «Матераловъ» и потому требуетъ для своего из- 
дан!я большихъ расходовъ. Что касается моральнаго повода, TO онъ за- 
ключается въ томъ, что, опредфливъ выпустить сборникъ ваучныхъ ста- 
тей, посвященный В. И. Вернадскому, Общество т$мъ самымъ, конеч- 
HO, не ограничилось выдачей простого paspbmenis на печатав!е, а cybaa- 
лось соучастникомъ этого издания, и особая ассигновка на посл$днее яв- 

ляется логичесвимъ сл$детыемъ опред$лен!я о печатани, TAKS какъ только 
этимъ способомъ Общество, въ цфломъ, и можетъ выразить свое прямое 
сочувств!е ıbıy издашя. Въ заключеше M. A. Menz6ups просилъ опре- 



XbuuTb количество экземпляровъ сборника въ 600 экземпляровъ и печа- 
таше ero на лучшей бумаг$. 

Постановлено присоединиться къ предложеню M. А. Л4ензбира. 

29. Доложено, что въ декабрЪ cero года кончаетея срокъ полномочий 

г. Вице-Президента Общества A. М. Сабантева и хранителя предметовъ 
Вяч. А. Дейнеш. Соглаено состоявшемуся 18 января 1910 года по- 
становлению Общества, въ октабрьскомъ засЗдавнши Общества Совфтъ огла- 
шаетъ о предстоящихъ Bb декабрьскомъ засфлаши очередныхъ выборахъ 
должностныхь лиць, съ указанемъ, по какимъ именно должностямъ пред- 
стоять выборы, а Bb ноябрьскомъ засфдави члены Общества указываютъ 
записками канлидатовъ, которые и баллотируются согласно $ 27 Устава 
Общества въ декабрьскомъ засфдани. 

30. Kun и журналевь въ бибмотеку Общества поступило 550 
TOMUBE . 

31. Благодарность за доставлене m3ganiü Общества получена отъ 27 

Jumb и учрежденй. 

32. Г. Вазначей Вал. A. Jleünera предетавиль вфдомость о соетояни 
кассы Общества къ 24 октября 1913 года, изъ коей видно, что 1) по 

кассовой книгё Общества состоитъ на upuxonb—8977 p. 30 к., въ pac- 
ходф— 6875 p. 12 к. и B» наличности— 2102 p. 18 к.; 2) mo Kacco- 
вой книг запаснаго капитала Общества состоить въ °/, бумагахь— 
2300 р..и въ наличности—146 p. 71 к.; 3) mo каесовой книгБ 'kamu- 
тала на премю имени №. И. Penapa состоитъ въ °/, бумагахъ 3200 р. 
и въ наличности—314 p. 24 к.; 4) по кассовой книг капитала на пре- 
mim имени A. Г. Фишера фонз-Вальйейма востоить въ "/, óywa- 
гахъ—4400 руб. и въ наличности—568 р. 82 к.; 5) по кассовой книг 
капитала, собираемаго ma upemin имени Г. И. Фишера фонз-Вальд- 
зейма, состоитъ Bb ?/, бумагахь—500 p. и въ наличности— 38 p. 33 к. 
Капиталь, пожертвовавный Л. A. Шаховымъ на премю имени поч. чл. 
Общества M. A. Мензбира, состоитъ въ °/, бумагахь—6600 р. Член- 
crie взносы за 1913 годъ (по 4 р.) поступили отъ тг. д. чл. Общества: 
M. A. Боюльтова, JT. 9. Синицына a D. В. Станчинекало. 

33. Ke избрашю въ дфйствительные члены предложены: а) Терентий 
Ивановичь basemcrüt въ МосквЪ (по предложеню H. A. Умова, А. I. 
Бачинсколо,. M. В. Павловой, A. II. Павлова и А. 0. Слудсколо). 

6) Октавй Еонстантиновичь Tame въ Mocksb (по предложентю 
A. II. Павлова, М. ВБ. Павловой, А. Н. Розанова, M. C. Illee- 
woea и D. C. Ильина). 

B) Oana Михайловна Лебедева въ Mocksb (по предложению 5b. В. 
Карандъева, Я. Db. Самойлова, Н. И. Суруунова и А. D. Muc- 
суны). 

г) Георий @гдоровичь Mupuunxs въ Mocks’ (по прелложеню À. 
II. Павлова, М. D. Навловой, А. Н. Розанова, M. С. Швецова 
и D. C. Ильина). 
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д) Сериьй Ивановичь Оштевь въ Mocksb (по предложеню JJ. В. 
Циклинской и А. O. Caydexaro). 

e) Александрь Николаевичь Семихатовь въ МосквЪ (по предложе- 
uio 4. В. Самойлова, Н. И. Cypiyuosa, A. II. Павлова и A. IT. 
Иванова). 

x) Esrenvü Еяеневичь Успенсыий въ Mocksb (по предложеню К. 
И. Мейера, D. Н. Шапошникова и А. P. Кизеля). 

3) Александрь Александровичь Эйхенвальдь въ Mocks’ (по предло- 
женю A. Мензбира, Bau. A. Дейнеи, Н. А. Умова u 9. Е. 
Лейста). 

34. Въ избраню въ члены-корреспонденты предложенъ Maxcumurians 
Адольфовичь Бейденбаумь въ Kiesb (по предложеню A. 11. Павлова, 
М. B. Павловой и A. I. Бачинскалд). 

1913-го roga, ноября 21-го дня, въ засфлани Императорскаго 
Московскаго Общества Испытателей Природы, подъ предс$дательетвомъ г. 

Вице-Президента A. II. Сабанфева, въ присутстви г. секретаря Вяч. A. 
Дейнеги и rr. членовъ: В. В. Аршинова, A. I. Бачинскаго, М. И. To- 
ленкина, Bar. A. Дейнеги, A. E. Жадовскаго, В. C. Ильина, В. В. Ra- 
рандфева, А. P. Визеля, №. И. Мейера, В. Н. Никитина, М. В. Павло- 
вой, A. II. Павлова, В. ©. Paszopexaro, B. Д. Соколова, H. И. Сургунова, 
C. А. Усова, В. Г. Хименкова, Е. M. Шляхтина и M. С. Швецова про- 
исходило слБдующее: 

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ засфданя 24-го октября 1913 года. 

2. Г. Предсфдательствующий A. 11. Сабанъевь, заявивъ о кончин$ 
почетнаго члена Общества Alfred Russel Wallace въ Лондон®, предложиль 
присутствующимъ почтить память его вставан!емъ. à 

3. Поч. чл. В. A. Coxoaoes выразилъ благодарность за прив$тстве, 
принесенное М. А. Умовымь въ день ero тридцатиа®тняго юбилея 28-го 
октября сего года. 

4. Д. чл. А. Г. Бачинский сдфлалъ сообщене: „О внутреннемъ тре- 
Hid жидкихь см$сей“. 

5. A. A. Тевлевь сдфлаль cooómenie: „Отчеть o работахъ Печереко- 
Обской экспедищи въ pañonb верховьевъь pbku Уссы и С$вернаго Урала“. 

6. T. Вице-Президенть A. II. Сабанъевь передалъ предсфдательство 
г. члену совфта A. II. Повлову. 

7. Г. предс$дательствующй A. II. Павловь въ виду поздняго вре- 
мени предложиль pascworpbuie очередныхь дфль отложить до декабрьскаго 
sachgania и согласно состоявшемуся 18-го января 1901 года постано- 

BJenim Общества указать записками кандидатовъ къ предстоящей въ де- 
кабрьскомъ засфдани Общества баллотировкЁ ва новое Tpexgbrie г. Вице- 
Президента и одного хранителя предметовъ. 



8. По подсчету представленныхь записокъ съ именами KAHAHNATOBL на 
©значенныя должности были указаны: 

а) на должность г. Вице-Президента: 

М. A. Мензбирь. . . . . . . 15 голосами. 
VARII Саба ева e T S x 
ARTI A6 2065 e. vex eor 005 

0) на должность хранителя предметовъ: 

В. Н. Никитинь. . . . . . . 12 головами. 
Ban Any leunaa:. а » 
Г. A. RKomceenunoe . . . . . . 1 rozocows. 
Jal. MEL SEE e LR BUDE a i 
ABS Усов ОЕ M 

Изъ означенныхь лицъ A. П. Павловь и Вяч. А. Дейнем просятъ 
исключить ихъ изъ списка кандадатовъ. 

9. Г. ПредеБдательствующй A. И. Павлов, cooómuBb о научныхь 
sacayraxb Baadumipa Афанасьевича Обручева въ области геологи, 
предложиль оть лица присутствующихь членовь совфта и членовъ-ге- 
ологовъ Общества, избрать 1. Обручева въ почетные члены. 

Постановлено избрать В. A. Обручева въ почетные члены Общества. 

10. Г. Вазначей Вал. А. Дейнею представилъ вфдомость о состояния 
кассы Общества къ 21 ноября 1913 года, изъ коей видно, что 1) по 
кассовой Kurs Общества cocrouTb на приходё—8981 p. 30 к., въ pac- 
х0дф— 7010 p. 12 к., и въ наличности— 1971 p. 18 к.; 2) по кас- 
совой книг запаснаго капитала Общества состоитъ въ °/, Oymaraxb— 
2300 руб. и въ наличности— 146 p. 71 к.; 3) mo кассовой kmurb на 
mpewim имени Я. И. Ренара cocrours въ °/, бумагахь—3200 руб. и 
въ наличности— 314 p. 24 к.; 4) по кассовой книг капитала на премию 
имени A. Г. Фишера фонз- Вальдейма состоитъ въ °/, бумагахь— 
4400 руб. m въ наличности—568 руб. 82 коп.; 5) по кассовой книг$ 
капитала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера фонз-Бальд- 
зейма, COCTONTE въ °/, бумагахь—500 руб. и въ наличности—38 p. 
33 коп. Капиталъ, пожертвованный Н. A. Шаховымь на npewim имени 
поч. чл. M. А. Мензбира, соетоитъ въ °/, бумагахъ—6600 руб. Член- 
exif взносъ за 1913 годъ поступилъ отъ д. чл. Н. В. Бозюявленсколо 

11. Въ дфйствительные члены избраны: 

a) Терентай Ивановичь Вяземскай въ МосквЪ (по предложеню Н. A. 
Умова, А. I. bauunckmo, М. Б. Павловой, А. II. Павлова u 
A. 0. Слмускало). 

0) Oxmasiü Константиновичь ame въ Mocks’ (mo предложеню 
A. II. Павлова, M. В. Павловой, A. Н. Розанова, M. C. Illee- 
«ooa и В. C. Ильина). 

в) Олыа Михайловна Лебедева въ Москвф (по предложеню В. B. 
Карандъева, Я. В. Самойлова, Н. И. Cypıynosa a А. b. Миссуны). 



г) Teopwü Oeodoposuus Мирчинкъ въ МосквЪ (по предложеню A. IT. 
Павлова, М. В. Павловой, А. Н. Розанова, М. С. Швецова m 
В. С. Ильина). 

д) Сериьй Ивановичь Озневь въ Москвф (по предложеню JJ. B. Ци- 
клинской и А. ©. Caydckao). 

e) Александь Николаевичь Cemuxamoes въ МосквЪ (по предложеню 
Я. В. Самойлова, H. И. Сурунова, A. II. Павлова и A. IT. 
Иванова). 

i) Eereniü Esreniesuus Успенский въ Mocksb (по предложеню A. И. 
Мейера, b. Н. Шапошникова и А. P. Rusena). 

3) Александрь Александровичь Эйхенвальдь въ Москв$ (по предло- 
menio M. A. Мензбира, Вяч. А. Дейнеи, H. А. Умова n 9. Е. 
Лейста). 

12. Въ члены-корреспонденты избранъ: 
а) Максимимань Адольфовичь ВБейденбаумь въ Юев$ (по пред- 

ложеню A. 77. Павлова, M. Б. Павловой и А. Г. Бачинскаю). 

1913 года, декабря 12 дня, въ засфдаши Императорекаго Mo- 
сковскаго Общества Испытателей Природы, подъ предсфдательствомъ г. 
Президента H. А. Умова, въ присутетви г. секретаря Bay. А. Дейнеги 
и rr. членовъ: В. D. Алехина, A. Д. Архангельскаго, A. I. Бачинекато, 
Ю. A. Б$логоловаго, князя Г. Д. Волконскаго, Е. В. Вульфа, М. И. Го- 
ленкина, C. Г. Григорьева, В. С. Гулевича, Вал. A. Дейнеги, Н. A. 
Димо, В. Ч. Дорогостайскаго, A. E. ЗЖадовекаго, Д. И. Иловайекаго, 
В. C. Ильина, И. И. Касаткина, II. И. Варузина, 0. Н. Крашенинникова, 
Л. M. Еречетовича, Л. И. Курсавова, 0. В. Ланге, К. И. Мейера, С. 0. 
Нагибина, B. H. Накитина, В. А. Обручева, M. В. Павловой, A. II. Пав- 
лова, И. И. Пузанова, A. В. Раковскаго, В. 09. Раздорекаго, A. H. Po- 
занова, Я. В. Самойлова, А. Н. Семихатова, А. 0. Слудекато, E. М. 
Соколовой, Н. И. Сургунова, В. Г. Хименкова, В. В. Челинцева и М. С. 
Швецова происходило сл$дующее: 

1. Читань и утверждень протоколъ засБдавня Общества 21 ноября 
1913 года. 

2. Г. Президенть Н. А. Умовь привфтствоваль присутствовавшаго на 
засфдани поч. чл. D. A. Обручева, какъ новаго члена Общества. 

3. Поч. чл. В. А. Обручевь приноситъ благодарность Обществу за 
избран!е его въ почетные члены. 

4. Поч. чл. М. В. Павлова прочла cooómenie I, А. Ососкова ,065. 
открытш кладбища“ костей послЬтретичныхь млекопитающихъ въ 0е- 
реговомъ грави лваго берега p. Волги между г. Сенгилеемъ и с. Ho- 
водфвичьимъ“. Сообщене вызвало вопросы со стороны г. Президента. 

Н. А. Умова. 



5. Д. чл. A. Д. Архалиельскай cxbaaus сообщене: „Геологичееня 
изелфлованя въ низовьяхь Аму-Дарьи и Сары- Камышекой ROTAOBHHS “ . 
Cooómenie г. Арханлельскало вызвало вопросы co стороны A. IZ. Пав- 
лова и В. А. Обручева. 

6. Д. чл. А. Н. Розановь сдфлалъ cooómenie: „Объ открыли киме- 
риджа въ Звенигородскомъ уфздф Московской губерния“. Cooömenie г. Po- 
занова вызвало вопросы со стороны A. И. Павлова. 

7. И. B. Палибинь сдфлалъ сообщене: „Въ вопросу о морфологии 
Oxycarpia bifaria Trautsch. и ея систематическомъ положеши въ расти- 
тельномъ царств$“. 

Докладчикъ познакомиль собране съ данными объ этомъ ископаемомъ,. 
впервые описаннымъ въ стать Траутшольда: «Etwas aus dem tertiären 
Sandstein von Kamüschin», помфщенной въ «Bulletin» Общества за 1874 годъ, 
а также со взглядами другихъ авторовъ на этотъ вопросъ. Путемъ уста- 
HOBACHIA ряда аналойй съ родами семейства Hamamelidaceae палеаркти- 
ческой и индо-китайской флоры, какъ наприм$ръ: Parrotia C. A. M., 
Enustigma Gardn. et Champ., Corylopsis S. et Z., u Distylium 
S. el Z., докладчикъ пришелъ къ заключеню o cpogerBb этихъ родовъ 
съ описаннымъ Траутшольдомь ископаемымъ. Въ заключене докладчикъ 
показалъ карты, характеризующёя географическое распространене въ Ста- 
poms СвфтБ эоценовыхь и современныхъ представителей семействь Ha- 
mamelidaceae и Juglandaceae, которое для обоихъ семействъ иметь. 
много общаго. 

8. Доложено о смерти профессора физики Пражекаго Университета 
Ку. Kolácek. 

Постановлено выразить соболзноване. 

9. Доложены благодарности 3a выражен!е соболфзнования: orb Královská 
Cecká Spolecnost Nauk въ Прагф по поводу смерти проф. A. Hoffman и 
отъ г. du Plessis изъ Лозанны по поводу смерти дЪйствительнаго члена 06- 

щества G. dw Plessis- Gouret. / 

10. Императорская Публичная Библюотека предлагаетъ принять участ!е 
Bb торжественномъ akTb 2 января 1914 года по поводу столбт!я со дня 
ея открыт я. 

Постановлено просить д. чл. И. А. Каблукова быть представителемъ 

orb Общества на этомъ akTb. 

11. Доложено приглашене or Организацюннаго Комитета 3-го Bce- 
pocciäckaro Воздухоплавательнаго (СъЪфзда участвовать въ съфздф, имЪю- 
щемъ быть въ ПетербургВ съ 8 по 13 anpbza 1914 г. 

Постановлено принять къ свфдЪню. 

. Получено 015 Екатеринославскаго Горнаго Инетитута три экзем- 
Hapa объявленя о продлен конкурса на замфщеве каведры прикладной 
reoJorim въ Институт$. 

Постановлено передать членамъ-геологамъ. 
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13. Поч. чл. М. A. Рыкачевь присылаетъь свою фотографическую 
карточку и письмо, въ которомъ онъ благодарить Общество за избраше 
его въ почетные члены. 

14. Rhodora New England Botanical Club въ Бостон и Геологическое 
Общество въ Mamwecrepb отказываются отъ обмфна изданями. 

15. Получены извфщеня отъ Отдфловъ Американскаго Химическаго 06- 
шества въ Orio m oT» Société Botanique de France о coraacin на обмЁнъ 
издан1ями. 

16. Поступили просьбы o пополневи недостающихъ изданй Общества 

oT»: Jardin botanique въ Xpmcriauim, United States Department of Agri- 
culture Library въ Вашингтон® и ort Библюотеки Горнаго Института Им- 
ператрицы Екатерины П. 

Постановлено удовлетворить по wbpb возможности. 

17. Минское Общество Любителей Естествознаня, Этнографи и Apxeo- 
Jorim проситъ о безплатной высылк$ „Матераловь къ познаню геологи- 
geckaro crpoenia Росейской Империя“, вып. Ги II. 

Постановлено удовлетворить эту просьбу. 

18. Общество изучения Олонецкой ry6epuim m Рыбоводный Отдёлъ Псков- 
<каго Губернскаго Земетва предлагаютъ вступить въ обмфнъ изданиями. 

Постановлено высылать протоколы и отчеты. 

19. Туркестансый orgbas Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества предлагаетъ вступить въ обмфнъ издан!ями. 

Постановлено выслать Bulletin. 

20. Г. Библютекарь A. Г. Бачинский доложилъ, что отъ Публичной 
Библотеки и Туркестантскаго Отдёла Общества Любителей Естествознаня, 
Антропологи и Этнограф!я не получается никакихъ CBETEHIA. 

Постановлено прекратить высылку издан Общества. 

21. Г. Редакторъ М. И. Голенкинь доложилъ, что д. чл. Общества, 
А. А. Ячевскй предетавиль на X конкуреъ mo соисканю преми имени 
А. Г. Фишера фонз-Бальдйеймь печатное connerie „Опред$литель 
грибовъ“. 

Постаяовлено передать означенное сочинен!е г. предсфдателю учрежден- 
ной при OómecrBb комисйи для PasCMOTPPHIA представляемыхъ на KOH- 

курсъ сочинений. 

22. Общество изученя Прикамскаго Края проситъ принять учает!е въ 
торжеств$ открыт!я этого Общества 1 декабря cero года. 

Постановлено mpmBbTCTBOBATb телеграммой. 

23. Благодарность за доставлене изданй Общества получена отъ 11 

лиць и учрежден. 

24. Внигь и журналовъ въ библюотеку Общества поступило къ 21 но- 
a0pa—432. тома и къ 12 декабря—438 томовъ. 

25. Г. Вазначей Вал. А. Дейнаа представиль вЪдомость о состояния 
кассы Общества къ 12 декабря 1913 года, изъ коей видно, что: 1) по 
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кассовой книг Общества состоитъ на mpuxoj$— 8989 p. 30 к., въ pac- 
xOZ5— 7549 p. 92 к. и BB наличности— 1439 р. 38 к.; 2) по | кассовой 
книгБ запаснаго капитала Общества состоитъ въ °/, бумагахь—2300 руб. 
и въ наличности —146 р. 71 к.; 9) по кассовой книг капитала на пре- 
mio имени К. И. Ренара COCTORTE Bb °/, Öymaraxp— 3200 руб. и въ 
наличности— 314 р. 24 к.; 4) по кассовой книгВ капитала на премию 
имени А. Г. Фишера фонз-Бальдейма coctouts въ "/, бумагахь— 
4400 руб. и въ наличности— 568 p. 82 к. и 5) по каесовой книг ка- 
питала, собираемаго на премю имени Г. И. Фишера фонз-Биальдейма, 
состоитъ въ "/, бумагахь—500 руб. и въ наличности—38 руб. 33 к. 
По кассовой xHurb капитала, пожертвованнаго Н. A. Шаховымь на 
mpewim имени поч. чл. Общ. M. А. Мензбира, состоитъ въ °/, бума- 
raxb— 6600 рублей. Членск!е взносы по 4 p. за 1913 rome поступили 
orb Н. Я. Динника m К. Я. Илькевича. 

26. Г. Казначей Вал. А. Дейнею, согласно постановленю  Copbra 
и Bb исполнене S 46 Устава Общества, представиль на утверждене 
cwbry прихода и расхода суммъ Общества, на 1914 годъ, въ коей пред- 
положено: 

Ha npuxoA 5: 

1. Сумма, отпускаемая Правительствомъ Ha conepæanie 
рева о а. MEA QR ров 

2. Unenckie взносы и плата 3a Дипломы и" ЗОО DA > 

-3. Сумма оть продажи издашй Общества. . . . . . 200» — » 

Bcetro 9,2. 8000 р. — к. 

Въ расходб: 

1. Печатане изданй Общества. . . . . NR . 5000 p. — К. 
2. Малованье Письмоводителю Ranmemapiu О-ва A tgo» xS 
3. Жалованье Письмоводителю Библютеки 0-ва . . . 480» — k 
4. Жалованье Служителю Общества. . . . . . . =. 300» — » 
5. Наградныя деньги къ праздникамь . . . . . . . 260 » — » 
6. Почтовые и телеграфные расходы. . . . . . . . 200» — » 
7. Канцеляреке расходы . . оо 
8. Расходы по Библюотекъ Общества ро ОБО ets 
IL уро a Е 

10. Расходы по содержанию Общества, непредвид нные 
расходы, экскуревини прочь 7. О 230 > > 

beero se 50% pa ще 

Поетановлено: означенную см$ту утвердить къ исполненю. 
27. Членами ревизюнной комисси избраны: князь Г. Д. Болконский 

и В. C. Гулевичь. 
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28. T. вице-президентъ A. II. Сабантевь отказывается OT балло- 
тировки на должность вице-президента Общества ma новое Tpexibrie. 

Постановлено выразить ему благодарность за дв$надцатил тнюю дфятель- 

ность его на пользу Общества въ должности вице-президента. 

29. Происходила баллотировка кандидатовъ на должности: вице-прези- 

дента и хранителя зоологическихъь предметовъ. 

a) На должность вице-президента избранъ M. А. Men36ups, полу- 

чивпий 26 избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ голоса. 

6) На должность хранителя зоологическихь предметовъ подвергались 
баллотировк$: 

1) B. H. Никитинь, получившй 21 избирательный и 8 неизбира- 
тельныхъ голосовъ; 

2) H. Е. Кольмовь, получивший 14 избирательныхъ и 16 неизбира- 
тельныхь голосовъ; 

3) C. A. Ycoss, получивиий 8 избирательныхь и 22 неизбиратель- 
ныхъ голоса; 

и 4) Г. A. Кожевниковь, получивший 5 избирательныхь и 25 неиз- 
бирательныхъ голосовъ. 

Избраннымъ оказался В. Н. Никитин. 

30. Kb избраню въ дфйствительные члены предложены: 

a) Сериьй Николаевичь Боюлюбскай въ Москв$ (по предложению А. H. 
СЪверцова и A. II. Павлова) 

и 0) Mapxeas Емельяновичь Макушокъ въ Москвф (mo предложеню 
А. H. СЪверцова и A. II. Павлова). 

Согласно постановленю Общества orb 24 января 1913 г. S 22 nocra- 
новлено просить rr. членовъ Общества, предлагающихь вышеупомянутыхь 
лицъ, сообщить бол$е подробныя cBbybuia объ этихъ лицахъ. 

TDi. 

Предварительное cooômenie объ OTKPEITIA «кладби- 

ща» костей посл$третичныхъ млекопитающихъ въ 
береговомъ грав1и на лЪфвомъ берету р. Волги, между 

г. Сенгилеемъ и c. НоводЁвичьимъ. 

A. Ч. O., veonors Главнало Управлетя Удъловъ, II. Ococxoes. 

Въ качеств члена Императорскаго Московскаго Общества 
Испытателей Природы, имфю честь сообщить г. Президенту и г.г. 

Членамъ настоящаго декабрьскато засфданя Общества, за невозмож- 
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ностью явиться лично, письменно HBROTODBIS, весьма интересныя, MAS 

кажется, въ научномъ отношенш, данныя 0 мфстонахождени OCTATKOB'b 

первобытныхъ, почти исключительно вымершихъ, постъ-пл1оценовыхъ 

млекопитающихъ, найденныхъ на берегу р. Волги, на sew удфль- 

Haro вёдомства, между c. Новодфвичьимъ и г. Сенгилеемь въ 1912 

a 1913 г.г. 
Краткая MCTOpiA открытя. 

Тжтомъ и осенью минувшаго 1912-го года удфльной стражей и 

управляющимъ Новодфвиченскимъ удфльнымъ имфнемъ, В. H. Вузь- 

минскимъ, на лфвомъ берегу р. Волги, ниже впаденя въ посл$днюю 

р. Черемшана, въ разетояи 7—8 верстъ внизъ по течению Волги 
OTB с. Хрящевки, на „полуостровЪ“, извфетномъ въ этой MECTHOCTU 

подъ назвашемъ „Тунгузъ“, противъ большого ,,hoctucraro острова“, 
были найдены въ необыкновенно большомъ количествЪ кости вымер- 

шихъ млекопитающихъ: мамонта, носорога, первобытныхъ — быка, 
лошади, оленя и другихъ, He опредъленныхъ г. Вузьминскамъ жи- 

BOTHHX' b, 0 чемъ и было донесено въ Главное Управлене Удфловъ 

начальникомъ Симбирскаго удфльнаго округа въ рапортв объ ,or- 

врытш“ упомянутымъ управляющимъ Новодфвиченскаго им ня „клад- 

бища допотопныхъ животныхъ“. 

Велфдетв!е этого „донесеня“, было поручено Mus г. начальникомъ 

Главнаго Управлешя Удфловъ, княземъь В. С. Кочубеемъ, произвести 
осмотръ данной MÉCTHOCTH во время предстоящей MAb командировки 

ЛЬтомъ текущаго 1913 года. 

До npib3xa моего, еще осенью минувшаго 1912 г. и раннею вес- 

Hom настоящаго 1913 года, г. Вузьминскимъ по его личной инца- 
TUBS, а 3arbwb и по мбей mpocb65, было собрано Gomme тысячи 

разныхь костей упомянутыхъ выше первобытныхъ млекопитающихъ. 

Ho, къ великому сожалёншю m x» большой потерь для науки, 

приготовленная имъ къ отправкБ въ Симбирск уд®льный округъ, 

а оттуда и въ Главное Управлен!е Удфловъ эта бозатая коллекщя, 

во время бывшаго въ началв мая 1913 года въ cers HoBoxbpu- 
чьемъ гранд!ознаго пожара, BMbCTE съ домомъ и усадебными по- 

стройками Управленшя mwbHiewb, сторъла, такъ что MHB пришлось 

только по обуглившимся и разрушеннымъ OCTATEAMP, Bb BUS поз- 

BOHKOBB, роговъ, бивней, зубовъ и по HÉKOTOPHMB другимъ обугли- 

вшимея костямъ судить о характер$ и богатетвё погибшихъ orb 

пожара остатковъ фауны. 
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Bb виду этого, для BO3CTAHOBICHIA состава сторфвшей коллекция 

млекопитающихь и для выяснен!я условй ихъ м%етонахожденя, 

kpom& отбора обуглившихся остатковъ костей, пришлось MHB BOC- 

пользовалься: а) сохранившимся среди буматъ въ концеляри управ- 
ляющаго имфШемъ, приготовленнымъ имъ для отправки коллекции 

спискомъ и 6) произвести лично осмотръ и общее изел$дован!е бе- 

pera Волги на „полуостровЪ“ или—вЪрнфе—на прибрежной Koch. 

„ Гунгузъ <. 

( составЪ этой богатой коллекщи можно судить по прилагаемому 

при семъ переданному мн г. Кузьминекимъ списку. 

CBbmbnie о количеств найденныхъ осенью и весной 

1912 — 1913 г.г. управляющимъ ХГХ-мъ Новодфвиченекимъ. 

удфльнымъ имфнемъ, Кузьминекимъ, костей „допотопныхъ“ 

крупныхъ (гигантовъ) млекопитающихъ на лфвомъ берегу 

р. Волги, въ ypouum$ „Тунгузъ“, близъ cena Хрящшевки, 

Ставропольекаго уфзда, Самарекой губерни“. 

Черепа мамонта: 

1 черепъ стараго мамонта— полный. 

qepemb молодого мамонта— полный. 

4 тавкихъ-же череповъ, частью разрушевныхъ. 

ES 

Челюсти мамонта: 

4 челюсти полныхъ нижнихъ, съ зубами. 
6 челюстей разрушенныхъ (частью). 

Черепа, „вЪроятно“, носорога *): 

черепа цльныхъ. 

3 черепа, разрушенныхъ въ менфе крёпкихъ частяхъ. 

ь> 

Череповъ лошади первобытной: 

4 черепа. ифлыхъ съ зубами. 
6 череповъ, частью. разрушенныхъ. 

22 отдфльныхЪ черепныхъ костей. 

*) Осмотръ остатковъ оть пожара и затЪмъ найденныя мною въ урочищё 

(на Koch) Тунгузъ части черепа, зубы, части HOT’ и проч. показываютъ, что 

это быль дЪйствительно носорогъ (Rhinoceros tichorinus). dps 
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Черепа первобытнаго быка: 

черепа съ рогами и зубами цёлыхъ. 
yepemb безъ нихъ. 

, Череповъ неизвёстныхъ MUBOTHbIXb: 

череповъ черныхъ гигантскихъ. 

Череповъ оленя допотопнаго: 

полный безъ роговъ, но съ зубами. 

i частью разрушенныхъ. 

2 5 черепа HeU3SBECTHbEIXb гигантовъ-млеко- 

питающихъ. 

плохо сохранившихся череповъ. 

Череповъ мелкихъ животныхъ: 

совершенно цфлый съ рогами. 

(родъ косули, но съ вытянутой лобной костью). 

череповъ разныхъ, въ большинств® случаевъ разрушенныхъ. 

Кости скелета: 

полный комплектъ позвонковъ большого мамонта. 

тоже малаго мамонта, за исключенемъ хвостовыхъ позвон- 
KOBb. 

I03BOHROBBb гигантовъ—неизвЪстныхъ. 

тазобедренныхъ костей гигантовъ. 

костей ногъ мамонтовъ, частью разрушенныхъ, Kpomb INE- 

лыхъ въ скелетахъ. 

костей крупныхъ разныхЪъ, цфлыхъ. 

костей мелкихъ, Bb TOMB числф позвонковъ. 

Всего 1106 костей *). 

Осмотръ береговой полосы р. Волги, ryb были найдены г. Вузь- 

минскимъ Bb такомъ большомъ количеств кости вымершихъ млеко- 
питающихъ (мамонта, носорога, первобытнаго быка, лошади, оленя, 

лося и др.), показалъ, что остатки эти находятся въ предфлахъ 

*) Подпись управляющаго г. Кузьминскаго. 
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удфльныхъ владьнй, на rpauumb пойменныхъ земель Новодфвичен- 

скаго имфня Симбирекаго удфльнаго округа и старопольскато имя 

округа Самарскаго, какъ на иравомь берегу узкой судоходной части 

р. Волги, называемой MECTHEIMN жителями „Атрубой“, на Атрубин- 
скомь и Мордовинскомъ островахъ, въ урочищф извЪстномъ подъ 

назвашемъ „Костистаго острова“, такъ и на львом» берем) BOXK- 

скаго судоходнаго протока (Атрубы), Ha rpanumb Ставропольскаго 

удёльнаго MMBHIA, на „полуостровЪ“, a правильнфе сказать —на, 
тупомъ выступ» береговой полосы, въ урочищ$ „Гунгузъ“. 

На ,Hocruerows островЪ“ кости вымершихъ млекопитающихъ на- 

ходимы были раньше MBCTHEIMM крестьянами и производившими ме- 

жевыя работы удфльными чинами; упомянутая же выше, собранная 

г. Кузьминскимъ въ 1912 году коллекщя, а затъмъ и собранныя 
мною, BMBCTB Ch нимъ, при участи спещально нанятыхъ рабочихъ 

и стражи, въ текущемъ году, кости животныхъ, O0 которыхъ будетъ 

сказано ниже, были найдены на лъвомь березу протока, на „IO- 

ayocrpoB& Тунгузъ“ или, какъ сказано выше, широкой Koch. Въ по- 

слЪднемъ MECTE ocworps и небольшия поверхностныя раскопки были 
произведены мною 30 и 31 юля м$сяца сего года, при чемъ es me- 

чене однозо дня было собрано почти на поверхности этой береговой 

широкой косы боле 55 пудовъ большею частью разрозненныхъ EO- 

стей упомянутыхъ выше млекопитающихъ. Воллекщя этихъ живот- 

HBIXB тотчасъ же послф экскурои была упакована въ ящики и OT- 

правлена въ Главное Управлене Удфловъ, TAB и находится въ на- 

настоящее время, въ разобранномъ уже BUN. 

MÉCTo залеган1я костей. 

bes, огибаемая частью только съ CbBepo-BocTORa, а 3ATBME съ с$- 

вера и сЪверо-запада протокомъ Волги (Атрубой), широкая коса въ 
томъ MÉcrb, гдф находятся на поверхности и 65 которой заключены 

кости постъ-плоценовыхъ млекопитающихъ, сложена почти исклю- 
чительно изъ крупной, обвалуненной или обтертой галки или значи- 

тельно уплотненнаго грав!я, „дресвы“ или „хряща“,”) покрытыхъь 

BB нькоторыхъ MECTAXB сверху смываемыми Bb настоящее время 

*) Быть можетъ, отъ этихъ м%фетныхъ назван! получили свое обозначене— 

село «Хрящевка» и «Дресвяной затонъ» на противолежащемъ „Костистомъ’ 

остров$“. - - 
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обыкновенными ‘волжекими песками. Величина частей грав!я или 
тальки, начиная отъ размфровъ гороха и обыкновеннаго лёеного 
-opbxa, достигаетъь часто величины кулака и боле (до 1 четв. api. 

въ длину и ширину или до 1 куб. четв. apm. по объему). Въ co- 
TAB этого, какъ сказанно, значительно обвалуненнаго или обтер- 
Taro матерала, какъ показаль осмотръ и собранные мною образцы 

талечника, входять самыя разнообразныя, снесенныя сюда сверху 
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^ p.p. Волгой m древнимъ Черемшаномъ породы. Среди поелднихъ по- 

падаются: вымытые изъ коренныхъ отложенй и занесенные Ha это 

MBCTO окатанные или обтертые съ поверхности куски третичнаго 

песчаника, третичной и MÉIOBOÏ опоки, меловые кремни, остатки 

мфловыхъ губокъ и нижнем$ловыхЪ cenrapiil, нижнем ловые и юрсв!е 

белемниты, oerarku грифей (Gryphea dilatata), аммонитовъ m проч., 
большия пластины верхне-юрекихъ, типичныхъ для извстныхъ гори- 

зонтовъ (выше г. Симбирска) юры горючихъ TAUHNCTEIXB сланцевъ, 
3* 

№ 
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куски болфе плотныхъ и вр5пкихъ пестрыхъ породъ пермекой сис- 

темы и проч.; попадаются иногда въ галечникахъ приставшими въ. 

костямъ и въ полостяхъ самыхъ костей (напр., череповъ) куски 

конгломератовъ, въ нёкоторыхъ случаях», вфроятно, оторванныхъ 

изъ проелоекъ пестро-мергельныхъ породъ, а часто, д. быть, обра- 

зовавшихся склеивашемъ приставшаго къ костямъ и древеснымъ 
остаткамъ окружающаго галечника. Этотъ болЪе или Mente крупный, 

напоминающ!й обвалуненностью своего MaTepiala отложен1я нижнихъ 

теченй HEROTOPBIXB (которыя MHD приходилось наблюдать въ haxe- 

Tin) кавказскихъ PIERS и PERB, галечникъ или гравй, съ ископа- 

емыми костями, прикрытъ, какъ уже сказано, аллювальными пе- 

сками позднфйшаго возраста, съ крупными современными, прфено- - 

водными ракушками изъ Ppora—Unio, Anodonta и проч. Толща нанос- 

Haro песка, по словамъ MÉCTHBIXR жителей, сравнительно недавно 

была довольно значительной, достигая мощности 1!/, — 2 саженъ и 

боле; но въ послёдше 2— 2 года пески эти были смыты BB поло- 

водье Волгой, велфдетве чего и обнажились подстилаюцщия ихъ OTIO-- 

жешя галечника и грав1я съ костями. 

Обращаясь Kb раземотрёню собранныхъ большею частью на по- 

верхности размываемаго галечника, à въ H'bROTODBIXP м$етахъ извле- 

ченныхъ путемъ раскопокъ послёдняго, костей млекопитающихъ, мы 

въ большомъ количеств находимъ кости, въ видЪ частей череповъ. 

(въ одномъ Mbcrb MAS удалось извлечь изъ гальки почти цфльные 

черепа оленя и верблюда, UAB черепъ лошади съ прекрасно cox- 

ранившимея зубами и др.), бивней, роговъ, позвонковъ, реберъ, J0- 

IIaTORb, тазовыхъ и ножныхъ костей и проч. саБдующихь жи- 

BOTHBIX'b: 

мамонта (Elephas primigenius Blum). 
Hocopora (Rhinoceros tichorhinus m R. sp.). 

первобытнаго быка (Bos priscus var. latifrons и В. primigenius). 

: оленя (Cervus tarandus, Cer. elaphus m др.). 
> лося (Cer. alces var. fossilis.) 
, лошади (Equus caballus var. fossilis.). 

T верблюда (Camelus var. fossilis), 

части черепныхъ костей хищныхъ млекопитающихъь и MHOTO костей 

He опред$ленныхъ еще животныхъ. 

() характер заключенныхь въ галечник$ (грав1и) вымершихъ- 
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3KHBOTHBIXB и 0 степени сохранности OCTATKOBS ихъ можно, до HÉ- 
которой степени, судить на OCHOBAHiW посылаемыхъ мною при этомъ, 

для иллюстращи моего сообщеня, н®еколькихъ костей. 

Предположен!е о времени наноса галечника CE маесою 

костей. 

Что касается до времени отложенля залечнало слоя, Cb занесен- 

ными BMECTE съ HUM костями, то объ этомъ, въ виду краткости 

времени, употребленнаго мною для изслёдованя, можно судить только 

предположительно. » 

Принимая во вниман!е, что изобилующ!й костями грав!й покрытъ 
былъ недавно мощными отложешями аллюв1альныхъ, современныхъ 

намъ песковъ, которые м$стами прислоняются къ глинистымъ отло- 

жешямъ второй надлузовой террасы, которая, въ свою очередь, 

прислоена къ третьей (боровой) террас absaro берега Волги, и 

"ITO галечныя, съ костями млекопитающихъ, отложешя покрываются 

тлинами второй надлуговой терравы, можно полагать, что время Ha- 

„носа этого галечника произошло раньше образованя упомянутой 

‘сейчасъ второй террасы и 60 всякомь случа не позднъе 9MO10. 
/ 

Очень возможно, что наносъ этого галечнаго слоя, который, насколько 

MHS U3BBCTHO, ни въ глинистыхъ (преимущественно) отложеняхъ 

второй, ни даже среди песковъ самой высокой (покрытой на лфвомъ 

побережьи Волги сосновыми борами) третьей террасы 66 этой части 
‘теченя Волги почти не встр$чается, произошелъ если не въ ледни- 

"ROBBIE перодъ, TO во время интенсивнаго TàsHis и отступлен!я про- 
стиравптагося на западъ и сверо-западъ, — хотя и вдали оть дан- 

Haro участка Волги, — ледниковаго покрова, eo одну из5 2moxo „ве- 

ликой послъ-ледниковой денудации“ *), а можетъ быть, —одновремен- 

HO съ образованемъ верхней-песчаной, послфдней террасы. Вакъ въ 

настоящее время р. Волга, во время высокаго подъема и наиболЁе 

широкаго весенняго разлива своихъ водъ, — во время своего поло- 

водья, на поймЪ отлагаеть изъ взвфшенной къ PBEB мути почти 

исключительно мелкоземлистыя легыя частицы глины и только Hà 

`еравнительно глубокомъ, быстромъ и дфятельномъ своемъ фарватор® 

*) См. объ этихъ денудашяхъ статью Н. ВКриштафовича: Ycubxu uayuenis 

nocıb третичныхъ образован Росси. Ежегодникъ по Геол. и Минер. Poccia 

“T. И, Bum. 2, стр. 1—28 и xp. 
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‘наноситъ и nepeHoemrb Gombe крупный waTepiaJb, въ видф песка, Tan, 
можеть бъить, Bb перодъ образовашя верхней песчаной террасы 

(Языковекй бассейнъ) она, благодаря большой, сравнительно съ на- 
стоящимъ, Maccb воды и скорости своего теченя, по ORPAHHHLIME, 

прибрежнымъ пространетвамъ, во время наибольшаго cBOero разлива, 

отлагала снесенные съ высотъ праваго берега третичные пески, à BB. 

болЪе интенсивной части своего фарватера наносила болфе крупный 

матер!алъ, въ вид грав1я или гальки и занесенныхъ съ ними 

костей. 

Но какъ объяснить Такое удивительно большое скоплене массы 

костей, въ такомъ огромномъ количеств экземпляровъ не одного 

какото-либо млекопитающаго, à самыхъь разнообразныхъ родовъ и 

видовъ ихъ на небольшомъ сравнительно участкЪ волжекаго побере- 

HbA въ описываемой нами MPCTHOCTM, — почти въ одномъ пункт? 

hakb объяснить совмфетное нахождене въ одномъ и TOMB же отло- 

женш rpaBis — непарнокопытныхъ, парнокопытныхъ, хоботныхъ и, 

BMBCTÉ съ этими травоядными, костей хищныхъ животныхъ и даже 

нфкоторыхъ остатковъ и, какъ MAB кажется, слБдовъ пребывая 

первобытнаго человЪка? 

Почему эта богатая коллектая цфлыхъ скелетовъ и OTABIBHEIXB ко- 

стей постъ-пмоценовыхъ млекопитающихъ образовалось именно здть, 

Bb этомъ MÉCTÉ, недалеко OTS впаденя въ Волгу menepewnuxo, сов- 

ременныхь намъ притоковъ ея—р. Черемшана и устьевыхъ протоковъ. 

параллельной ему р$чки Сускана? 

Дать положительный и научно-обоснованный orBbrb на эти и Apy- 

rie связанные съ ними вопросы возможно будетъ, конечно, TOJbRO 

посл детальнаго изелфдован1я, кромЪ самой фауны, относительнаго 

положешя и распространевя, — nepexoda какъ BB вертижальномь, 

Takb и Bb зоризошпальномь направлетяхъ TEXB отложенй зравая, 

зальки и валуновь, среди которыхь найдены указанные выше opra- 

nuueckie остатки: какъ далеко вверхъ и внизъ по Boar’ тянутся 

эти наносы TpaBi и гальки, далеко ли они идутъ по лёвому берегу 

phn, вглубь Самарскаго заволжья, не составяяютъ ли они только 

гнфздовыхь мЪстозалегавй среди мощныхь аллювальныхъ или Au-- 

лювальныхъ, сопровождающихъ долину р. Волги песчаныхъ, а м$- 

стами, быть можеть, и песчано-глинистыхь толщъ, не находятся ли 

такого же рода отложешя TPABiA въ JOH и береговыхъ террасахъ. 

упомянутыхъ выше притоковъ — Черемшана, Сускана, и другихъ. 
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Судя по тому разнообразию warepiaJa, rpaBis, гальки и крупныхъ 

‘валуновъ, 0 которыхъ было сказано выше, необходимо придется 

допустить, что область, захватываемая TEMA интенсивными дилюв!аль- 

ными потоками, которыми обусловливались отложения этого обтер- 

таго матер!ала съ массою костей, была, сравнительно съ разсматри- 

ваемою MBCTHOCTHIO, обширна и что время, потребовавшееся для на- 

копленя такогс разнообразнаго петрографическаго и палеонтологиче- 

скаго матер!ала (если не объяснять все это дЬйстыемъ какой-нибудь 

необыкновенной дилювальной катастрофы) было довольно продолжи- 

тельнымъ, о чемъ между прочимъ свидфтельствуютъ и сл$ды пребы- 

Bahia здЪеь челов$ка. 

Относительно остатковъ и сл$довъ одновременнаго пребывавя съ 

перечисленными выше постъ-пмоценовыми млекопитающими mMep6o- 

бытнало человька можно судить на OCHOBAHIU добытыхъ мною при 

осмотрЪ полуострова „Тунтузъ“ и полученныхъ при посл6дующемъ 

болфе внимательномъ разсмотр&в!и собранныхъ мною костей, сл$дую- 

щихъ данныхъ: 

а) несмотря на то, что по недостатку времени MHb пришлось ог- 

раничиться, почти исключительно, общимъ осмотромъ MÉCTHOCTH и 

сборомъ частью вымытыхъ изъ грав1я и лежащихъ на поверхности, 

à частью заключенныхъ въ немъ боле или mente заминыло, “pyn- 

ныхь костей, среди послёднихъь найдены мною части человтьческаю 

черепа (лобныя кости) и, кромЪ того, череики грубой выдфлки 24u- 

“nano посуды; 

6) то обстоятельство, что большинетво принадлежащихъ копыт- 

нымъ маекопитающимъ MpyOuamvızs костей, которыя содержали въ 

себЪ костяной мозгъ, являются продольно расколотыми иль разби- 

тыми, разбитыми также оказываются въ самыхъ крфлкихъ затылоч- 

HbIXb частяхъ и черепа, кром$ лошади, такихъ животных, какъ 

оленя, верблюда, `первобытнаго быка и др.; 

в) нёкоторыя кости, какъ челюсти, ребра и проч., представляють 

с0б0ю nodobie opyoris изъ кости, a части тазовыхъ костей, съ верт- 

люжною впадиною, такъ однообразно отдфланы или отбиты, что 

превращены какъ бы 62 домашиюю утварь—чалики. ступки и т. п.; 

T) сохранность н$которыхъ частей разбитых череповъ, какъ, 

напримфръ, верхнихъ челюстей верблюда и др. съ неровными окай- 

мляющими ихь острыми краями, m отсутстве на wwe c.ı006% 

cmupania, MOKA3bIBAIIMIT, что части эти были отдёлены или отбиты 
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на мъспиь находки, а He были принесены сюда, какъ большинство 

остальныхъ костей, обтертаго rpabis или обвалуненной гальки, 3a- 

несенныхъ сверху теченемъ воды, и проч. 

Tarp ли это происходило, въ какое именно время, при какихъ 

физико-географическихъ и геологическихъ условяхъ,—эти и MHOrie 

друге связанные съ нахождешемъ этихъ костей вопросы могутъ быть 

рёшены, конечно, только посл детальныхъ раскопокъ и общаго II3- 

CIBAOBAHIA веей затронутой 31&ch wberHoeru Поволжья. 

Въ сказанному нахожу нужнымъ добавить, что черепа и Apyria 

кости— носорога, мамонта и другихъ вымершихъ млекопитающихъ— 

нерЪ$дко были находимы въ 10:5 р5ки Волги выше г. Симбирска, на- 
примфръ, противъ Ундоръ*), а л$томъ 1913 года нёкоторыя кости (пле- 

чевыя коети носорога) были найдены Ha (Hb у 1bBaro берега Волги, при 

YCTAHOBEB кессона строющагтося въ вастоящее время иже г. Симбирска, 

гранд!ознаго желёзнодорожнаго черезъ р. Волгу моста; HEROTOPBIT же 

отдфльныя кости (бивни, ребра мамонта) были вытаскиваемы со 

дна Волги рыбаками еще въ 1887—1888 г. противъ г. Самары ^^). 

0 случаяхъ нахожден!й костей постъ-плюценовыхъ млекопитающихъ 

Bb руслВ и въ береговыхъ отложен!яхъ рфки Волги и ея притокахъ BO 

многихъь и другихъ м$стахъ раньше этого, въ виду общеизв стности 

такого рода фактовъ, нахожу излишнимъ здфеь распространяться ***). 

М®стность, TAB расположенъ „Востистый оетровъ“ и береговую по- 

Jocy „Гунгузъ“, T'AS найдены коети постъ-пмоценовыхъ млекопитаю- 

щихъ, по распоряжешю удфльнаго вфдомства, поручено управляю- 

щимъ смежныхь удфльныхъ имфнШ (Новод$виченек. и Ставрополь- 

скаго) и страж охранять, а весною будущаго 1914 года она будетъ 

изслвдована боле детально—путемъ раскопокъ песковъ и галечника. 

15 ноября 1913 года. 

*) Коллекця прекрасно сохранившихся череповъ и другихъ костей носо- 

pora (Rhinoceros tichorinus), мамонта и другихъ животныхъ, собранная противъ 

Городища и Ундоръ, на Bour$, находится между прочимь въ „Областномъ 

Симбирскомъ музеЪ“, въ г. Cumönpert. Коллекщю эту, благодаря любезности 

зав5дывающаго муземъ, преподавателя естествознан!я въ епарх1альномъ учили- 

mb, г. Скороходова, MHB пришлось осмотрфть минувшимъ л$томъ. 

**) Эти кости имются въ моей личной коллекши. 

***) Объ этихъ фактахъ нахождения постъ-плоценовыхъ млекопитающихъ 

и относительно литературныхъ данныхъ по этому вопросу мною будетъ сказано 

въ сл5лующемъ 6035e подробномъ докладЪ. 



а №. 

ГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТЪ 
Императорскаго Мосновскаго Общества Испытателей Природы 

34 1912—1913 1008. 

Въ течене 108-ro года своего cymecTBopaxia Императорское 

Московское Общество Испытателей Природы продолжало раз- 

виваль свою научную дфятельность, направленную преимуще- 

ственно на A510 usyyenia Poccin въ естественно-историче- 

CKOMB OTHOTIEHIN. 

Черезъ особую депутацию, въ cocraBb президента H. A. Умова, 

секретаря 9. Е. Лейста и редактора М. И. Голенкина, Обще- 

ство имЪло счасте принести всеподданнйиия поздравленя 

Ero Императорскому Величеству Государю Императору по 

поводу трехсотлЪт1я Дома Романовыхъ. 

Посылкою привЪфтственныхъ писемъ, адресовъ, телеграммъ 

и делегатовъ Общество приняло участе въ празднованяхъ: 

тридцатил$тней научно-педагогической дфятельности г. Пред- 

‘сфдателя Физико-Химическаго Общества при Императорскомъ 

Университет Св. Владимра—С. Н. Реформатскаго, пятиде- 

сятилЪтняго юбилея Verein für Naturwissenschaft zu Braun- - 

schweig, maTuiecaTmubTHaro юбилея Académie d'Hippone въ 

bomb, пятидесятилЪтняго юбилея Императорскаго Московскаго 

и Румянцевскаго Музея (делегаты: H. A. Умовъ, J. E. Лейстъ 

и Вяч. А. Дейнега), семидесятилтя дня рожденя поч. чл. 

H. А. Тимирязева (делегаты: ©. Н. Крашенинниковъ и Д. H. 

Прянишниковъ), пятидесятилтняго юбилея Энтомологическаго 
Общества въ Онтар1о, семидесятилЪт1я дня рожденя поч. чл. 

A. H. Анучина, торжественнаго открыт!я Воронежскаго Сельско- 

хозяйственнаго Института Императора Петра I и 200-xbraaro 

юбилея Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. 

Представителями Общества на Интернацюональномъ 300:10- 
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гическомъ KoHrpeccb въ Монако были д. чл. M. M. Новиковъ 

и д. чл. А. H. СО$верцовъ и на геологическомъ KoHrpecch въ 

Канад$— поч. чл. В. M. Вернадеюш, д. чл. В. В. Аршиновъ 

и д. чл. Я. В. Самойловъ. 

Bs отчетномъ году Обществомъ подъ perarnieñ заслуженнаго 

профессора M. A. Мензбира и М. М. Новикова, были изда- 

ны: Bulletin,3a 1911 и 1912 r., Marepians къ познанйо фауны и 

флоры Pocciäckoä Имперш, отд. зоологический вып. XII, Mare- 

piam къ познан!ю геологич. crpoenia Pocciäc. Импер., вып. IV u 

Nouveaux Mémoires, i. XVII, Пуг. 3. RpomB того, боле или 

Menbe законченъ печаташемъ Bulletin 1913, № 1—3. . 

Въ означенныхъ изданяхъ были помфщены сл$дуюпая статьи, 

снабженныя многочисленными таблицами и рисунками: 

Prof. М. Menzbier. Beiträge zur Ornithologie Russlands. 

I. Zur Frage von der systematischen Bedeutung von Aquila 

fulvescens, Gray. 

Prof. Dr. Leyst. Meteorologische Beobachtungen in Moskau 

im Jahre 1911. 

W. Rasdorsky. Geschichte und gegenwärtiger Zustand der 

Lehre über die mechanischen Eigenschaften der Pflanzengewebe. 

J. A. Kalinnixow и. W. Th. Rasdorsky. Experimentelle Un- 

tersuchung des Zugwiderstands von bastreichen Pflanzenteilen. 

Mit 2 Taf. 

Проф. A. B. Llucapswescktü. Свободная onepria химической 

Peak и растворитель. 

Prof. L. Pissarjewcky. Aenderung der freien Energie der 

chemischen Reaction und Lösungsmittel. (Résumé.) 

Prof. P. P. Suschkin. Die Vogelfauna des Minussinsk Ge- 

bietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 

chen-Landes. Mit 1 Karte. 
Prof. W. A. Tichomirow. Zur Kenntniss des Wurzelbaues 

von Smilax excelsa L , der Transkaukasiens-Sarsaparilla, Ekale 

der Iberier, mit Smilax aspera L. vergliechen. Mit 3 Taf. 
Prof. Dr. E. Leyst. Meteorologische Beobachtungen in Mos- 

kau im Jahre 1912. 



B. Wseswjatski. Der Schalleitende Apparat von Anura. Tuba. 

Eustachii et Cavum tympani. I. Teil. Mit 2 Taf. 

В. A. Hlnumnuxocs. Птицы Минской губ. C» картой. 

Jl. Il. Cmpemoyxoss. О юрскихъ сланцахъ Коктебеля. 

А. Н. Розановь. О зонахъ подмосковнаго портланда и о Bbpoar- 

номъ происхождени RODIIBENESH SS фосфоритовыхъ слоевъ подъ 

Москвою. 

M. Pavlow. Mammifères tertiaires de la Nouvelle Russie. I partie. 

Avec 3 planches. 

Въ отчетномъ году Общество имЪло одно годичное засЗда- 

Hie, восемь очередныхъ H сорокъ неочередныхъ. 

Въ годичномъ sacbganiu Общества: 

1) Секретарь Bau. A. Дейнеа прочель отчетъ о дЪятельности 

Общества за 1912—1913 годъ. 

2) Поч. чл. 5. Е. Лейсть произнесъ pbus: «СЪверныя 

ciaHia». Ä 

3) A. чл. И. A. Каблуков» сдЪлалъ докладъ: «VILI между- 

народный конгрессъ по прикладной хими въ АмерикЗ». 

A) Jl. ux. JO. А. `Бълоюловый сдЪлалъь сообщеше: «Опытъ. 

остановки эмбр1ональнаго развит!я». 

Въ очередныхъ засФданяхъ, помимо разсмотр5 ня текущихъ 

дфлъ, были сдфланы сообщеня: 

По Goran. 

А. Е. Æadoecxit.— «Ks географии Polypodium vulgare, L.». 
Н. ©. Cayocnit.—«Kn вопросу o филогенм хвойныхъ». 

A. М. Щербачевь.—«0 примфненш антиформина въ фар- 

макогноз!и». 

По географии. 

C. Г. Грилорьев5.— «Долины окрестностей Кисловодска». 

А. 0. Слудскй.—<«0О задачахъ и успфхахъ изученя восточ- 

ной части Таврическаго полуострова». 

По геологи. 

JM. В. Павлова.—«О недавно найденныхъ третичныхъ мле- 

копитающихь юга Росси». 
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По muHepanoriu. 

IO. В. By.rediz. —PénrrenosBckie лучи и crpoenie кристалловъ. 

По геофизикъ. 

H. H. Kacamruns.—«O синоптическихъ наблюден!яхъ надъ 

дождями, произведенныхъь въ МосквЪ 23 — 27 тюля H. ст. 
1912 г.». 

9. Е. Лейсть.—«Магнитныя бури». 

По зоологи. 

M. E. Макушок5.—«Къ вопросу о гомологи между пла- 

вательнымъ пузыремъ и легкими позвоночных». 

В. H. Никитинв.— «Экспедищшя въ Центральную Африку 
(Bukropia Н1янца), съ демонстрашей д1апозитивовь и кол- 

лекщй». 

H. J. Титовз.— «Запросы врача въ области Oiooriu». 

II. IH. Сушкинь. — «Пофздка на Алтай лётомъ 1912 года» 

(съ демонстрашей д1апозитивовъ). 

E. M. Illasxmuus.—«O значенш спаивающихъ Ini въ 

мышцахъ сердца». 

Г. А. Вожевников5.—«Девятый международный зоологиче- 

CHI конгрессъ и океанографичесвый музей въ Монако». 

По физик и химии. 

A. I. Pauuncriü.—«O6% отрицательной упругости термо- 

динамическихъ системъ при низкихъ температурахъ». 

А. Db. Раковскй.—«О химическомъ rmcrepesucb». 

II. Il. Лазаревь.—«Современная Teopia фотоэлектрическихъ 

и фотохимическихъ процессовъ». 

» «О saxonb Фехнера для spbnuis». 

Очередныя засфдан!я посвящаются частью научнымъ с00б- 

щен!ямъ, частью текущимъ дфламъ Общества, почему все время, 

которымъ могутъ располагать члены Общества въ своихъ ве- 

чернихъ собран!яхъ, не можеть быть удфлено подробному и 

обстоятельному обсуждению научныхъ вопросовъ. Кром$ того, 

подобное детальное обсуждене, представляющее интересъ 
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преимущественно только для спещалистовъ, было бы утоми- 

тельно для лицъ другихъ спещальностей, присутствующихъ BB 

собрани. Между т5мъ при современномъ pocrb естествозна- 

Hid глубокое обсужден1е вопросовъ, вызываемыхъ многочис- 

ленными и важными экспериментальными изслдован1ями, явля- 

ется крайне настоятельнымъ въ цфляхъ его дальнфйшаго пре- 

YCUBAHIA и отчетливаго пониман1я и YCBOCHIA его выводовъ. 

Въ виду этого, согласно постановленю Общества, ero очеред- 

ныя засфдавя пополнены рядомъ неочередныхъ по спецщаль- 

нымъ отдфламъ естествознанля, посвящаемыхъ исключительно 

изложен!ю и обсужден1ю научныхъ работъ. Такихъ sachraniñ 

было въ истекшемъ году 39, на которыхъ было сдфлано BP 

общемъ 54 сообщешя. По спешальностямъ они группируются 

слфдующимъ образомъ. 

Вн$очередныхъ засФдан! ботанической комисси было 11. 

ЗасЗдатня происходили подъ руководствомъ M. И. Голенкина, 

при чемъ большая часть времени была посвящена рефератамъ 

текущей ботанической литературы или своднымъ обзорамъ по 

наиболфе интереснымъ вопросамъ. Кром рефератовъ и 0630- 

poss были сдфланы также слЗдуюция сообщенля. 

1) A. P. Ausero.—O вмянш различныхъ кислотъ на раз- 

Butie Aspergillus niger. 

2) C. Л. Heanocs.— 06% 06pasoBaniu масла при cospbsaniu 

chan. 

3) A. A. Mypunoes.—O BEXONb въ трубку озимыхъ злаковъ. 

въ первый годъ. 

4) Вавилов. — О иммунитет н$которыхъ расъ хлЬбныхъ 

злаковъ по отношеню къ ржавчин$. 
_5) B. М. Арциховскай.—О зависимости ядовитаго дЪйствя 

вредныхъ веществъ отъ ихъ концентрации. 

6) А. И. Mewdeps.—PasBmrie cnoporonia y Plagiochasus. 

7) Е. E. Успенекм.—0О роли кремнезема въ растенш. 

8) » О наземной dopwb Pothamogeton. 
9) B. H. Manownuxoes.—O локализащи движущей силы 

при плачЪ растенй. 
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10) Д.Н. Hpanwunuxoss.—Vss результатовъ BereTam]oHHHXb 

OUBITOBP за 1910—1912 г. 

Въ блологической комиссли за истекпий годъ всего было 10 

засфданй, на которыхъ были сд$ланы слфдуюпия сообщения: 

1) Н. М. Вулазинь.—О работахъ по искусственному оплодо- 

твореню у млекопитающихъ. 

2) M. М. Новиковз.—Ростъ и регенеращя кости. 

3) A. ИП. Филатовв.—Опытъ съ удаленемъ слухового пу- 

зырька у зародыша амфибй. hb вопросу о зависимомъ воз- 

никновен1и скелета. 

4) A. d. Синицынг.—Вопросъ о мыслительныхъ способно- 

стяхъ y высшихЪ животныхъ. 

5) DB. D. Станчинсий.—О HEKOTOPEHXT задачахъ зоогеогра- 

фическихъь изслфдованй небольшихъ районовъ. 

6) JO. А. Бюлозюловый.— Блогенетическй законъ въ критикЗ 

чистаго морфолога («Этюды по Teopia эволюцт» H. А. Cb- 

верцова). 

7) С. C. Четвериковь.—Рядъ новЪйшихъ работъ, посвящен- 

HbIXb менрелизму и теорш мутаций. 

8) В. Ч. Aoporocmaücriu.—llobsıka въ Монголю. 
9) A. Il. Еравецг.— Культура тканей Bub организма. 

Въ 8 неочередныхъ засзданяхъь по химш, состоявшихся 

подъ руководствомъ А. Г. Дорошевскаго, H. А. Шилова, C. C. 

Наметкина, А. I. Бачинскаго, А. В. Раковскаго и H. H. Ле- 

пешкина были заслушаны и обсуждаемы слфдующие 22 доклада. 

Засфдане 22-го сентября 1912 года: 

1) A. В. Раковскй.—О теор. химическаго гистерезиса. 

2) Г. Л. Стадников5.—ДЪйстье сложныхъ эопровъ Ha маг- 

нйорганическя соединеня. 

Засфдаве 27-го октября 1912 года: 

3) A. I. Бачинсюй.—О внутреннемъ rpenim жидкостей. 
4) C. d. Назибинь.—Синтезъ awwiaka и азотной кислоты 

въ пламени лабораторной ropbuxmu (съ’демонстращей). 

5) H. J. seruncrit.—O6% избирательномъ возстановитель- 
HOMB катализ?. 
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Sacbranie 24-го ноября 1912 года: 

6) A. В. Paxoscktü.—06% адсорбыи въ см$шанныхъ pac- 

TBOPAX®. 
7) А. I. Бачинскй.—Объ отрицательномъ jaBJeniH. 

8) H. М. Булмина.— Случай coBwbcrHaro дфйств1я ABYXb 

катализаторовъ. 

ЗасЪдане 4-го декабря 1912 года: 

9) H. Н. Лепешкинь.—ЁКъ вопросу о crpoeniu кадинена. 

10) Б. М. Беркетеймз.—Объ окислевши 1оновъ закиси же- 

лёза въ присутствьи 1оновъ щавелевой кислоты. 

11) À. M. Герцениипейнь.—О дЪйствш катодныхъ лучей на 
органическ!я и неорганическая вещества (съ демонстращями). 

ЗасФдаше 19-го января 1913 года: | 
12) À. В. Раковски. — О теоретическихь BOsspbHiAXb на 

кристаллизац1онную воду. 

13) ©. C. Наметкинь. — РаздЗлене CMÉCH углеводородовъ 

пред$льнаго съ непред$льнымъ при помощи хамелеона. 

14) A. I. Бачинсвй.— Отчего вода uwberb максимумъ плот- 

ности? 

Засфдане 16-го февраля 1913 года: 
15) Г. Л. Стадниковь.—Иъ вопросу 0бъ оксоньевыхъ CO- 

единеняхъ. 

16) A. D. Paxoscriü.—Ilo поводу книги Zsigmondy: Lehr- 

buch der Kolloidchemie. 

17) À. b. Paxoscniit.—Kb ученю объ адсорбщи. 

ЗасЪфдан!е 16-го марта 1913 года: 

18) H. A. Изарышевв.— Электродные потеншалы въ He- 

водныхъ растворахъ. 

E. C. Пржевальская. —Окислительное дЪйств!е перманганата 

Hà предзльныя жирныя кислоты. 

Sacbranie 6-ro ampbua 1913 года: 

20) Г. Л. Стадниковз.—ЛЪйстве бензальдегида на высоко- 

молекулярные эоираты пропилмагнйюодида. / 

21) I. I. Cmadnunoes.— ДЪйстве бензгидрилуксуснаго эвира 

Ha Гриньяровсюя MarHifoprannyeckig соединевя. 
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22) А. Е: Vonencxiü.—Ilpoôrema молекулярной асимметрии 
или такъ называемой центро-асимметр/и.. 

За истекпий 1912—1913 годъ по минералоги состоялось 

5 неочередныхъ засФданий подъ предс$дательствомъ Я. В. Самой- 

лова; обязанность секретаря исполнялъ Н.И.Сургуновъ. Въ озна- 

ченныхъ засфданяхт заслушаны были слфдуюпия cooómenis. 

ЗасЪфдан!е 23-го сентября 1912 года: : 

1) Я. B. Camoü.noes. —O  pacupocrpaneniu оксфордско-секван- 

скихъ баритовъ на BOCTOKB Европейской Pocciu. 

2) A. E. Depcuans. — Краткое сообщеше о результатахъ 

лфтней пофздки Ha Уралъ въ 1912 г. 

3acbgauie 21-го октября 1912 года: 

3) В. В. Apwunoes.— О новыхъ методахъ анализа минераловъ. 

4) 0. М. Лебедева.—Еристаллизащя гликоколя. 

5) Я. В. Самойловз. —Къ минералопи фосфоритовыхъ MECTO- 

рождений. 

6) A. Е. Ферсманзг.—Обиая точки spbuia на топографиче- 

скую минералогю. 

Sachıanie 21-го ноября 1913 года: 

7) А. B. Kasaroes.—Üpasb между компонентами P,O,, CaO 

и H,O. 
8) D. В. Kapauonees.—O микропроекщи въ поляризованномъ 

CBÉTÉ. 

9) А. Е. Ферсмань демонстрировалъ искусственный кри- 

сталлъ кварца и радоактивный минераль бенюофитъ. 

Зас$дане 20-го января 1913 года: 6 

10) В. DB. Kapawuonees сказалъ  HbCKOJbKO словъ о II0CIbA- 

HUXb дняхь и npuuuub смерти Г. I. Касперовича. 

11) А. O. Висконтеь. — О геологическомъ строеви BOCTOY- 

Haro склона Урала въ Златоустинскомъ горномъ OKpyrb. 

ЗасЪдане 24-го февраля 1913 г. 

12) А. И. depcmaus.— Организашя минералогическаго из- 

слфдованзя Ильменскихъ горъ. 
13) 10. В. Бульфь.— Прохождеше лучей Рентгена uepesb 

кристаллическое вещество. 
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ВЪрное основнымъ задачамъ своей научной MBATENBHOCTH, 

Общество и въ отчетномъ году оказывало посильное содфйств!е 
изученю Росси въ естественно-историческомъ отношени и съ 
этою цзлью, по Mbpb возможности, помогало какъ своимъ 

членамъ, такъ и постороннимъ лицамъ, находящимся въ сно- 

шенш Cb нимъ, въ ихъ IKCKYPCIAXB и изсл5доваяхъ во MHO- 
гихъ MBCTHOCTAxXR Россйской umnepin. При содфйств!и и yua- 
erin Общества предполагали производить: 

Ботаническя изслЪ дования. 

. В. Вульфё—въ Таврической ryÖepain. 

. В. /бадовскир—въ Костромской губернии. 

. М. Герценитейнь—на Кавказ. 

. М. Кречетовиче—-въ Московской губернии. 

C. Ненюковё—въ Нижегородской губернии. 

. А. Хорошковг— въ Московской губернии. 

Геологичесня изслЪ дованй. 

7. Н. Н. Боюлюбов—въ Олонецкой TyÖepkin. 
8. В. А. Варсанофьева—въ Пермской и Уфимской ry- 

берняхъ. 

9. M. А. Бейденбаум—въ ЮШевской губернии. 

10. M. b. Павлова—въ Бессарабской и Херсонской ry- 

бернляхъ. 

1. А. IT. Павловь—въ Бессарабской и Херсонской ryGepsiaxs. 

2. А. H. Posanoes—Bp Московской губернии. 
13. J. А. Салтыковз — въ Новгородской и Тверской ry- 

берняхъ. 

14. В. Г. Хименковь —въ Новгородской и Тверской ry- 

берн1яхъ. 

15. А. А. Черновё—въ Пермской губернии. 

Зоологичесня изслЪ дован!я. 

16. J. A. leeaecz;— въ Архангельской и Тобольской ry- 

берн1яхъ. | 

17. I. A. Юорнело—въ Дагестанской области. 
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18. H. A. Kyzuxs—8r Архангельской и Тобольской ry- 
берн!яхъ. 

19. В. А. Свинарская — на Мурманской б1ологической 

станщи. 

СодЪйствуя научнымъ работамъ названныхъ Jum, Общество 

обращалось съ просъбою о выдачЪ Ww» свидЪтельствъ, откры- 

THX предписавй и листовъ ко многимъ оффищальнымь ли- 

цамъ и учрежден!ямъ, при чемъ ходатайства Общества были 

уважены: Губернаторами — Олонецкимъ, Пермскимъ, Уфим- 

скимъ, Костромскимъ, Московскимъ, Новгородскимъ, Твер- 

скимъ, Таврическимъ, Херсонскимъ, Бессарабскимъ, Военнымъ 

Губернаторомъ Дагестанской области, Кавказскимъ НамЗстни- 

комъ, Начальникомъ Гунибскаго Округа, Обществомъ Есте- 

ствоиспытателей при С. Петербургскомъ Университет$, a 

также Мурманской Б!ологической Станщей, за что Общество 

и приносить имъ свою глубокую благодарность. 

Помимо содЪфйств:я вышеуказанныхъь оффищальныхъь mb и 

учрежден, mbkoropbre изъ экскурсантовь Общества встрЪтили 

особыя предупредительность и COYYBCTBie со стороны частныхъ 

JUNG, дЪятельно содЪйствовавшихъ усифшному выполнен ю пред- 

принятыхъ ими научныхъ работь. Общество считаетъ прлятнымъ 

долгомъ выразить BCbMb такимъ лицамъ свою глубокую при- 

знательность за ихъ безкорыстное внимае Kb ero научнымъ 

интересамъ. 

Мнопя лица, предпринимавпия въ отчетномъ году при 

участи и содфйстым Общества o3kckypciu съ ученою цфлью, 
а равно нЪкоторые изъ rr. членовь Общества доставили 

слфдующия кратыя свЪдЪюя o результатахъ своихъ изслфдован!й: 

A. чл. А. М. Герчениипейнь-представила слфдующий отчетъ: 

«ЛЪтомъ 1913 г. я совершила пфшкомъ переходъ съ Военно- 

Осетинской дороги (Кутаисской губ.) vepesp Нижнюю Сванетю 

по долин Цхенисъ-Цхали, черезъ перевалъь Горваши въ Верх- 

нюю ÜBaHeri m, по долинамъ рфкъ Мулхры и Ингура съ ero 

истоковъ до послфдняго сванетскаго селен1я Чубухеви, по до- 

лин Накры до Главнаго хребта, черезъ перевалъ Донгузъ- 
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“Орунъ въ`Терскую область, по долинамъ p. Баксана, Кыр- 

тыка и Mauku въ Кисловодскъ. На этомъ пути, преимуще- 

ственно въ ÜBaHerin, я собирала различныя коллекщи, глав- 

нымъ образомъ гербар!й изъ 150 видовъ и сфмена какъ пре- 

весныхъ породъ, такъ и травянистыхъ растемй. Матералъ 

этотъь будетъь разосланъ въ разныя учрежден1я для изсл$до- 

BAHIA». 

Г’. Æadoeckiü представилъ cubaytonii отчетъ. 
«ЛЪтомъ текущаго года при содфйствм Общества я зани- 

мался ботаническими изсл5дованями въ Костромской ry6epuiu. 

За недостаткомъ времени въ районъ изсл$дованЙ вошла толь- 

KO сфверо-западная часть ry6epHlu, являющаяся BMBCTB съ 

т$мъ и наименфе изсл$дованной. При экскурсирован1и соби- 

рался гербарный матер!алъ, велись списки pacreniü въ раз- 

`личныхъ растительныхъ сообществахъ, фотографировались наи- 

боле типичные участки, собирались также образцы торфа. 

Въ Галическомъ и Чухломскомъ озерахъ быль собранъ планк- 

тонъ. Матералъ, который быль собранъ, еще не разобранъ. 

Укажу ниже Tb wbcrHOCTH, въ которыхъ я производилъ свои 

изслфдованя. 

1) Въ Винешемскомъ ybaıt: 

а) берега р$фки Сендеги между деревнями Игумново и 

Бараново. 

2) Въ Галическомъ уфздз: 
а) окрестности Свято-Троицкаго женскаго монастыря, 

b) xbc» по лини Свято-Троицай женсюй монастырь— 

село Русаково, 

c) Сусанинское болото, 
d) берега pbku Тебзы между селами Яхноболь и Востома, 

е) казенная дача «Урочище-Боръ», 

Г) южный берегъ Галическаго озера, между посадомъ Флора 

и Лавра и впаденемъ pk Шокши, 

5) сЪверный берегъ озера между деревнями Вахнецы и 

Быки, 

1) Селищевская казенная дача. 
Ar 
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3) Въ Буйскомъ yb3n$: 

a) берега pbkm Костромы вверхъ и внизъ отъ города bys, 

b) лЪеъ къ югу ore города Буя, 

с) окрестности ЖелЪзно-Боровскаго монастыря. 

4) Въ Чухломскомъ ybayb: 

а) южный берегь Чухломскаго озера, 

b) л5съ къ югу orb города Чухломы. 

5) Въ Солигалическомъ у$здЪ: 

а) берега pbku Костромы между городомъ Солигаличемъ- 
и впадентемъ рзки СвЪтицы, | 

b) pbka Opbrana orp snaxenis ея въ Кострому до деревни: 

Бидино, | 
с) соленый ключъ m торфяное болото близъ деревни Алеш- 

ково-Грибаново (въ 35 верстахъ къ востоку OT города 

Солигалича), 

4) окрестности города Солигалича. 

6) Въ Кологривскомъ ys: 

а) Николо-Поломская казенная дала, 

b) Раменская корабельная дача. 

При экскурсировани обращалъ также внимане на расти- 

тельныя формы, распространене которыхъ заканчивается въ 

Костромской губернш, каковыми, напримФръ, являются Quer- 

cus pedunculata, Larix sibirica, Abies sibirica и др. Выясняется 
между прочимъ, что западная граница послфдней (T.-e. Abies 

sibirica) должна быть проводима много западнЪе, YEMB это счи- 

тается въ настоящее время, такъ какъ пихту я находиль и 

въ западныхъ уЪздахъ Костромской губернш». 

Г. Бейденбаумь доставилъ cabaıyomia cBbnbHia о ходЪ сво- 

ихъ работъ: 

«Этимъ J'browb я задался цфлью собрать и изучить ископае- 

мую фауву и флору юевской спондиловой глины и составить 

профиль породъ, на ней покоящихся. | 

Въ течение того же лЪта я обслЗдовалъ мезозойскля обнаже- 

Hid cbsepHoli части Каневскаго уЪзда, по правому берегу 

Днзпра, на пространствЪ or» м. Трактемрова до д. Sapy- 
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бицы, TAB въ самомъ верхнемъ пласту юрскаго мергеля, весь- 

ма богатаго ископаемыми, MHB удалось собрать значительное 

количество палеонтологическаго матерала по келловейской’ 

морской ayHB и наземной drops. 

Для изученя уцфлфвшихЪъ слФдовъ жизни KieBckaro олиго- 

ценоваго моря мною было избрано глинище кирпичнаго за- 

вода Зайцева по Кирилловской улицЪ, расположенной вдоль 

o6mmpHoA долины Дн$фпра. Почти весь палеонтологическай ма- 

тер!аль по KleBCKOMy олигоцену, прилагаемый при отчет, до- 

быть мною изъ этого глинища. Спондиловую глину нельзя 

считать хорошей средой для сохранен!я въ ней ископаемыхъ. 

Нричиной этого являются, повидимому, обильныя почвенныя 

воды изъ вышележащихъ пластовъ, постоянно проникаюпая 

въ ея толщу. Подъ вмянтемъ циркулирующей воды ископае- 

MBIA раковины моллюсковъ стали настолько мягки и непрочны, 

"TO извлекать ихъ изъ глины, не повредивъ пЪфлости, весьма 

затруднительно. 

Большинство ископаемыхъ спондиловой глины сохранилось 

въ почти натуральномъ видЪ, мало измЪнивуъ, \ повидимому, 

свой первоначальный химичесюый составъ, и лишь HeMHOTIA 

изъ HUXB перешли въ черный сЗрный колчеданъ Ses,. 

hb послФднимъ относятся: 1) в5твистый полипнякъ коралла— 

Polycoelia reticulata; 2) два рода конически-епиральныхъ мол- 

JHOCKOBb Cb высокимъ и низкимъ конусомъ, и 3) одинъ круп- 

ный двустворчатый моллюскъ. Опредфлить эти моллюски по 

UXb сохранившимся колчеданнымъ ядрамъ MHB не удалось. 

Разнообразные зубы акулъ, чешуи и колюче шипы плав- 

HUKOBb HBKOTOPHXB рыбъ почти не тронуты протекшимъ вре- 

менемъ. Благодаря такой gx» прочности иныя изъ извлекае- 

MbIXb рыбъ сохранили почти въ деталяхъ свой первоначальный : 

o6miñ «habitus». Кром весьма интересныхъ находокъ рыбъ 

и ихъ отдфльныхЪ частей, MHS удалось найти въ той же толщ 

спондиловой глины одинъ экземпляръ хорошо сохранившейся 

морской черепахи и экземпляръ крупнаго рака. 

Прежде чЪмъ перейти къ общему описан! породъ, нале- 



тающихъ на спондиловую глину, приведу kpaTkli списокъ т$хь. 

изъ найденныхъ мною ископаемыхъ, которыя MHS уже удалось 
опредфлить: 1) Polycoelia reticulata, 2) Spondylus Buchii, 
3) Ostrea yigantea, 4) Ostrea flabellula, 5) Pecten idoneus, 

6) Pecten corneus, 7) Lamna Hoppei, 8) Lamna denticulata, 
et multa cetera. 

Весною cero года въ rumHumnrb кирпичнаго завода Зайцева. 

производились больш!я земляныя работы по сооруженю MO- 

торной тяги глины вверхъ на гору. Для этой usin быль про- 

рыть BBCOKl отлойй подъемъ подъ угломъ въ 45°, прошед- 

mM черезъ вс$ вышележапие пласты, покояпцеся на спон- 

диловой глинф. Это дало возможность отчетливо увидать пол- 

ную CBBXYIO картину напластованй, легко и точно измФрить- 

мощность отдзльныхъ пластовъ и взять образцы породъ въ 

порядк$ ихъ послФдовательнаго налегашя. По сдфланнымъ 

мною изм$ренямъ въ глинищф этого завода спондиловая глина 

вскрыта на глубину 21'/, аршинъ. По даннымъ бурен1я арте- 

SIaHCKUXB колодцевь общая мощность спондиловой глины вы- 

ражается приблизительно около 39 аршинъ. Сл$довательно, 

пластъ не разрабатываемой спондиловой глины уходитъ вглубь, 

еще аршинъ на 17'/. Цвфть этой глины въ мокромъ Buy. 

темно-сизый, à по высыхани она принимаетъ голубовато-е$- 

рую окраску. Сколько-нибудь замЪтной разницы въ OKPACKSB- 

болЪе верхнихъ и нижнихъ пластовъ не наблюдается. Химичесвяай 

составъ глины по анализамъ г. Ржанскаго и другихъ TAKOBE: 

Si0, 49,96 | FeO— 0,47 | K,O— 1,24 | . S0, 0,92 
ALO,— 7,33 | CaO—16,74 BOT 0,94 | H,0—4,67 
Fe,O,— 3,39 | MgO— 1,03 | C0,—12,80 | | 

Большой процентъ содержаня въ себЪ углекислыхъ солей 

кальция приближаетъ спондиловую глину къ мергелю. Глина 

эта содержитъ въ себЪ много мелкихъ блестокъ слюды и жев- 

лаковъ cbpHaro колчедана. Въ особенности ихъ много въ верх- 

нихъ ея горизонтахъ. Форма и paswbpH жевлаковъ колчедана 

весьма разнообразны. 

i COIT ES P 
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Внимательно всматриваясь BB разнообразе ихъ формы, я 

обратилъь вниман!е на часто повторяющяся. Здесь я имЪю 

BB виду колчеданныя образован!я въ BU’ довольно крупныхъ 
желобковъ, порою сохранившихъ даже полную трубчатую 

форму. Врядъ ли простые химико-механическе процессы зе- 

мли могли создать такую не свойственную имъ и притомъ по- 

вторяющуюся форму. Cropbe предположить, что 93TOTb THIIb 

колчеданныхь образованй обязанъ своимъ происхождешемъ 

минерализащи органическихъ остатковъ олигоценоваго моря. 

Возможно, что желобки эти и трубки есть не что иное, какъ 

костные обломки крупныхъ морскихъ позвоночныхъ, обращен- 

ные въ сЗрный колчеданъ. Второй столь же часто повторяю- 

щейся формой колчеданныхъ образоваюй являются обломки 

этого минерала, сохранившие въ себЪ мелкотрубчатое строене. 

Повидимому, и здЪсь мы имфемъ 1510 съ обращешемъ костной 

ткани въ колчеданъ. Изъ всего вышесказаннаго возникаетъ 

предположене, что если He BC, то большинство колчедан- 

ныхъ образоваюй спондиловой глины обязаны своимъ проис- 

хожденемъ органическому началу. Въ глинищв кирпичнаго 

завода Зайцева спондиловая глина не содержить въ себф ни- 

какихъ другихъ минеральныхъ включенй, KPOMB только что 

описанныхъ, тогда какъ въ глинищЪ завода г. Шавровой по 

Б. Васильковской улицЪ въ верхнихъ горизонтахъ толщи той 

же глины попадаются скоплен1я небольшихъ жевлаковъ ярко 

emHaro цв$та, величиною съ горошину и болфе. СдЪланный 

мною дома поверхностный анализъ этихъ минеральныхъ обра- 

зовавй констатировалъ присутствие въ нихъ желвза и угле- 
кислоты. 

Непосредственно на спондиловую глину налегаетъ пластъ 

HECKONBKO песчаной и менфе плотной глины мощностью около 
6 аршинъ. По цвфту эта глина весьма приближается къ спон- 
диловой, имфя лишь болфе темный оттфнокъ. Благодаря при- 
MBCH песка и меньшей плотности, она болфе проницаема 
для воды. Лин!я, отдёляющая спондиловую глину отъ только 

что описанной, постоянно ясно видна, благодаря начинаю- 
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щимся въ этомъ MÉCTB натекамъ ржавыхъ водъ. Ископаемыя 

встр$чаются Bb этомъ пласту глины сравнительно р$дко, 

a если и встрЪчаются, то въ болфе низкихъ его горизонтахъ. 

Въ tomb этой глины мною найдена часть головы неболь- 

шой рыбы и зубъ акулы. Далфе выше сл$дують сфровато- 

зеленые, н$сколько глинистые пески, чередуюпиеся uo цв$- 

ту разнообразными отт$нками. Иекопаемыхъ въ себф они, 

повидимому, не сохранили. Непосредственно на нихъ нале- 

гаетъ ILIACTb зеленовато-желтой плотной глины мощностью до 

двухъ аршинъ. Далфе, выше идутъ Meukie сЪровато-б$лые пески 

съ тонкими прослойками крулнаго кварцеваго песка. Зат$мъ 

слфдуеть тоный рыхлый пластъ бураго угля мощностью OTB 

двухъ до трехъ вершковъ. Ha угольной пластъ легли чисто- 

бфлые сыпуще мелюе пески мощностью до 6 аршинъ и уже 

на нихъ залегла желтая ледниковая глина, достигающая въ 

этомъ MBCTÉ 20 аршинъ мощности. 

Въ верхнемъ юрскомъ пласту желтовато-сфраго, м$стами 

розоватаго мергеля мною собраны слфдующия ископаемыя: 

1) Griphaea dilatata, 2) Pecten inaequicostatus, 3) Modiola bi- 

partita, 4) Lutraria Alduini, 5) Pinna mitis, 6) Cerithium rus- 

siense, 7) Trigonia, 8) Goniomya litterata, 9) Pholadomya Mur- 

chisoni, 10) Rhynchonella, 11) Pentacrinus bosaltiformis, 12) Be- 

emnites Panderi, 13) Alaria, 14) Avicula x maoria apyria, мною 

еще He ONpembJeHHHs. 

Hanöoıbe полную m отчетливую картину профиля мезозой- 

скихъ обнаженй даетъ то мЪсто близъ деревни Монастырокъ, 

гдф Geper» Днфпра наиболфе высокъ и круча ero прор$зана 

глубокимъ оврагомъ, идущимъ по самому краю деревни. OG- 

IAA высота этого берега достигаеть 20 саженъ. Порядокъ на- 

леган1я пластовъ здЪеь слБдуюций. 
Въ самомъ низу, почти на уровнф р$чного наноса, кое-гд® 

возвышаются на незначительную высоту выходы буровато- 

черной глины. Ископаемыхъ въ ней мною не найдено. Глину 

эту принято относить къ юрской. ДалЪе, нЪсколько выше сл$- 

дуетъ MIACTB желтовато-сфраго, очень твердаго мергеля. Этоть 



пластъ, такъ же какъ и вышеупомянутая глина, выходя на 

дневную поверхность, основашемъ своимъ теряется въ р%ч- 

How» HaHocb. Мергель этотъ очень бЪфденъ ископаемыми и 

также долженъ быть отнесенъ къ юрекому. Выше идетъ пластъ 

сФровато-желтаго и розоватаго мергеля, весьма богатый юр- 

скими ископаемыми. Почти весь собранный мною юрсый па- 

леонтологичесяй матерлаль взять изъ этого пласта. КромЪ 

ископаемой морской фауны, мергель 3TOTP содержить въ себЪ 

KOË-Kakie остатки юрской флоры въ видЪ окаменфвшихъ кус- 

ковъ дерева. Ha мергель налегаютъ сЪФровато-зеленые пески, 

относимые къ мЪловому возрасту. Они очень бЪдны ископае- 

мыми. Въ нижнемъ горизонтЪ ихъ толщи MHS удалось найти 

лишь одинъ экземпляръ ископаемаго моллюска, близкаго, по- 

видимому, Kb Teredina personata, а въ самомъ верхнемъ, почти 

на rpamumb съ желтой ледниковой глиной, зубы акулъ. СЪро- 

вато-зеленые пески покрываетъ желтая песчаная глина ледни- 

коваго возраста, содержащая въ себЪ костные остатки млеко- 

питающихъ. OU bcn найдены мною зубы мамонта и другихъ 

млекопитающихъ. Максимальная мощность этой глины дости- 

raeTb 33 аршинъ». 

b. А. Барсонофьева представила слфдуюпий отчетъ: 

«Въ этомъ году я продолжала начатое мною предыдущимъ 

лфтомъ изслЗдоване карстовыхъ явленмй въ пред$лахъ Вун- 

гурскаго, Красноуфимскаго и Осинскаго уфздовъ Пермской 

тубернш. Ha этотъ pass мною обращено было особенное BHH- 

мане Hà изучене гидрографли края и на изслЗдоваше пещеръ 

ледниковъ, которыми изобилуютъ KYHTYPCKIA отложевля этой 

области. 

Помимо карстовыхъ явленй, я изучала соотношеня между 

каменноугольными и пермо-карбоновыми отложен1ями сЪверной 

части Уфимскаго плоскогорля. Верхне-каменноугольные извест- 

няки покрываются здфсь непосредственно кунгурскими осад- 

ками. Полное отсутствие артинской толщи и сильное несогла- 

Cie напластованя указываютъ на значительный перерывъ BB 

отложении. | 
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Мною собранъ небольшой палеонтологическй MaTeplaJ'b изъ 

кунгурскихъь породъ и пополнена коллекщя верхне-каменно- 

угольныхъ ископаемыхъ, пр1обрфтенная въ предыдущихъ по- 

Ъздкахъ. Ha основани имфющагося матерала можно сказаль, 

что верхнекаменноугольные известняки изслФдованной MECT- 

ности представляють собою фашю, pbsko отличающуюся OTS. 

таковыхъ же отложевшй C. Урала почти полнымъ отсутствемъ 

коралловъ и присутстиемъ чрезвычайно обильной фауны бра- 

хоподъ. 

Mas пришлось побывать и въ Соликамскомъ ybarb Перм- 

ской губерни, TAB я обратила внимане Hà карстовыя явле- 

HIS, развитыя въ окрестностяхъ Кизеловскаго завода и пр!- 

уроченныя Kb верхне-каменвоугольнымъ известнякамъ. Mab 

удалось посЪтить обширную Кизеловскую пещеру, предста- 

вляющую значительный интересъ какъ по своимъ разм$рамъ, 

такъ и по господствующимъ въ ней термическимъ условямъ. 

КромЪ Toro, я посЗтила залежи бФлой глины BP окрестно- 

стяхъ Усть-Игума на p. “ABS. Эти глины составляютъь про- 

должен!е той загадочной сери кварцевыхъ песковъ, песчани- 

KOBL и глинъ, которую я изучала въ Кунгурскомъ и Красно- 

уфимскомъ уЪздахъ во время своихъ предыдущихъ пофздокъ. 

D» этой сери, трансгрессивно налегающей Ha каменноуголь- 

ныя и пермо-карбоновыя породы, мною были найдены до сихъ. 

поръ исключительно растительные остатки, микроскопическое 

изслфдовае которыхъ не дало никакихъ результатовъ. Въ 

Усть-ИгумЪ mab удалось собрать нЪсколько кусковъ древесины, 

прекрасная сохранность которыхъ позволяетъ надфяться на 

болфе благопраятный исходъ микроскопическаго изученя». 

М. И. Назаров представилъ слЪдуюний отчетъ: 

«Почти все минувшее abro я экскурсировалъ въ Меленков- 

скомъ y., Владимской губ., пользуясь поддержкой Ботаниче- 

скаго Музея Императорской Академ Наукъ, которымъ MH 

было поручено наиболЪе полно собрать мфстную флору. 

Изъ болфе интересныхъ растев!й я долженъ отм тить прежде» 
всего Polypodium Robertianum Нойш., phariñ въ Cp. Poccim 



реликтовый папоротникъ, собранный мной въ тфнистомъ npi- 

OKCKOMB OBparb Ha перегнойной, a не известняковой почвЪ, 

на которой его чаще всего находятъ. Большой интересъ пред- 

ставляетъ также нахождене въ Меленковскомъ y. слВдующихь 

растенш: Aspidium Braumi Spenner (два мЪстонахожден!я), 

Vicia picta Fisch. и Coryxalis intermedia Mer. Bcb названные 

виды до cero времени не были найдены во Владимрской ry6., 

что повышаетъ представляемый находками интересъ. | 

Ранней весной 1913 r., а также осенью 1912 г. я собралъ 

коллекщи бр!ологическую и лихенологическую. Первую лю- 

безно обработаль D-r V. PF. Brotherus (Helsingfors); въ кол- 

xernim оказалось 80 различныхъ видовъ мховъ, представлен- 

ныхъ 172 герб. экз. Лихенологическую коллек продолжаетъ 

обрабатывать pod. К. С. Мережковский’ (Казань), который 

пока выдфлилъ изъ 156 листовъ до 50 видовъ лишаевъ. Часть. 

коллекщй еще ждеть обработки и находится у меня. 

Время съ 20 1юня по 15 imus я затратилъ на изсл®доване 

растительности окской долины въ Меленковскомъ y., куда въ. 

предстояпие годы будетъ направлена на изысканя экспедищя . 

Владимрскаго губернскаго земства по изучен!ю луговъ. Слож- 
ная система поемныхъ и береговыхъ растительныхъ формаций 

съ достаточной полнотой и опред$ленностью выяснилась на 

panb экскурый, во время которыхъ сдфланы подробныя записи, 

составленъ гербарай, взяты почвенные образцы и изучено pac- 

предфлене растительности по заранфе намфченной chru лин!й.. 

Мн? остается еще сказать, что въ отчетномъ году и глав- 

нымъ образомъ въ BeCeHHie ero м$сяцы я продолжалъ, IIO 

прим$ру прошлыхъ WTB, фенологическая наблюдения. Скопив- 

mieca у меня за 4 года факты приведены въ порядокъ BB 

моей работ$ «Движене весны на югЪ Владимфской губернш» 

(«Владим. Губерн. ВЪдом.», 1913 г. и отд. оттиски). 

Печорско-Обская экспедицая въ cocraBb 5 человЪкъ (Д. J. 

Тевлевъ, Н. А. Куликъ, E. А. Логвиновичъ, E. И. Рубен- 

штейнъ, В. В. Апполоновъ), организованная на средства Н. A. 

Шахова, приносить свою глубокую благодарность Импералор- 
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ckomy Московскому Обществу испытателей природы за содЪй- 

cTBie работамъ экспедищи, выразившееся въ рядЪ указавй, 

въ снабжеюи рекомендательными письмами и матер!алами для 
cóopa коллекшй. 

Работами экспедищи былъ захваченъ районъ по ptkb Yccb 

orb celeHia Балбанъ къ ея истокамъ, по pbrb Ельцу и pbrb 

Падъ-Яг$. Было произведено подворно-статистическое обселъ- 

доваюе уссинскихъ поселенцевъ; выяснены YCAOBIA производ- 

ства рыбныхь и зв$риныхъ промысловъ и Apyrie вопросы, 

связанные съ услов!ями хозяйственной жизни края. Была про- 

изведена пантометрическая съемка pbku Воркоты на 80 версть 

OTB устья, верховьевъ pbku Уссы, начиная OTS выселка Hien 

и черезь горный проходъ «Аркаматалова» до селевля «Ла- 

бутнанги» на pbkb Обь, съемка торговаго пути or» pbku Уссы 

на Обдорскъ. | 
Во все время работъ производились три раза въ сутки Me- 

Teopo3ormueckia наблюденя. 

Въ районф работъ экспедиции orb» селенля Балбанъ были 

‚собраны весьма интересныя коллекши по геоломи, ботаник$ 

opHuTOJOriu, ихтологи и энтомолог. 

Маршрутъ экспедици былъ слфдующ: изъ Москвы черезъ 

Нижнй-Новгородъ—Казань—Пермь— Чердынь на печорскую 

пристань «Якша». Оттуда внизъ по ПечорЪ до cenenia Усть- 

Усса и по pbkb Yccb до селешя Балбанъ на пароход$ г. Чер- 

ныхъ. Or» c. Балбана до селеня Елецъ на лодкЪ, отъ селен!я 

Елець до Лабутнанговъ-—Обдорска и обратно перевалъ черезъ 

Уральскай хребетъ пфшкомъ. Or» селеная Елепъ до истоковъ 

р. Уссы и обратно до селеня Балбанъ съ заходомъ на p. Вор- 

коту и p. Сейду—на лодкЪ. Or» c. Балбанъ черезъ Усть-Уссу 

до пристани «Kya» на pbrb Печор пароходомъ г. Черныхъ 

и оттуда до г. Архангельска на пароходЪ «Вайгачъ» Мурман- 

craro Пароходнаго Общества. При обратномъ слфдовани экс- 

педищи была произведена остановка на p. losa и обел$до- 

вано самофдское ceuenle «Колва». 

Ma» Москвы экспедишя отправилась 30 anpbuas 1913 года 

| 
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BB г. Архангельскъ, Hà возвратномъ пути, прибыла 13 сентября 

ОТ. 

Db. М. Еозо-Полянскай ions и августъ wbcsnb T. г. посвя- 

тилъ изученю растительности долины pbku Papca, Кубанской 

области Майкопскаго отд$ла, преимущественно въ район? ста- 

ницы Cepriesckou. Въ юлЪ экскураи производились COBMECT- 

но съ Г. А. Преображенскимъ. Особливое внимане было обра- 

щено на представителей семейства Umbelliferae, при чемъ cab- 

ланъ рядъ интересныхъ въ научномъ OTHOMEHIN находокъ; зна- 

чительный интересъ представляютъ, напр., Bupleurum brachia- 

tum C. Koch съ В depauperatum K.-Pol., доселЗ считавпийся 

`эндемикомъ Армени, Peucedanum caucasicum C. Koch, раньше 

приводившииея для Закавказья, Physocaulos nodosus Tausch., 

Muretia lutea Boiss. и др. Изъ представителей другихъ семействъ 

достойны упоминан!я: Cucubalus baccifer L., Xeranthemum 

annuum L., Carlina vulgaris и др. Собранъ рядъ, повидимому, 

новыхъ Pac», напр., Origanum vulgare L. var. Jaxum K.-Pol. 

in sched., Lavathera) thuringinea L. var. micrantha K.-Pol. in 

Sched.; предполагается описать новый Bub изъ рода Llatino- 

ides Wettst. Рядъ видовъ собранъ для академическаго Herba- 

rium florae rossicae и для обмЪна. Весь матерлалъ обрабаты- 

вается Г. А, Преображенскимъ при участш b. М. Возо-По- 

лянскаго въ лаборатории проф. M. И. Голенкина. Результаты 

предполагается опубликовать, такъ какъ изелфдованный рай- 

OHb лежитъ въ области пограничной съ S. К. и Sf. К. по клас- 

сификаши Н. И. Кузнецова и интересенъ въ флористическомъ 

OTHOMEHIN. 

Е. B. Byawfs npencrasmum слфдующий отчетъ: 

«Этимъ лфтомъ при warepiajbHolt поддержкЪ Общества В. M. 

Мейеръ и я совершили пофздку по Крымскимъ горамъ. Изучая 

въ ботанико-географическомъ отношен растительность Bep- 

шинной плоскости главной гряды Ёрымскихъ горъ, такъ наз. 

Яйлы, мнЪ интересно было познакомиться съ восточной частью 

этого горнаго хребта. Въ виду этого нашей цФлью было но- 

cbrurb Демерджи и Караби-Яйлу. Находясь въ сторон оть 
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главныхъ курортовъ южнаго берега Крыма, этой части Яйлы 

значительно менфе посчастливилось въ смыслф ея научнаго 

изслфдован1я, ч$мъ западной ili. 

Маршрутъь нашъ былъ слфдуюций: выфхали мы 19 1юня изъ 

дер. Кучукъ-Ламбатъ, находящейся въ 15 верстахъ отъ Алушты 

въ сторону Ялты, въ направлении Бабуганъ-Яйлы. Ha посл$д- 

нюю мы поднялись близъ вершины ея Кушъ-Кая и mepecbrum 

ее BB C.-3. направленш. Здесь Hach интересовали остатки дре- 

весной растительности, главнымъ образомъ ABB одинок я сосны 

(Pinus silvestris), yubıbsmia близъ сфвернаго края этой Яйлы. 

Отсюда мы черезъ Говрель-богазъ сосновымъ л%фсомъ спусти- 

лись къ Козьмодемьяновскому монастырю, TAB и остались на 

ночь. Corbryromüü день быль цфликомъ употребленъ на пере- 

ходъ черезъ дер. Корбеклы и Шумы къ дер. Демерджи, откуда 

намъ предстояло подняться на Яйлу того же имени. 21-го 

утромъ мы поднялись съ южной стороны на Демерджи-гору, 

соединенную узкимъ перешейкомъ съ Демерджи-Яйлой. И та, 

и другая занимаютъ очень небольшую площадь, такъ что HAM 

удалось въ одинъ день довольно хорошо ихъ осмотрЪть. Де- 

мерджи-Яйла въ свою очередь соединяется очень узкимъ пе- 

решейкомъ съ г. Тырка, напоминающей своей формой Tpex- 

угольникъ, вершина котораго и служить соединенемъ съ 

Демерджи-Яйлой, a ocHoBaHle пологимъ склономъ переходить 

BL буковый J'bcp. 

Это— трей прорывъ Яйлы, такъ наз. Богазъ-ташъ-хобахъ:— 

одинъ изъ важнфйшихъ узловъ въ Таврической цфпи горъ, 

такъ какъ здЪсь находится водораздЪлъ трехъ довольно значи- 

тельныхъ рЪкъ-— Бурульчи и Ангары, текущихъ на сЪверный 

CKJoH, и Уллу-узени, впадающей въ море Cb южнаго склона. 

Слфдующие два дня мы употребили на изслфдоване Караби- 

Яйлы и, главнымъ образомъ, ея вершины Кара-тау, на которой 

сохранился великолфпный лиственный л5съ—буки, клены, ясени, 

рябина, — представляющй большой интересъ въ OTHOMEHIN во- 

проса o существовани л$са на SAIS. 

Мы предполагали пробыть на этой ЯйлЪ пять дней, Ho намъ 
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пришлось отъ этого отказаться, такъ какъ оказалось, что мы 

черезчуръ поздно пр1хали— вся растительность была какъ бы 

выбрита стадами овецъ, число которыхъ въ этомъ году дости- 

raxo 50.000 штукъ. Въ виду этого мы Ha второй день вече- 

ромъ спустились на сфверный склонъ къ дер. Куртлукъ, от- 

куда sarbw» черезь Сартану и дер. Шеленъ выЪфхали на Cy- 

дакское шоссе. 25-го вечеромъ мы пр!хали въ Судакъ, a на 

другой день вечеромъ же тронулись кордонной тропой въ 

обратный путь и 27-го ночью вернулись къ нашему исход- 

ному пункту. 

На эту поЪздку надо смотр$ть какъ на орентировочную— 

болфе детальныя изслфдован!я я предполагаю произвести бу- 

дущимъ лфтомъ. Несмотря на это, пофздка дала очень много 

для освфщен1я многихъ неясныхъ вопросовъ, въ виду чего мы 

приносимъ Обществу нашу благодарность за предоставленную 

возможность ее совершить. 

Результаты пофздки по обработкВ собраннаго Marepiana бу- 

дуть Обществу доложены. 

A. чл. О-ва А. А. Черновъ Bwb$crb съ М. C. Швецовымъ 

и B. C. Ильинымъ минувшимъ лфтомъ пройзводилъ геологи- 

ческля изслЗдован!я въ Врасноуфимскомъ yb31B, Пермской г. 

Названнымъ лицамъ было поручено О-мъ Московско-Казан- 

ской жел. дор. обслЪдовать полосу проваловъ вдоль вновь 

проектированной лини Казань— Екатеринбургъ. Провалы co- 

средоточены здЪсь главнымъ образомъ въ предфлахъ четыр- 

надцати - верстной полосы, гдз образуютъ густую сть воро- 

нокъ и различнаго рода прогибовъ мЪстности. Поверхностны- 

ми наблюден!ями, a также заложенными 3] bcb буровыми 

скважинами и шурфами удалось выяснить, что провалы про- 

исходять OTS выщелачиваня гипсовъ, залегающихъ Bb Bepx- 

ней части кунгурскихъ отложений. Шодъ гипсами лежитъь 

большая толща мергелистыхъ известняковъ (плитняковъ). O6- 

Mad мощность гипсовъ достигаетъь саженъ 15 или даже боль- 

ше, но непосредственно вдоль проектированной линши гипсы. 

очень сильно выщелочены и уцфлфли только р$дкими глы- 
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бами. Ha коренныхъ кунгурскихъь породахъ теперь лежать 

главнымъ образомъ наносы, достигающие свыше 10 саж. мощ- 

ности. Они представляютъ большое разнообразе, главнымъ 

образомъ, глину съ большимъ содержашемъ щебня, преиму- 

щественно известковаго. По своему первоначальному проис- 

хожденшю 9TH наносы есть остатокъ оть разрушеня M'BeTHHXP 

породъ, ихъ элюв, но въ значительной степени перем5щен- 

ный съ MBCTA своего первоначальнаго происхожденя, при чемъ 

процессы перемфщентя были весьма разнообразны. Во всей 

изслфдованной мЪстности обращаетъ на себя вниман!е край- 

HAA древность карстовыхъ явленй, которыя BO многихъ пунк- 

тахъ уже завершились. 

Въ минувшемъ году въ число членовъ избраны: 

а) Въ почетные члены: 

Князь Baadunips Михайловиче Голицын —въ Mocs. 

Профессоръ Эрнеств Елоровичь Jleucms— B» Mocxss. 

Рыкачевь, Михаиле Александровичь—въ Петербург$. 

6) Въ дйствительные члены: 

Арцыховски, Baadumips Мартынович — въ Новочер- 

KACCKS. 

Бозоявленскй, Николай Васильевичь—въ Mocke#. 

„Кадовский, Анатомий Есперовичь—въ Mocreé. 

Кизель, Александрь Робертовиче—въ MockB#. 

Komes, Александр @едоровичз—въ Mocs. 

Kyaauns, Николай Михайловичь—въ Москвъ. 

Маиииилия, Pomans Сертъевичь—въ Mocks. 

Назаров, Михаиль Иванович —въ Меленкахъ. 

Hexpacoss, Алексьй Дмитиулевичь—въ Mocks. 

Pasdopcrit, Baadumips бедоровичь—въ Mocs. 

Синицын, Дмитрий. едоровичг—въ Mocks. 
Четвериков», Сермьй Серчъевичь—въ Mocks. 

Шапошииковь, Baadunips Николаевиче—вЪъ MockB$. 

JIllaaxmuns, Еве Михайловиче—въ Москв$. 
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Въ истекшемъ году Общество утратило 3 членовъ, а имен- 

но, скончались: 

а) Почетные члены: 

George Darwin—B» Кембриджф. 

Sir John Lubbock—sp Jonnont. 

Philip Lutley Sclater—2» Лондон%. 

6) ДБйствительные члены: 

I. I. Васперовичь—въ llerep6ypr$. 

Georges Plessis-Gouret—Bo Франщи. 

Acherson Paul—ss Берлинф. 

Такимъ образомъ, Общество нынЪ состоитъ изъ 89 почет- 

ныхъ, 001 дЪйствительнаго члена и 48 членовъ-корреспон- 

дентовъ, а всего въ его составъ входить 688 членовъ. 

Въ отчетномъ году были произведены выборы нЪкоторыхъ 

членовъ дирекщи Общества, а именно: одного секретаря, одного 

члена СовЪта, двухъ редакторовъ, библ1отекаря, хранителей 

предметовъ: по геологи и по ботаник$, и казначея, за исте- 

четемъ срока полномоЙ лицъ, занимавшихъ эти должности. 

Ha слБдующее трехлЗте были избраны: 

a) Секретаремъ— 9. JE. Лейсть. 

6) Членомъ Совфта— ВБ. J. Coxoa062. 
в) Вторымъ редакторомъ—//. M. Новиков5. 

г) Третьимъ редакторомъ—1/. И. Голенкино. 

д) Библ!отекаремъ— A. I. Бачинский. 
e) Казначеемъ— Bar. А. Дейнеза. 

x) Хранителемъ геологическихъ предметовъ-— M. В. Павлова. 

3) Хранителемь ботаническихъ предметовъ—.7. И. Rypcanoes. 

Такимъ образомъ, дирекщя Общества нынЪ COCTOUTE изъ 

CJ bAyIOHIMX'b JUN: 

Президентъ—заслуженный профессоръ H. А. Умов. 

Вице-президентъ—заслуженный профессоръ A. И. Cabannecs. 
Секретари — профессоръ 9. №. Лейстз и Bau. А. Дейнеа. 
Члены Совфта— заслуженный профессоръ A. И. Павловз n 

D. A. Соколове. 



Редакторы — заслуженный профессоръ M. A. Mensoups, 

M. М. Hoscuxoe m M. И. l'oxenruns. 

bu6miorexapb—.A. Г. Бачинский. 

Хранители предметовъ—академикъ РБ. И. Бернадсвя, M. b. 

Павлова, Вяч. А. Дейнеа, Л. И. hypcanoes u Я. D. Самойловэ. 

Казначей — приватъ-доцентъ D. A. Дейнеза. 

СовЪть Общества имфлъ семь засфдай, посвяшенныхъ 

хозяйственнымъ дЪламь и предварительному обсужден! наи- 

болфе важныхъ текущихъ дфлъ Общества. 

Денежныя средства, которыми въ отчетномъ году распола- 

гало Общество, состояли: изъ суммы, ежегодно отпускаемой 

ему въ пособе Правительствомъ, въ размЪрЪ 7.500 руб.; изъ 

членскихъ взносовъ и платы за дипломы, составившихъ 405 p.; 

изъ суммы, вырученной OTE продажи изданй О-ва, въ разм рЪ 

108 р. 35 к.; отъ д. чл. Общества b. В. Apwunoea на упла- 

ту вознагражден!я лицу, приглашенному для занятя по библю- 

Treks Общества, поступило 360 руб. Большая часть этихъ 

средствъ израсходована на издамя Общества, библютеку и 

экскурая и лишь сравнительно небольшая шла на жалованье 

служащимъ при Обществ$, на почтовые; KaHHeJapckle и дру- 

rie расходы. 

Запасный капиталъ Общества, образуемый изъ пожизнен- 

HbIXb взносовъ его членовъ, COCTOUTB изъ 2.500 рублей въ 

"^, |, бумагахъ и наличными 146 руб. 71 коп. 
Принадлежаций Обществу капиталь на премю имени по- 

койнаго президента Общества A. J. Фишера фонз-Бальбейма 

нынЪ состоитъ: изъ 4.400 руб. въ "A", бумагахъ и наличны- 

ми 568 руб. 82 коп. 

Принадлежатий Обществу капиталъ`на премю имени по- 

койнаго президента Общества А. И. Ренара въ настоящее 
время состоитъ: изъ 3.200 руб. въ °/,°/) бумагахь и налич- 

ными 314 руб. 24 коп. 

Храняцийся при ОбществЪ капиталь имени C. M. llepe- 

яславцевой нынЪ состоитъ: изъ 500 руб. въ "/j/, 6ywaraxe и 

наличными SO руб. 04 коп. 

en 
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По Высочайше pasp'hmennoïñ  Bcepocciückof mMONNUCKB на co- 

ставлеше капитала основателя Общества /’. И. Фишера diouz- 
Бальбдейма въ настоящее время состоитъ: 500 руб. въ "/,"/, 

бумагахъ и наличными 38 руб. 33 коп. 

Принадлежаний Обществу капиталъ, пожертвованный /7. А. 

Шаховымь на премпо имени почетнаго члена Общества + за- 

служеннаго профессора JM. A. Мензбира, въ настоящее время 

состоитъ: 6.600 руб. въ "/"/, бумагахъ. 

Въ Teyenie отчетнаго года Общество получило въ Jap» и 

въ обмёнъ на свои издавшя 3557 томовъ книгь и журналовъ, 

въ числ которыхъ имфется не мало цЪнныхъ и pbikux» изда- 

Hin. Обладая одной изъ обширнЪйшихъ библютекъ въ Росси, 

состоящей изъ перодическихъ издаюй и womorpadiii по BCbME 

отраслямъ естествознашя на русскомъ и иностранныхъ язы- 

кахъ, Общество, какъ и прежде, въ опредфленные дни предо- 

ставляло пользоваться ею не только своимъ членамъ, но и 

постороннимъ лицамъ, которыя допускаются къ чтеню KHUTP 

и журналовъ въ помфщене библиотеки, подъ условемъ реко- 

мендаци ихъ кфмъ-либо изъ членовъ Общества. 
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Livres offerts ou échangés durant l'année 1913. 

I. Journaux hollandais. 

Aanteckeningen van het Verhandelde in de Seclie-Vergaaderingen van het 
Provine. Utrechtsch Genvotschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, 
in 8°. 1912, Juni—1912; 1913, Juni— 1913. 

Archief (Nederlandsch kruitkundig). Botanische Vereeniging. Nijmegen, 
ТО»: 1915. | 

Archief, (Zeeland) Zeenwsch Genvotschap der Wetenschappen. Middel- 
bung, in,3%.: 1912. | 

Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. La Haye, in 8°. 
1913, Serie 35 A. T. TIT) Луг. 512, 

Archives du Musée Teyler. Haarlem, in 8°. 1912, Serie 3, Vol. I. 

Berichten, Entomologische. Amsterdam, in 8°. 1913, № 67—72. 

Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg Departm. de l'Agriculture. et 
du Commerce aux Indes Néerlandaises, in 8°. 1913, X IX, X, XI. 

Jaarbock van het Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indie. Ba- 
а. Nik 22 1912. 1911, 

Mededeelingen van de Afdeeling voor Plantenzickten. Buitenzorg, in 8°. 
В T os 

Mededeelingen van het Agricultuur chemisch Laboratorium. Bustenzorg, 
in 8°. 1912, № X]; 1913, № IV. 

Mededeelingen van s’Rijks Herbariuu. Leyden, in 8°. 1912, № 8—12. 

Mededeelingen uit den Cultuurtuin.. Buitenzorg, in 8°. 1913, № 1. 

Mededeelingen uit van het Department van Landbouw. Batavia, in 8°. 
ОЕ, и 
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Mededeelingen Depart. van Landbouw Nijverheid en Handel. Buitenzorg, 
ines. 1913, №5, 6. 

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at 
Batavia. Batavia, fol. 1912, 1909. 

Recueil des Travaux Botaniques Néerlandais. Nimegue, in 89. 1912, 
Volt I, И. 1—4: 1913. Vol № Ще. 2. : 

Regenwaarneemingen in Nederlandsch-Indie. Batawia, in 8°. 1912, 
Dee! II— 1910. 

Tijdschrift (Naturerkundige) vor Nederlandsch Indie. Batav., in 8% 
1911, LXX; 1912—LXXI. 

Tijdschrift voor Entomologie, uitgeg. door de Nederl. Entomologische 
Vereeniging. S’Gravenhage, in 8°. 1912—LV, АН. 4; 1913—LVI. 

Tijdschrift der Nederl. Dierkundige Vereeniging. S'Graverhage. Rotter- 
dam, in 8°. 1912, Series 2, Deel XII, Afl. 3 

Verslag van het verhandelde van het Provincial Utrechtsch Genvotschap- 
van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, in 8°. 1912, Juni—1912; 
1913, Juni—1913. 

II. Journaux danois, suédois et norvégiens. 

Aarbog, Meteorologisk. Kyöbenhavn, fol. 1912, l'année—1909, 1910, 
1911, 1912. 

pir bok de Museums. Bergen, in 8°. 1912, Heft 1—3; 1913, 
Heft 1, 

Cs K. Sv. Vetenskapsakademiens. Up. et Stockholm, in 8°. 1912. 

Acta Universitatis Lundensis. Lund, in 4°. 1912, VII, АН 2 

Acta (Nova) Reg. Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ups. in 49. Serie 4, = - 
Vol. Ш, fasc. 1, 1911—1912. 

Arsberetning, Bergens Museums. Bergen, in 8". 1913, for. 1912. 

Arsberetning, Tromso Museums. Zromso, in 8°. 1912, 1911. 

Arshefter, Tromso Museums. Tromso, in 8°. -1911—1913, XXXIV— 
1911. 

Arkiv for K. Svenska Vetenskapsakademien. Stockholm, in 8°. 1912. 
Botanik: Bd. XI, H. 4; Bd. XII, H. 1—2. 

— Matematik, Astronomi och Fysik. 1912, Bd. i. s 1—2. 
— Kemi, Mineralogi och Geologi. 1912, Bd. IV, H. 
— Zoologi: 1913 Ва. У HA. 

Bulletin Statistique Conseil perm. de la mer Copenhague, in 40, Vol. V. 
An. 1909. 



CORRE „ai 

Bulletin Planktonique. Conseil perm. Inter. pour lExplor. de la mer. 
Copenhague. An. 1908— 1911, part 1. 

Bulletin météorologique mensuel de l’Observatoire de l’université d’Upsal. 
Ups., in 4°. 1912—1913, Vol. XLIV— 1912. 

Bulletin Hydrographique. Conseil perm. Intern. de la mer. Copenhague, 
in 4°, l'an. 1910—1911; 1911— 1912. 

Forhandlinger, Geologiska Föreninger. Stockholm. 1913, Bd. XXXIV, 
H. 7 (287); 1913, Bd. XXXV, H. 1—5 (288—292). 

Handlinger, Kon. Vetenskaps Akademiens. Stockholm, in 4°. 1912, 
Bd. XLVIII, № 3; Bd. XLIX, № 1—10; 1912, Ва. Г, № 1. 

Lefnadsteckningar of Kun. Svenska Vetenskaps Akademien. Stockholm, 
ings 9r» Bu, № Но. 

Meddelelser om Gronland. Danmark-expeditionen 1906—1908. Kopen- 
havn, in 8°. 1912, Bd. XLI; 1913—XLII; XLII; XLV; L—1912. 

Meddelelser, Videnskabelige, fra den naturhistoriske Forening i Kjoben- 
havn. in 8°. 1913, Bd. LXIV; LXV. 

Mémoires de l'Académie Royale de Copenhague, in 4°. 1912, Serie 7, 
TTI ANG TX 09 EUR 

Mémoire sur les Travaux du Conseil permanent International. Copen- 
hague, in 8°. 1912, An. 1902—1912. 

Nyt Magazin. Kristiania, in 8°. 1913, Bd. LI, H. 1—3. 

Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar. Stockh., in 8°. 
1912, № 4—6; 1913, № 2. 

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 
Kjobenhavn, in 4° et 8°, 1913, № 1. 

Oversigt over Meddelelser om Gronland. Ajobengavn, in 8°. 1913, 
1876—1912. 

Publications de Circonstance. Conseil perm. Internat. pour Pexpl. de 
la mer. Copenhague, in 8°. 1912, № 62—65. 

Rapports et Proces-verbaux des Réunions. Copenhague, in 89. 1912, 
Vol. XIV; 1913, Vol. XV; XVIIa—1913. 

Report annual of the Assosiation International des Botanistes, Copen- 
hague, in 8°. 1912—1913. 

Skrifter Bergens museums. Bergen, in 4°. 1912, Bd. II, № 1. 

Tidskrift, Entomologisk. Uppsala, in 8°. 1912, Arg. XXXIII, 
H. 1—4. 

Undersogelse Danmarks geologiske. Kjobenhavn, in 8°. 1913, В. Il, 
№ 22. 
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III. Journaux anglais et américains. 

Annals of the South African Museum. London, in 8°. 1913—Index, 
Vol. VIL, р. 6, 7; 1912, VolëX, p.13, AN 65 №. XL pP. 32571918 
Vol XI pe р 1 

Annals of the New-York Academy of Sciences. New-York, in 8°. 
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An. 37, 1911 —1912. ; 

Bulletin de l'Académie du Var. Toulon, in 8°. 1911, An. LXXIX—1911. 

Bulletin des publications nouvelles de la librairie G. Villars et Fls. P., 
in 8°. 1912, trim. 4; 1913, trim: 1—3. | 

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne. 
Auxerres, in 8°. 1912, Vol. LXV—1911. 

Bulletin de l’Université et de l’Académie de Toulouse. Toulouse, in 8°. 
1912, N. Série, An. XXI, № 1—9. 

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France. 
Nantes, in 8°. 1912, Série 3, T. II, trim. 1—4. 

Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan. Vannes, in 8°, 
1911, fasc. 1—2. 

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences. 
Paris, in 4°, 1912, T. CLIII. 

Comptes-rendus des séances et Mémoires de la Société Biologique. Paris, 
im 8% 19127 T? DXXIII; 2€ 775 715; 26529125 T? ХХ, 2757: 
1913, T. LXXIV, №№ 1—4, 6, 7, 16, 18, 20, 23, 24; 1913, T. LXXV, 
№ 25—28. 

Feuilles des Jeunes Naturalistes. Paris, in 8°. 1913, Série 5, An. XLIII, 
NX 505—516. 

Journal Scientifique du Médecin Biologica. Paris, in 8°. 1912, 
An; 2, № 15. " 

Journal de Conchyliologie. Paris. in 8?. 1912, Vol. LX, № 2—4; 
1913, Vol. LXI, № 1. 

Mémoires de la Société Nationale d’agriculture, des sciences et arts 
W’Angers. Angers, in 8°. 1911, T. XIV, Série 5. 

Mémoires de la Société Nationale des sciences naturelles et mathématiques 
de Cherbourg. Cherb., in 8°. 1911—1912, T. XXXVIII. 

Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc. 
In 5% 1912 Série AMD Une 

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont- 
Ferrand,\ ш 8°. 1905, Série 2,1 fasc. "19; - 1907, :Tasc 20; 230% 
1380: 21; 10/105. fasenu22: 1916830 25. 

Mémoires de la Société Zoologique de France. Paris, in 8°. 1911, 
ТУ НУ 1912. "TouxXV,. 
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Mémoire de l'Institut de Zoologie de l'Université de Montpellier, Cette, 
m 8°, 1912, Serie 5, № 26, 27. 

Mémoires de l’Académie des sciences, lettres et médecine de Montpellier. 
Montpellier, in 8°. 1912, Série 2, T. IV, № 4; T. V, №3. 

Mémoires de la Société d'émulation de Monthéliard. Montbéliard, in 8°. 
1912, Vol. XLI. 

Mémoires de l'Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. 
Lyon, in 8°. 1913, Série 3, T. XIII. 

Mémoires de l'Académie de Stanislas, Nancy, in 8°, 1912, Ser. 6, T. IX. 

Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, in 8°. 1912, 
Serie 2, T. XII. 

Procès-verbaux des séances du Comité Météorologique. Paris, in 8°. 
1913, 1907, 1910. 

Procès-verbaux des séances de l’Académie Institut de France. Hendage, 
inv dio 2» AIT. 

Proces-verbaux des séances de la Société des sciences physiques et 
naturelles de Bordeaux. Paris, in 8°. 1912, An. 1911—1912. 

La Revue Savoisienne. Annecy, in 8°. 1912, An. LIII, Trim. 2—4; 
1913, An. LIV, Trim. 1. 

Société Agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées. Perpignan, 
ing Seah Lec №0]. XL. 

Société d'Histoire naturelle de Toulouse, in 89. 1912, T. XLV, 
trim. 1, 3, 4. : 

Travaux Scientifiques du laboratoire de Zoologie et de Physiologie mari- 
times du Concarneau. Concarneau, in 8°. 1912, T. IV, fasc. 3, 
4, 6—8. 

V. Journaux allemands. 

Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, in 4°. 
1912, Physikalisch-mathematische Klasse 1913, № 1. 

Abhandlungen, herausg. vom naturhistorisch. Verein zu Bremen, in 8°. 
Bde XXI, H. 2; 1913, Bd. XXI, Н. 1. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenchaften, herausg. von dem 
naturwiss. Verein zn Hamburg. 1912, Bd. XX, H. 1. 

Abhandlungen der math. physik. Classe der K. Sächsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften. Leipzig, in 4°. 1913, Bd. XXXII, X 11. 

Abhandlungen der math.-phys. Classe der K. Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. München, in 4°. 1912, Bd. XXV, № 9, 10; 1912, 
Bd. XXVI, № 1—6. 
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Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg, in 8°. 
1913, Bd. XX; Beilage Bd. XX—1913. 

Abhandlungen der: К. К. Geologischen Reichsanstalt. Wien, fol. 1913, 
Bd. XVI, H. 4. 

Acta (Nova) Acad. (Caes. Leopoldino-Carolinae (cm. о. dick. 
Leop. Karol. Academie der Wiss.). Halle, in 4°. 1910, T. XCIII; 
1912, 7 XML, XOYI 

Almanach der К. Akademie der Wissenschaften. Ween, in 16°. 1912, 
LXII. 

Almanach Magyar tud, Akadémiai, in 16°. 1912, 1912-re. 

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. Berlin, in 8°. 
1912, Jahr. XL, MH. MS XT 

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Budapest, in 8°. 
19125 Vol Хр 25 1913, Vol р ae 

Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien, in 8°. 1912, 
Bd. XXVI, H. 3—4; 1913, Bd. XXVII, № 1—3. 

Annalen der Naturphilosophie. Leipzig, in 8°. 1912, Bd. XI. H. 3. 

Annalen der К. К. Universitäts-Sternwarte in Wien. Wien, in 4°. 1911, 
Bd; XXI: 1912, Bd. XXI. 

Anzeiger der K. Akademie der Wissenschaften, math. -naturw. Classe. Wáen, 
in 8°. 1912, Jahr. XLIX, № 1—27. 

Arbeiten aus dem Zoologischen Institut zu Graz. Leepzig, in 8°, 1913, 
Dd. X, № 1 | 

Archiv pro prirodovedecky Vyzkum Cech. v. Praze, in 8°. 1912, Dil. 
ХУ, © 3,4, 

Archiv für Naturwissenschaftliche Landes. von Böhmen. Prag, in 8°. 
1912, Bd. XIV, Ne 5; Bd. XV, № 4. 

Archiv des Vereines für Siebenbiirgische Landeskunde. Hermannstadt. 
1912 SNC В. Ва. ХХХУШ, H. 3; 1915, Ва. ХХХ, Е 

«Aquila» Ornithologiai. Budapest, in 4°. 1912, T. XIX. 

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichts Bayerns. München, in 8°. 
1913, Bd. XIX, H. 1—2. 

Beobachtungen (astronomische, magnetische u. meteorologische) an der 
K. K. Sternwarte zu Prag. 1912, Jahr. LXXIII. 

Bericht über die Tätigkeit des kön. Preus. Aeronautischen Observat. 
Braunschweig, in 49. 1912, Bd. VH, Jahr. 1911; 1913, Bd. VIII—1912. 

Bericht der naturwiss. Gesellschaft zu Chemnitz, in 8°. 1912, 
1909—1911. 

Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins. Danzig, 
1n28%. 1912. XXXIV; 
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. Bericht über die Verwaltung der Kón. Sammlungen für Kunst uud Wissen- 
schaft zu Dresden, in 4°. Jahre 1910 — 1911. 

Berichte der naturforschenden Gesellschaft. Freiburg à. Br, in Le 
1913,.0Bd- XX, HU: 

Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giewen, 
in 8°. 1913, Naturw. Abt. Bd. V—1912; Medizin. Abt. Bd. VII—1911; 
1918, WIN. | 

Berichte des Vereins für Naturkunde zu Kassel. Kassel, in 8°. XXXVI, 
XXXVII—1889— 90; XXXIX—1892—94; XLV—1889—90; LII— 
1909— 1912. 

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften zu Leipzig, in 8°. 1912, № 5—7; 1913, № 1—3. j 

Bulletin International Académie des Sciences Frangois-Joseph. Prague, 

in 8°. 1912, Ann. XVII. 

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Oracovie, in 8°. 
292,4. 9, 10; 1913, д.р, 1912.8. 8,10, 1913, В. 1,2 

«Carinthia», Mitteil. des Naturhist. Landesmuseums für Kärnten, in 8°. 
1912, № 4—6. | 3 Е 

Casopis Céské Spoleëénosti Entomologicské. V Praze, in 8°. 1912, 
Roc. IX, cislo 4; 1913, Roc. X, № 1—3. 

Centralblatt, Botanisches. Kassel, in 8°. 1912, Bd. BON NM, 52, 
53; 1913, Bd. СХХИ, №№ 3— 32, 34—50. | 

«Carniola» Zyubljan:, in S*. 1913, N. Folge. 1913, Zverek 1—2; 
Letn. IV, 1— 4. 

Denkschriften der К. botanischen Gesellschaft zu Regensburg. 1913, 
Bd. XII; N. Folge, Bd. VI 

Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften. Wien, fol. 1913, 
Bd. LXXV; Bd. LXXXVIII. 

Festschrift Naturforschenden Vereines in Brünn. Brünn, in 8°. 1911, 
Bd. XLIX. 

Fóldtani kozlóny. Budapest, in 8°. 1912, Kotet XLIL, füz. 11—12; 
1913, Kötet XLIII, füz. 1—9. | | 

Гласник земальског музеда y bocuu и ие mans in 8°. 
1912, Bd. XXIV, № 4; 1913, Bd. XXV, № 1, 

Jahrbücher d. Königl. Akademie RC A eu ee zu Erfurt. 
Erfurt, in 8°. 1912, N. Folge, H. XXXVIII. 

Jahrbücher iani thschattlichey Berlin, in 8°. 1912, Bd. XLII, 
H. 1—5; 1913, Bd. XLIII, H. 1—5; Ergänzungsband I— 1912. 

Jahrbuch der k. preussischen Hus Landesanstalt zu Berlin, in 8°. 
Doo eden NO №, SH. : Bd. XXXIII, Teil I, Н, 1, 2. 
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Jahrbuch Deutsches Meteorologische Kais. Marine Deutsche Seewarte. 
Hamburg, in 4°. 1912, Jahr. XXXIV—1911. 

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg, 
in 8°. 1912, Jahr. XXIX— 1911; Beiheft XXIX—1911, X 1—10. 

Jahrbuch des ungarischen Karpathenvereins. 190, in 8°. 1913, Bd. XL. 

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Wien, in 8°. 1912, 
Bie DIXI He 2: 1913, Bd вон. Г. 

Jahrbücher der К. Ung. Reichs-Anstalt für Meteorologie und Erdmagne- 
tismus. Budapest, т 4°. 1910, Bd. ХХХУШ, Jahr. 1908, Teil II, Ш; 
1911, Bd. XXXIX—1909, Teil 1—4. 

Jahrbuch (Ornithologisches). Hallein, in 8°. 1912, Jahr. XXIII, H. 5, 6; 
1913, Jahr. XXIV, H. 1—4. 

Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig, in 8°. 
1913, Bd. XVII—1913. 

Jahresbericht der К. Ungarischen Geologischen Reichs- Anstalt. Budapest, 
in 8°. 1912, für 1910; 1913, Jahr— 1911. 

Jahresbericht der Gesellschaft f. Natur- und Heilkunde zu Dresden, 
München, in 8°. 1913, 1912 — 1913. 

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Æmden., in 8°. 
1912, Jahr. XCVI—1911; 1913, Jahr. XCVIi—1912. 

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a. Main, 1913, 
1909—1912. 

Jahresbericht der geographischen Gesellschaft zu Greifswald, in 8°. 
1913, Jahr. XIII—1911— 1912. 

Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt, 
in. 1913. 1912. 

Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover, т 8°. 
1912, Jahr. LX—LAI. 

Jahresbericht des Museum Francisco-Carolinum. Linz. in 8°. 1913, 

LXXI. 

Jahresberichte der fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft. Leipzig, in 8°. 
1913, März—1913. 

Jahresbericht des Westfälischen Provincial Vereins für Wissenschaft und 
Kunst. Münster, 1912, für 1911—1912. 

Jahresbericht d. Schlesischen Gesellschaft f. vaterländ. Cultur. Breslau, 
in’ 8° 1912, Ba. I, I 191% 

Jahreshefte d. naturwissensch. Vereins für das Herzogsh. Lüneburg, 
in 8°. 1913, XIX—1910—1913. 

Jahreshefte d. Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 
Slutigart, in 8°. 1913, Jahr. LXIX. 
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Leopoldina. Amtliches Organ der К. Leopoldino-Carol. Acadpemie der 
Naturforscher. Jena, in 4°. 1912, XLVIII. 

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften. Prag, in 8°. 1912, Bd. LX, 
№ 1—10. 

Litteraturblätter, Entomolegische. Berlin, in 8°. 1912, № 12; 1913, 
N 1—12. 

Magyar Botanical Lapok. Budapest, in 8°. 1912, Bd. XI, № 9—12; 
9115, Bd. XII, № 1—9. 

Magazin (Neues Lausitzesches). Görlitz, in 8°. 1912, Bd. LXXXVIII. 

Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Berlin, in 8°. 
19922 Bd. OX5 | He 3; 4913; (Bd! XXE, № 152455. 

Mittheilungen aus dem naturwiss. Verein von Neu Pummern und Rügen. 
Berlin. in 8°. 1912, XLIII—1911. 

Mittheilungen aus dem Jahrbuche der К. Ungar. geolog. Reichs-Anstalt. 
Budapest, mmo 8°. 1912, Bd. XIX, Hos) Bd. ХХ, Н. 17.1913, 
Bde ХХ. 1; 

Mittheilungen des Naturwiss. Vereins für Steiermark. Graz, in 8°. 
9112, Jahr. XLIX. 

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Dresden. Dresden, in 8°. 1912, 
Bd. Il, H. 5— 7. 

Mittheilungen des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Erdkunde zu Halle, 
in 8°. 1912, Jahr. XXXVI: 

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, in S®. 1913, 
Bd. IL. 

Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Zieéchenberg, in 8°. 
1913, Jahr.. XLI. 

Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg, | 
82, In91ı3, LIT. 

Mittheilungen der. praehistorischen Commission der К. Akademie der 
Wissenschaften. Ween, in 4°. 1913, Bd. Il, №№ 2—1912. 

Mittheilunden zur geologischen Landesanstalt von  Elsass-Lottringen. 
Strassburg, in 8°. 1913, Bd. VIII, H. 1, 2. 

Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig, in 8°. 1913, 
Jahr.—1912. 

Mitteilungen der Erdbeben-Kommission d. К. Akad. Wissensch. Wien, 
in 8°. 1913, №№ XLV, XLVI. 

Mittheilungen der Geologischen Gesellschaft in Ween, in 8°. 1912, 
Dien A OS. ва. VL HM. 1, 2. 

Mittheilungen des K. K. Militär-Geographischen Instituts. Wien, in 8°. 
1913, Bd. XXXII. 

Que 
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Monatsberichte Gesells. zur Forderung der Wiss., des Ackerbaues und der 
Künste im Unter-Elsas. in 8°. Bd. XLV, H. 1—5; 1912, Bd. XLVI, 
H. 1—5. 

Monatsschrift des Gartenbauvereins zu Darmstadt, in 8°. 1912, Jahre. 
XXXI, № 10, 11; 1913, Jahr. XXXII, №№ 1—3, 7—9. 

Monatsschrift, Ornithologische. Magdeburg, in 8°. 1913, Jahr. XXXVII, 
№№ 1—6, 8—11; 1915, Jahr. XXXVIII, №№ 1—8, 10, 11. 

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
in Shs 419197. Her. Vis Qe 

— Mathematisch-Physikalische Klasse, 1912—Beiheft; 1913, H. 1—3. 

Naturae Novitates. Berlin, in 8°. 1912, Jahr. XXXIV, № 21—24; 
1913, Jahr. XXXV, №№ 1, 2, 6—18. 

Notizblatt des Vereins für Erdkunde u. verwandte Wissenschaften. Darm- 
stadt, in 8°. 1912, Folge IV, H. 33. 

Notizhlatt des Königl. Botanischen Gartens und Museums zu Dahlem 
bei Steglitz. Berlin, in 8°. 1913, Bd. V, № 50; Bd. VI, № 51, 52; 
Appendix XXVII—1913. 

Rosprawy Céské Akademie Cisaré Francisca Joséfa. Praze, in 4°. 1912, 
Roc. XXI. 

Sbornik Кари Prirodovedeckého v Praze. Praze, in 8°. 1912, 1911. 

Schriften der naturforsch. Gesellschaft in Danzig, in 4°, in 8°. 1912, 
Ва. XII H. 2. i 

Schriften des naturwiss. Vereins für Schleswig-Holstein. Ave/., in 8°. 
1913, Bd. XV H2. 

Schriften der phys.-oeconomischen Gesellschaft zu Königsberg, in 4°. 
1913, Jahr. LIII—1912. 

Schriften d. Vereins zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien, 
in 16°. 1912, Bd. LII, 1911—1912. 

Sitzungsberichte der K. Preussischen- Akademie der Wissensch. Berlin, 
in 89, 1912, XXXIX—LIII; 1913, I—XL. 

Sitzungsberichte der Gessellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, 
in 4°. 1911, №№ 1—12. ! 

Sitzungsberichte Naturhistorischen Verein der Preuss. Rheinlande und 
Westfalens. Bonn, in 8°. 1912, H. 1, 2. | 

Sitzungsberichte u. Abhandlungen der naturf. Gesellschaft „Isis“ zu 
Dresden, in 8°. 1913, Jahr. 1912, Juli—Dezember; Jahr. 1913, 
Januar— Juni. 

Sitzungsberichte der naturforsch. Gesellschaft in Zeepzig, in 8°. 1913, 
1912. 

T P 



+ 

dit | qul 

Sitzungsberichte der K. Boehmischen Ges. der Wissenschaften in a 
Br OM Qe ТОТ ЭТ 35 1912: 

Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Natur- 
wissenschaften in Marburg, in 8°. 1913, Jahr. 1912. 

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. 
Classe. Wien, in 8°. 1912, Bd. CXXI, АБ. I, H. 8—10; Abth. Па, 
H. 7—10; Abt. IIb, H. 7—10; Abt. Ш, H. 4—10; 1913, Bd. CXXII, 
Abte Г, М. 1, 2; Abt. Па, H. 2—4; Abt. IIb, Н.Т 5; А HIT, 
Н. 1—3. 

Sitzungsberichte der Mathematisch-physikalischen Klasse der К. Вауг. Aka- 
demie der Wissenschaften. München, in 8°. 1912, H. 2, 3; 1913, H. 1, 2; 
Register 1860—1910 (1913). 

Sitzungsberichte der phys.-medic. Gesellschaft in Würzburg, in $*. 
1912, №№ 1—7; 1913, №1 

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in 
München, in 8°. 1913, XXVIII—1912. 

Verhandlungen. des botanischen Vereins für die Prov. Brandenburg und 
die angrenz. Länder. Berlin, in 8°. 1913, LIV—1912. 

Verhandlungen des naturforsch. Vereins in Brünn, in 89. 1911, Bd. 
XLIX— 1910. 

Verhandlungen des naturwiss. Vereins zu Hamburg-Aliona, in 8°, 
ТО XIX. 

Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg. 
НЕВЕ. m 8°. 1913, №8. Ва XI, H3 25 3. 

Verhandlungen u. Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Natur- 
wissenschaft zu Hermannstadt, in 8°. 1912, Bd. LXII, H. 1—6. 

Verhandlungen des Vereins der preuss. Rheinlande. Bonn, in 8°. 1913, 
Jahr XIX; Н.Т, 2. 

Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Presburg, 
in 8’. 1911, N. Е., XXI—1909— 1910; 1912, XXII—1911; 1913, 
XXIII— 1912. 

Verhandlungen der К. К. Geologischen Reichsanstalt. Wien, in 8°. 1912, 
№№ 11—18; 1913, №№ 1— 12. 

Verhandlungen der Zoologisch-botan. Gesellschaft. Ween, in 8°. 1912, 
Bd. LXII, H. 8—10; 1913, Bd. ГХШ, Н. 1—8. 

Verhandlungen der (st. Kommission für die Internat. Erdmessuug. 
Wien, in 8°. 1912, Protor. —1911. 

Verhandlungen der Physik.-medicin. Gesellschaft in Würzburg, in 8°. 
1913, N. Е. Bd. XLII, № 3—5. 

Veróffentlichungen des Kón. Preuss. Meteorol. Institut Hellmann. Berlin, 
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in 4°. 1912, Abh. Bd. IV, N 6 (252); X 7 (254); № 256—1913; 
№ 8 (257); № 9 (258); № 10 (263); № 111(265). 

Veröffentlichungen der Grossherzoglichen Sternwarte zu Heidelberg, in 4°. 
1913. Bd. VI, fec 

Vestnik klubu prirodovedeckého V. Prostejove V. Prostejove, in 8°. 
1912, Вос.. XV. 

Viestnik Hrwatskoga Arkeologickoga Druztva. Zagreb, in 8°. 1912, 
N. 8. Sv. XII—1912. 

Wetterbericht von Ungarn. Budapest, in 8°. 1912, M 10—12; 1913, 
№ 1-9. 

ВЪстникъ  «Народнаго дома». Львов. in 8°. 1913, y. I—II. 

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Berlin, in 8°. 1913, 
Bd. LXIV, H. 4; Bd. LXV, H. 1—3. Monatsberichte: 1913, Bd. LXV, 
U. 1—7. 

Zeitschrift (Berliner u. Deutsche) Ent: mologische. Berlin, in 8°. 1915, 
Bol ТУ НЕ 2. 

Zeitschrift Palaeontologische. Berlin, in 8°. 1913, Bd. I, H. 1. 

Zeitschrift für Entomologie, herausg. vom Verein für schlesische Insecten- 
kunde zu Breslau, in 8°. 1913, H. 6. 

Zeitschrift (Jenaische) für Mediein u. Naturwissenschaft. Jena, in S". 
1912, Bd. XLVI; H...3, 4; 1913, Ba. XLIX, НН. 3 4 в 
H. 1—4. 

Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark. Graz, in 8°. 1912, 
Jahr w NG atl 421013, Jahr N lees Те 

Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin. Berlin, in 8°. 1912, 
№ 10; 1913, № 1—8. 

Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums. Brünn, in 8°. 1913, Bd. 
DB (pipa 18 

Zeitung (Entomologische) herausg. vou d. entomologischen Vereine zu 
Stettin, in 8°. 1913, Jahr. LXXIX. 

Zeitung, Wiener Entomologische. Wien, in 8°, 1913, Jahrg. XXXII, 

Н. 1—3, 7—9. 

Zpráva vyrocni Královske Ceské, Г Praze, in 8°. 1912, Rok 1911; 

1913, Rok — 1912. 

VI. Journaux italiens. 

Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, in 8°. 1913, 
Vol. LI, fasc. 3—4; Serie 3. Vol. V—1911—1913. 

Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania, in 4°. 1912, 

Serie 5, Vol. V. 



Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico. Milano, 
10501913 Vol LIE fasc. 1. 

Atti della Societa degli Naturalisti e Matematici di Modena, in 8°. 
1912, Serie 4, Vol. XIV. 

Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali di Pisa, in 8°. 1912, 
Vol. ХХУШ; — Processi-verbali, Vol. XXI, № 3—5; Vol. XXII, № 1—4. 

Atti della В. Accademia dei Lincei. Roma, in 4°. Rendiconti, Sem. 
Vol. XXI, № 10—12; 1913, Sem. 1, Vol. XXII, №№ 1—12; Sem. 2, 
Vol. XXII, №№ 1—9; Rendiconto— 19193, Vol. II. 

Atti dell'Accademia Pontificia de Nuovi Lincei. Roma, in 4°. 1912, 
Anno LXV, 1911—1912, Ser. 1—7. 

Atti della I. В. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati 
in Rovereto. Rovereto, in 8°. 1912, Serie 3, Vol. XVIII, fasc. 3, 4; 
1913, Serie 4, Vol. I. 

Atti della R. Accademia di Scienze di Torino, in 8°. 1912, Vol. XLVII, 
Disp. 8—15; 1913, Vol. XLVIII, Disp. 4— 10. | 

Atti della Societa Veneto-Trentina di Scienze naturali. Padova, in S*. 
1912, Serie 3, Anno V, fasc. 1—2. 

Atti e Memorie dell’Accademia d'Agricul. Scienze Lettere, Arti e com- 
mercio. Verona, in 8°. 1912, Serie 4. Vol. XII; Appendice Vol. XII— 
1912: | 

Bolletino. mensile della Accademia Gioenia in Catania, in 8°. 1912, 
fasce. 24—Dec. 1913, fasc. 25—Marz; fasc. 26—Aprile; fasc. 27— 
Guigno. 

Bolletino della Sccieta Geografica Italiana. Firenze, in 8°. 1912, Serie 5, 
Vol. I, MN 8—12; 1913, Vol. I, №№ 1—8; Bibliografico Vol. II— 
1913. 

Bolletino della Societa Entomologica Italiana. Firenze, in 8° 1911, 
Vol. XLII, trim. 1—4; 1912, XLIV, trim. 1—4. | 

Bolletino delle publicazioni italiane (Bibl. Naz. Centrale di Firenze). 
 4n-8?. 1913, №№ 145—151, 153—156. Indice— 1912. 

Bolletino Meteorologico e Geodinamico Collegio Carlo-Alberto. Monca- 
Icono eno f. 

— Osservazioni Meteorologiche: Settembre — Dicembre — 1912; Gennaio— 
Guigno—1913. 

— (Osservazioni Sesmiche: №№ 9—12, 1912; №№ 1—7, 1913. 

Bulletino della Societa di Naturalisti in Napoli. Napoli, in 8°. 1913, Vol. 
XXV, 1911—1912. 

Bolletino della Societa Africana d'Italia. Napoli, in 8°. 1913, An. 
XXXI, fasc. 11—12; An. XXXII— 1913, fasc. 1—4, 7—10. 
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Bolletino del R. Comitato Geologico d'Italia. Roma, in 8°. 1913, 
Vol. XLII, fasc. 2—4. 

Bolletino dei Musei di Zoologia ad Anat. comparata della R. Universita 
di Torino, in 8°. Vol. XXVII, №№ 645—664, 1912. 

Bolletino Bimensuale publieato per Cura del Comitato Direttivo. Torino, 
in 4°. 1912, Serie 3, Vol. XXXI, №№ 9—12; 1913, Vol. XXXII, 
№№ 1—6. 

Bolletino della Società Botanica Italiana. Firenze, in 8°. 1912, № 5, 9; 
1918, № 1—6; Bibliografiee— 1912. 

Bolletino della Società Zoologica Italiana. Roma, in 8°. 1912, Serie 3, 
Vol. I, fasc. 9—12; 1913, Vol. II, fasc. 1-3. 

Calendario del Santuario di Pompei. Pompei, in 16°. L'Anno—1913. 

Commentari dell Ateneo di Brescia, in 8°. 1913, l'Anno—1912. 

Giornale (Nuovo) Botanico Italiano. Firenze-Pisa, in 8°. 1913, Vol. 
XX, №№ 1—4. 

Giornale di Geologia Pratica. Parma, in 8°. 1912, An. X, fasc. 4. 

Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena, 
in 4°. 1912, Serie 3, Vol. X, p. 1. 

Memorie di Matematica e di Fisica della Societa Italiana delle Scienze. 
Roma, in 4°. 1912, Serie 3, T. XVIII. 

Memorie della Societa dei spettroscopisti Italiani. Palermo- Roma, in 4°. 
1912, Serie 2 Vol D N12: 71912, "Serre: 2» Vol. "ID Ne 1 pe 

Memorie dela R. Accademia di Scienze di Torino, in 4°. 1912, 
Serie SD XI 1913, ST; ВХ 

Memorie alla Discrizione della Carta Geologica d'Italia del R. Coomitat 
Geologico. Roma, in 8°. 1912, Vol. V, p. 2. 

«La Nuova Notarisia». Modena, in 8°. 1913, Serie 24, An. XXVIII— 
Ottobre— 1913; Aprile—1913; Juglio—1913. | 

Osservazioni Meteorologicha all Osservatorio della Universita di Torino, 
in 8°. 1912, l'Anno— 1911. Et 

Publicazini dell’Osservatorio del Collegio alla Querce. Firenze, in 8°. 
1913, Serie 4, № 23, 24. 

Publicazioni del R. Osservatorio di Brera in Milano, in 4°. 1912, 

L—1907. 

«Redia», Giornale di Entomologia. Firenze, in 8°. 19112, Vol. VIII, 
fase: «9:5 1913 Vol: IX% fasc... 1. 

Rendiconti R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Milano, in 8°. 
1912, Vol. XLIV, Fasc. 15—20; Vol XLV, Fasc. 1—14. | 

Rendiconti dell’Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Napoli, 
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ш 4°. 1912, Serie 3, Vol. XVIII, Fasc. 10—12; 1913, Vol. XIX, 
fasc. 1-—5. 

Revista Geografica Italiana. Firenze, in 8°. 1912, An. XIX, fasc. 9— 10; 
| 1913, An; XX; Fase. 1— 9, 

УП. Journaux espagnols, portugais, roumains, japonais etc. 

Anales Scientificos da Academia Polytechnica do Porto. Coëmbra, in 8°. 
1912,. Vol. VIL, N 3,147 1913, Vol. VIH, 1,8. 

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. Buenos-Aires, in 8°. 1912, 
T. LXXHI, Ent. 6; T. LXXIV, Ent. 1—6; 1913, T. LXXV, Ent. 1— 6; 
T. LXXVI, Ent. 1—3. 

‚ Anales del Museo Nacional de Buenos-Azres, fol. 1912, T. XXIII. 

Anales del Museo Nacional de Arqueologia, Historia y  Etnologia. 
Mexico, in 8°. 1912, T. IV, №№ 5—12; 1913, T. V, № 13, 14. 

Annales Scientifiques de l'Université de Jassy. Jassy, in 8°. 1913, T. VII, 
fasc. 4. j j 

Anales del Instituto Medico Nacional. Mexico, in 8°. 1913, T. XII, X 4. 

Annuario Meteorológico de Chile. Santiago de Chile, in 4°. 1912, 
1911, № 3. 

Annotationes Zoologicae Japonenses. Tokyo, in 8°. 1913, Vol. VIII, p. 2. 

Annuario de la R. Academia de Ciencias exactas, Fisicas y Naturales. 
Madrid, in 16°. 1913. 

_ Annuario publicado pelo Imp. Observatorio do Rio-de-Janeiro, in 36°. 
1912, An. XXIX. 

Anuarul Institutului Geologie al Romanici. Bucuresti, in 8*. 1912, 
Vol. Y—1911, fasc. 1a. 

Arbeit Deutsche in Chile (Festschrift). Santiago de Chile, in 89. 
Bon bd: TI. 

Boletim da Sociedade da Geographia de Lisboa, in 8°. 1912, Ser. 30, 
№ 11, 12; 1913, №№ 1, 2, 4—9. 

Bulleti del Club Montanyene. Barcelona, in 8°. 1912, №№ 8—10. 

Boletin do Observatorio Nacional. Rio de Janeiro, in 8° 1912, 
An. 1909. 

Boletin de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barce- 
lona, in 4°, 1913; Vol. IH, N 4. 

Boletin de la Sociedad Physis. Duenos- Aires, in 8°. 1913, T. I, v 3-—5. 

Boletin de la Direccion General de Estadistica Provincia de Duenos- 
Lares, 10,423 1912 Ап, X], Ente: 04591 
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Boletin de la В. Soc. Española de Historia Natural. Madrid, in 8°. 
1912, T- ХИ № 10 7918, т XIII. wie 129, 

Bulletin de la Société portugaise des Sciences Naturelles. Lisbonne, in 8°. . 
1910, Vol. IV, fasc. 3; 1911, Vol. V, fasc. 1; 2521912) Vor Verse 

Boletin de la Biblioteca Nacional de Mexico. Mexico, in 8°. 1912, 
An. XI, № 1—3; 1913, An. V, № 1—2. 

Boletin mensual del Observat. Meteorologico-Magnetico Central de Me- 
æico, in 4°. 1912, Mago, Junio; Julio, Agusto; Septembre— Decembre. 

Boletin del Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnologia. Me- 
zico, in 8°. 1912, T. II, №№ 4— 12. 

Boletin de la Sociedad Mexicana Geografia y Estadistica. in 8°. 1912, 
т 2.129102 т NE NN T 

Bulletin Semestriel de l'Observatoire Météorologique du Séminaire Collège 
St. Martial. Port-au-Prince. Haiti, in 4°. 1912, Janvier—Juin., Juillet— 
Decembre. 

Bulletin de la Société des Médecins et des Naturalistes de Jassy, in 8°. 
1913, An. XXVI, №№ 7—12; 1913, Vol. XXVII, №№ 1—4. 

Boletin del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perü. Lima, in 8°. 
1913, X 78. 

Bulletin de la Section Scientifique de l'Academie Roumaine. Bucarest, 
in 8°. 1913, An. I, №№ 1—6; 1913, An. Il, №№ 1—3. 

Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza, in 8°. 
1912, №№ 9—10; 1913, T. XII, №№ 1-8. 

«Broteria», Revista Luso-Brazileira, in 8°. Serie botanica: Vol. X— 1912, 
fasc. 3; Vol. XI—1913, fasc. 1, 2; Supplemento a Marco— Abril—de 1913; 
Serie Zoologica, 1913, Vol. XI, fasc. 2. 

leones Plantarum Formosanarum. Taihoku, in 8". 1912, Fasc. ll. 

Journal of the College of Agriculture Imper. Univers. of Tokyo, in 8°. 
1913, Vol: 1V, № 55/6; Vol. V, ^2; "1913; Vol. I, Ne 4° (Bulletin). 

Journal of the College of Seiences, Imper. University Japan. Tokyo, 
1912—1913; Vol. XXXII, Art. 8—10; Vol. XXXIII, Art. 1. 

Magazine the Botanical. Tokyo, in 8°. 1913, Vol. XXVII, №№ 313— 
322. 

Memorias de la R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Burce- 
lona, in 4°. 1913, Vol. X, №№ 13—23. 

Memorias de la R. Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 
in. 89. 1912 T. VII, RN 4— 7; 1913; "T. IX, Ae 1e 

Memorias de la В. Academia die ciencias exactas, fisicas у naturales. 
de. Madrid, т..4°. 1913,. Т. XV. 

Memorias de la Sociedad Cientifica «Antonio Alzate». Mexico, in 8°. 
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1910, T. XXIX, №№ 7—12; 1910—1911, T. XXX, №№ 1—12; 1911. 
T. XXXI, №№ 1—1:; 1912, T. XXXII, № 1—3. 

Mittheilungen der deutschon Gesellsch. für Natur- und Völkerkunde Ost- 
Asiens. Tokyo, in 8°. 1913, Bd. XIV; Teil 2, 3. 

Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultät der Kaisr. Univer. zu Tokyo. 
Habyo tin 32. 1913, Ва: X, H3 3, 4; Ba. XL H: T. 

Naturaleza, La. Mexico, in 4°. 1912, Serie 3, T. I, №4. 

Reports the Science of the Tohoku Imperial University. Sendaz, in 8°. 
1912, Mathematics: Vol. I, №№ 4, 5; Series Geology: 1913, Vol. I, 
NX 2, 3. 

Revista de la R. Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales. Madrid, 
jS PARED TAXIS NOT 12. 

Revista Universitaria. Lima, in 4°. 1912, An. VII, Vol. I, №№ 6-12; 
1913, An. VIII, Vol. I, № 1, 2; Vol. II Junio, Julio, Agusto, Oct. Nov. 

Revista del Museo de La Plata, Buenos-Aires, in 8°. 1911—1912, 
T. XVIII. 

Trabajos del Museo de ciencias Naturales. Madrid, in 8°. 1912, 
№№ 1—11; 1913, Serie Zoologica: № 8, 9. 

Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins zu Santiago, 
in 8°. 1913, Bd. VI, H. 3. 

VIII. Journaux belges. 

Annales de l'Académie d’Archéolugie de Belgique. Anvers, in 8°. 1912, IV. 

Annales de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles, in 8°. 1912, 
dS D 

Annales du cercle Hutois de Sciences et Beaux-Arts. Hwy, in 8°. 1913, 
T. XVIII. 

Annales de la Société Géologique de Belgique. Liege, in 8°. 1912, 
T. XXXIX, livr. 3, 4; 1913, T. XL, livr. 1, 2; Publications Relatives 
an Congo Belge, An. 1911—1913, fasc. II, Ш. 

Annuaire de l'Académie Royale des Sciences de Belgique. Bruxelles, in 16°. 
jonas 

Bulletin de l’Académie d’Archéologie de Belgique. Anvers, in 8°, 1912, 
1912, III— 1912. 2 

Bulletin de l'Académie Royale des Sciences de Belgique. Classe des Scien- 
ces. Bruxelles, in 8°. 1912, №№ 8—12; 1913, №№ 1—6. 

Bulletin de la Société Royale Botanique de Belgique. Bruxelles. in 8°. 
1912, T. XLIX, fase. 1—4; T. LI—1912. 
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Bulletin de la Société de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie. 
Bruxelles, in 8°. 1912, Vol XXVI, №№ 1—3; 1913, Vol. XXVII, 
№ 1; Proces-Verbal: 1912, Vol. XXVI, №№ 1—10; 1913, Vol. XXVII, 
№№ 1—6. ang 

Cellule, La. Recueil de cytologie et d’histologie générale. Louvain, 
Gand, Lievre, in 8°. 1912, T. XXVII, fasc. 2. 

Mémoires du Musée R. d'Histoire Naturelle de Belgique. Bruxelles, 
in 4% 1912,12 VI: 5 

Mémoires de la Société Géologique de Belgique. Ziege, in 8°. 1912, 
fasc 12° 2: 

Mémoires de l’Académie Royale des Sciences de Belgique. Classe iis 
Sciences. Bruxelles, in 4°. 1912, Serie 2, T. IV, dase: 1. 2 muon 
1912, Serie 2, T. II, fase. 6 

Mémoires de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles, in 8°. 
1912, Vol: XX; 1912—XXI. ee 

Revue de PUniversité de Bruxelles: Bruxelles, in 8°. 1912, An. XVIII, 
1912—1913, №№ 2, 3, 5—10. | 

IX. Journaux suisses. 

Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Zentral-Anstalt. Zürich, 
in 4°. Jahr.— 1910. 

Bulletin de l'Institut Genévois. Genève, in 4°. 1913, T. XL. 

Bulletin des Séances de la Société Vaudoise des Sc. Naturelles. Lausanne, 
in 8° 1912, Vol. XLVIII, № 177; 1913, Vol. XLI, MX 178—180. 

Bulletin Société Neuchàteloise des Sciences Naturelles. Neuchätel, in 8°. 
1912, T. XXXIX—1911—1912. 

Bulletin de la Murithienne. Sion, in 8°. 1912, fase. XXXVII—1911— 
1912. 

Compte Rendu des Séances de la Société de Physique et d'Histoire Na- 
turelle de Genève. Genève, in 8°. 1913, XXIX—1912. 

Denkschriften, neue, der allgemeinen Shweizerischen Gesellschaft für die - 
gesamten Naturwissenschaften. (Nouveaux Mém. de la Société Helvétique 
des sciences naturelles). Zürich, in 4°. 1913, Bd. XLVIII. 

Jahrbuch der St.-Galischen  Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.  St.- 
‚ Gallen, in 8°. 1913, Bd. LII— 1912. 

Jahresbericht der naturforschenden ' Gesellschaft Graubündens. Chur. 
in 89. 1912;.N: № Ва LHI; 19135 Ва; LIV. 

. Mittheilungen der Thurganischen naturforschend. Gesellschaft. Frauen - 

feld amnes 1918, HE XX 
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Mittheilungen der Naturwissensch. Gesellschaft. Winterthur, in 8°. 1912, 
Jahr. 1911—1912, H. 9. 

Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Sehaff- 
hausen, in 8?. 1913, Vol. XII, H. 4. 

Mémoires de l'Institut. National Genevois. Genève, in 4°. 1910, 
T. XXI. 

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, in x 1912, 
bd. XXIII. 

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. in 8°. 
1912, Jahr. XCV, Teil 2. 

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, in 8°. 
2912, Jahr. LVIL H. 1—4; 1913, Jahr. LVL, H. 1, 2 

X. Journaux russes. 

А) Ha рубсскомъ a35k5. 

Аквартумъ и комнатныя растешя, Москва, in 8°. 1912, № 6; 1913, 
№№ 1—6. 

Архивъ 0б1ологическихь ваукъ. Cn6., in 4°. 1912, т. XVII, вып. 5. 

Бюллетень ежем. метеорол. ефти Mer. Губерн. Земства. Mockea, in 8°. 
1913, вып. 1— 11. 

Бюллетень Pycexaro Горнаго Общества. Л/ск., in 8°. 1912, №№ 6—9. 

Бюллетень Тифлисскаго Общества Любит. природы.  Tuawuce, in 8°. 
1913, № 1. 

Бюллетени Харьковскаго (-ва Любит. природы. Харьковь, in 8°. 
1912, № 4; 1913, №№ 1, 4. 

Бюллетень постоянной Сейсмической комиссш. Сиб., in 8°. 1912, 
1911. 

Временникъ 06-Ba содЪйств!я успбхамъ опытныхъ наукъ имени Лелев- 
цова. Mocksa, in 8°. 1910, вып. 1—3; 1911, вып. 1—3; 1912, 
вый. 1—3; 1913, вый. 1—8. 

ВЪстникъ, Орнитологичесый. Москва, in 8°. 1912, №4; 1913, 
№2. 3. 

ВЪстникъ Рыбопромышленности. Сиб., in 8°. 1912, №№ 8—12. 

„Древности“ восточныя. Труды восточной kommcein. Mocksa, in 4°. 

1191597 m. IVe 

Ежеголникь Pycekaro Горнаго Общества. Mocxea, in 8°. 1913, 
IX—1909. 
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Ежегодникъ по l'eoxoriu и Munepaaoriu Poccin. H060- Anexcandpia, in 4°. 
1912, т. XI, sem. 9; т. XIV, вып. 7—9; 1913,.т. XV, вып. 1—7. 

Ежегодвикъ ooozoru*. музея Импер. Академ. Наукъ. Cmó., in 8°. 
1911, т. XVI, № 3, 4; 1912, т. XVH, №№ 1—4; 1913, т. ХУ 
№№ 1, 2. : 

Ежеголникъ Естеств.-Историч. музея Полтавскаго Губерн. Земетва. 
Полтава, ш 8°. 1913. № 1—1912. 

Ежегодникъ Магнито-Метеорологической OGcepsaropin. Имп. Нов. Унив. 
Одесса, in 8°. 1913, 1911—912. 

Ежегодникь Тобольскаго ryóepuckaro Музея. Тобольске, in 8°. 1913, 
TONES 19. вып ls 

‚Aypsaıp Мин. Народнаго Нросвфщеня. Cmó., in 8°. 1912, № 12; 
1913, №№ 1—11. 

Журналь опытной агрономи. Cnó., in 8° 1912, т. XII, № 4 
1913, т. XIV, №№ 1—5. 

Журназъ Русскаго Физико-Химическаго Общества. Cnó., in 8°. 1912, 
Часть химическая, т. XLIY, вып. 8, 9; 1913, т. XLV, вып. 1—8. 

Жизнь рыбопромьшленная. Cné., in 8°. 1912, вып. 21—24; 1913, 
num. 1—2. 

Записки Ново-Алексавдуйскаго Института Сельскаго Xos. и Л$совод- 
ства. Спб., in 8°. 1913, т. XXI, выч. У; т. ХХШ, вып. 1. 

` Записки Уральскаго Общ. Любит. EcrecrBosmauis. Екатеринб., in 4° 

и 109% 1913, т. ХХХ, вып. El 27 

Записки (Ученыя) Имп. Казанскаго Университета. Казань, in 8°. 1912, 
годъ LXXIX, № 12; 1913, LXXX, вн. 1; 3—7; 9, 10. 

Записки Kiemekaro Общества Ecrecrsoncnpitareiei. Kieser, in 8". 1913, 
т. ХХШ, вып. 1—3. 

Записки Имп. Общества Сельск. Хозяйства Южной Россш. Одесса, in 8°. 
1912, №№ 10, 11; 1913, №№ 1—10. 

Запиеки Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба. ‘Odecca, in 8°. 1912, 
вып. 1—8. 

Записки Западно-Сибирскаго отд. Имп. Pycraro Географическаго Обще- 
ства. Omexs, in 8°. 1913, кн. XXXVI, Bem. 2. 

Записки Ими. P. Географ. 0бщ. mo отд. Trorpapin. Cmó., in 8°. 
1913, 2. ХЫХ. 

Записки по Гидрографи. On6., in 8°. 1912, вып. XXXV, XXXVI. 

Записки Военно-Топографическаго отд. Главнаго Штаба. Cné., т 4°. 

1912, ч. XVI, отд. ke 

Записки Имп. ©.-Петербургскаго Минералогическато Общества. Сиб., 
in 8°. 1912, ч. ХЫХ. 
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Записки Горнаго Института Импер. Екатерины П-й. Cn6., in 4°. 1912, 
т. IV, вып. 1—4. 

Записки Кавказскаго отд. Имп. P. Географическаго Общ. Тифлись, 
in 8%. 1913, xm. XXVI, suu. 10; xa. XXX. 

Записки Крымскаго 06-Ba Естеств. m Любителей природы. Симферо- 
поль, in 8°. 1913, т. П— 1912. 

Ussteria Екатериноелавскаго Горнаго училища. Examepun. in 8°. 1905, 
ron len, вып. 1; 1906, т. 2; 190%, г. Ш, pum. 1, 2: 1908, т. № 
вы» 1. 12; 1909 mo V; Br 9 О, 5: ML, mat. 1: 

Usetcria Екатериносл. Горнаго Инетитута. Examepun., in 8°. 1913, 
EJ IX, 

llasbcria Докучаевскаго Почвеннаго Комитета. Сиб., in 8°. 1913, 
r I, № 1—2. 

Извфстя Импер. C.-Ilerepó. Ботаническаго сада. Cnó., in 8°. 1912, 
T. XII, вып. 5, 6; 1913, т. XIII, вып. 1—3. 

Uspberia постоянной центральной Сейсмичекой комисеш. Cm6., in 4°. 
1912, v. V, вып. 2, 3—1913. 

Извъстя Имп. Лесного Института. Cn6., in 8°. 1912, вып. 24, 25. 

Masberia (Bapmaseria Университетеня). Баршава, in 8°. 1912, 
№ 9; 1913, №№ 1—8. 

Wsebcria Варшавскаго Позитехническаго Института Импер. Николая |l. 
Варшава, in 8°. 1912; вып. 3; 1913, вып. 1, 2. 

ИзвЪстя Западно-Сибир. отд. Ими. Pycer. Географ. 06-5a, in 5°. 
8291 3% re Bhima ly: 

Usstcria Физ.-Мат. Общества. Казань, in 8°. 1912, т. XVIII, N 3, 4; 
la, т. XXI, № 1: 

Nsptcria (Юевемя Университетекя). Аевь, in 8". 1912, № 11, 12; 
1913, №№ 1—10. 

Mssbcria Kiesckaro Политехническаго Института. Riess, in 8°. 1913, 
ки. 4—1912. 

Mssberia Моск. Сельскохозяйст. Института. Mocxea, in 8°. 1912, 
т. XVIII, кн. 3, 4; npmaoxenie—1913, ч. XIX, кн. 1—4. 

Извфст1я Константинов. Межевого Института. Москва, in 8°. 1912, 
BH. 2, 3. 

Wamberia Ими. Общ. Любителей Естествознания. Москва, ш 4°. 1913, 
T. CXXIV, вып. 2; 1912, т. CXXV, вып. 1; 1913, т. CXXVI, вып. 1; 
т. СХХУП, —бибщюгр. указатель, вып. 2. 

Извфет1я 06-Ba изученя Олонецкой губ. Иетрозаводскъ, in 8°. 1913, 
№№ 2, 6. 



Ussberia Общества для изелБдованя природы Орловек. ry6., in 8°. 
1912, №3 

Usiteria Одесскаго Библюграфическаго 06б-ва при Новорос. Универ. 
Одесса, in 8°, 1912, т. I, Bum 10: 

Извфетя Геологическаго Комитета. Cn6., in 8°. 1912, т. XXXI, 
№ 2—7. | 

ИзвЁст1я Сарапульскаго Земекаго, Музея. Сарапуль, in 8°. 1913, 
BH. 3 

Historia Им. Николаевскаго Университета. Саратовь, in 8°. 1912, 
T. XLIA, вып. 1—3. : 

Iaeberia С.-Петербургскаго Политехническаго Института Имп. Летра 
Великаго.г Cn6., in, 8°. 1912, т. XVIII, вып. 2; 1913, т. XIX, 
BBM 02: 

Извфст1я Кавказскаго Музея. Тифлись. in 8°. 1912, т. VI, вып. 1; 
ROS У RAT? 

Извфетя Имп. Русскаго Географическаго Общества. Сиб., in 8°. 1913, 
т. ALIX, вып. 1—3. 

ИзвЪст1я Raskasck. Шелководств. станци. Тифлись, in 8. 1912, 
вып. 3, 4; 1913, nuu. 1, 2. 

Napberia Кавказскаго отд. Й. P. Географическаго 06m. дивы, ш 8°. 
1911—912, т. XXII, № 4 

Извфет!я Томскаго Task Института Импер. Николая Il. 
Томскь, in 8°. 1913, т. XXVIII, № 4; 1913, т. XXIX, вып. 1. 

Извфст1я Им. Военно-Медиц. Академш. On6., т 8°. 1911, т. XXII, 
NN 2—5: 1912, т. XXV, № 6; 1913, т. XXVE pede eS: 

Hspteria Ими. Ноя II-ro Технологическаго xay Cn6., in 8°. 
LORD om XXI 

Ussteria Туркест. Org. Имп. pycer. Географ. 0б-ва. Prius imis". 
1913, прилож. къ т. VI, 1913, т. IX. 

Календарь и Справочн. книжка Сельскохозяйств. Метеорологической 
Станши. Пермь, ш 16°. 1912, ва 1913. 

Календарь Кубансый. Examepunodaps, in 8°. 1913, на 1912 r.; 
ua 1913 r. | Qs 

MarepiauB: къ изученю климата Курской губ. «Ha6umgenis». Rypexs, 
ш 8°. 1912, вып. 15—20. 

ыы къ изученю климата Нижегородской губ. Н. и 
in 8°. 1913, за 1897—1911. 

Наблюдевтя Метеоролог. cbrm Москов. Ty6. SeMCTBA. Москва in go. 
1913, за 1912-юль-_декабрь. 

Наблюдешя Метеоролотическя и Аэрологическая, Обсерв. Гр. Маркова, 



Мозилевз-Подольскь, in 4°. 1912, №№ 78—80; 1913 №№ 81— 84; 
96—88; 90. 
. Наблюденя Метеоролотической OGcepsaropin Имп. Юрьевскаго Ymunepc. 
Юръевь, in 8°. 1913, въ 1912. 

pone Русское Энтомологическое. Cn6., in 8°. 1912, т. XII, 
Noe 2919, т. XII, №1, 2. 

Отчеть 0 состоянш Имп. Вазанскаго Университ. Казань, in 8°. 1913, 
за 1912. 

Отчеть комиссш по очистк$ сточныхъь водъ. Mocxea, in 8°. 1913, 
кн. I, 1. 

Отчеть no Минусинскому Мартьяновскому музею. Munycunexs, in 8°. 

Отчетъ Минер. ла à высш. женск. курсовъ. no in 8041913, 
sa 1910—1912. 

Отчеты о COCTOAHIH mu bn drum. Император. Московскаго Университета. 

Москва, in 8°. 1913, за 1912. 

Отчелъ Москов. Сельскохоз. Инетитута. Москва, in 8°. 1912, 3 
KORB, 1912, 

Oraerp Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго Музеевъ. Москва, in 8°. 
2313, за 1.912. 

Отчеть Одесской Город. Публич. 6m6nioreru. Одесса, in 8°. 1913, 
за 1912. ^ 

Отчетъ Западно-Сибир. отд. Имп. Русск. География. Общества. Omcxs, 
in 8°. 1912, за 1910—911 rr. 

Отчеть Общества Естествоиспыт. и врачей. Tomcxs, in 8°. 1912, 
ga ЛЬ 

Отчеть по abcHomy опытному дфлу въ Poccin Сиб., in 8°. 1913, 
за 1912. 

Отчеты Николаевской Главной Астрономической Обсерватори. Сиб., 
in 8°, 1913, за 1912—9183. 

Отчеть Pyceraro Кружка Геологи m Mmuepazorin при  hopouesckoii 
Фрейберской Горной Amagewim. Юрьев», in 4°. 1913, за 1913 г. 

Памятная книжка Конставтиновскаго Межевого Института. Москва, 
in 8°. 1913, за 1911 г. 

Протоколы засфланй Ими. Виленскаго Медиц. 0бщ. Вильна, in 8°. 
1912, №№ 1:7; 11. 

oe sachnanii Общества Естеетвоиепыт. при Имп. coe 
Университет$. Казань, in 8°. 1912, 1911—912. 

Протоколы sacbranif Имп. Кавказскаго Медицинскаго Общества. Тиф- 
лисз, in 8°. 1913, г. XLIX, апр.—дек.; 1913, анв. —апрёль. 
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Протоколы 0б-ва Ecrecrsoncu. m врачей при Томскомь Vanpepeureré. 
Tomcx?, in 8°. 1904, за 1901—1903; 1906, за 1908—1904; 1909, 
за 1907—908; 1912, за 1908—1910. i 

Протоколы Варшавекаго Общества. Естествоиспытателей. Варшава. 1912, 
г. ХХШ— 1911; XXIV— 1912. 

Протоколы засфданй Общ. Исп. Плир. при Имп. Харьковск. Vangepc. 
Xapoxoss, in 8°. 1912, вып. I—1912; 1913, sum. П— 1913. 

Работы изъ лаборатори Зоологическаго Кабинета Имп. Варшавскаго- 
Универс. Варшава, in 8°. 1913, 1913. 

Работы Имп. военно-медицинской Академ, пропед.-хирургич. клиники. 
Cn6., in 8°. 1912, кн. У. 

Работы Ролжекой Б1ологичеекой Станци. Саратовь, in 8°. 1913, 
т. IV, №№ 2—5. 

Сборникъ Кубанскй. Examepunodaps, in 4°. 1912, за 1912; 1913. 

Сборникъ (Математическй). Mocxea, in 8°. 1912, т. XXVIII, вып. 4. 

Сборникъ Гидро-Метеорологичеснихъь наблюденй. Сяб., in 8°. 1913, 
вып. XI— 1911. 

Cooömenia Математ. Общества при Имп. Харьковекомъ Университет$. 
Харьковь, in 8°. 1912, семя 2, т. XIII, №№ 1—6; 1913, т. XIV— 
№№ 1—2. 

Труды Ихгюлогической Лаборатори. Астрахань, in 8°. 1912, т. Il, 
вып. 8—5; т. Ш, вып. 1, 2. 

Труды Владимрскаго 0б-ва Любителей Естествозн. Baadumips-na- 
Елязьмь, in 8°. 1913, т. Ш, вып. 3. 

Труды Терскаго отд. Имп. Русек. Геогр. Общ. г. Грозный, т 8°. 

1912, вып. 4; 1913, вып. 1. 

Труды Агинской экспедищи, Читинскаго Отд. llpiawypegaro отд. Ими. 
Русск. Геотр. Общ. Иркутекё, in 8°. 1913, вып. 1, 2. 

Труды Общ. Естеетвоиепытателей при Имп. Казанекомъ Универе. Аазань. 
n 4° u in 8°. 1911, 912; т. XLIV, вып. 1—6; 1913, т. XLV, №№ 1—3. 

Труды Hiescraro Орнитологическаго Общества. Riess, in 8°. 1913, 
т. Dsum. 

Труды Метеорологической сЪти Kyperaro Губ. Земства. Курске, in 8°. 
1913, вып. 21—25. 

Труды отд. uxriororin Имп. русск. 0б-ва Аклиматизащи животныхъ и 
и pacreniñ. Москва, 1912, т. VIII. | 

Труды kowmecim mo изслфдованю удобренй. Mocxsa, in 8°. 1910, 
BHO. 2. 

Труды Общества дЬтекихъ врачей. Mocxea, in 8°. 1913, г. XXI— 
1912-— 913. 



Труды Общества Руссквхъ врачей въ (.-Петербург$. Сиб. in 8°. 
1913, г. XVIII—1912— 913. 

Труды Русскаго O6-sa испытамя матераловь въ МосквЪ. Москва, 
in 89. 1912, т. I—1911; 1913, т. II—1912. 

Труды Имп. Вольнаго Экономическаго Общества. Cné., in 8°. 1912, 
№№ 5, 6; 1913, № 1. 

Труды С.- - Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Cno., т 8°. 
1912, т. XXXVI. вып. 5; т. ХШ-— 3001. и Физюл. вып. 4; т. RUE 
3001. и Физюл. вып. 2, 4. 2; т. XLII — Org. ботан. 6, 3; 1912, 
T. XLII, вып. 1—3; 1913, т. XLIV, sum. I, протокооы № 1—8. 

Труды Русск. Энтомологическаго Общества. Cn6.,: in 8°. 1912, т. XL, 
№№ 1—6. 

Труды Ботаническаго Музея. Имп. Академи Наукъ. Сиб., in 8°. 1913, 
вып. X. 

Труды Имп. С. alletepoypneuate о. Сада. Cn6., in 8°. 1912, 
T. XXXI, sum. 1, 2; XXXII, вып. 

Труды бюро по’ прикладной QUE C nos sin 8%. 11912 7.50. 
№№ 8—10; 1913, г. 6-й, №№ 1—8. 

Труды Геологическаго Вомитета. Cn6., in 4°. 1912, 1913, Нов. cep. 
вып. 62, №№ 1, 2; вып. 72; 74; 76; 79; 86. 

Труды mo Jfenomy Опытному bay въ Pocein. Cn6., in 8?. 1912, 
вып. 41, 42, 43. 

Труды Троицкосавеко-Кяхтинскаго отд. Шиамурскаго Отд. Ими. Русск. 
Географич. Общ. Cn6., in 8°. 1912, т. XVI, mun. 1, 2. 

Труды Ставропольскаго 0б-ва для изучемя СЪверо-Кавказск. края. 
Спб. in 8°. 1911, вып. 1. 

Труды промыслово-научной экспедиция по изученю Шсковскаго водоема. 
Исковь, in 8°. 1913, Org. I, вып. 1, 2—1912— 913. 

Труды Еетественно-Историч. музея Тавричесхаго Губернек. Земства. 
Симферополь, in 8°. 1912, т. I—1912. 

Труды Общества изучевля Смоленской губ. Смоленск», in 8°. 1913, 
BHH. 1. 

Труды Общества Естествоиспытателей и врачей при Имп. Towckow» 
Университетв. Tomcxs, in 8°. 1913, за 1912. 

В) En langues étrangeres. 

Acta societatis Scientiarum Fennicae. .Helsingfors, in 4°. 1913, 
T. XXXVIII, 1912, T. XL, № 5; XLI, №№ 1, 8; XLII, № 1—3. 

Acta Societatis pro fauna et flora Fennica. Helsingfors. 1912, XXXVI. 
3* 
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Annales Academiae Scentiarum  Fennicae. Helsinki, in 8°. 1912, 
Serie D. T. V; T. №№: 1— 3; 1913, Ty УП: Serie AH 1912 ET FINE 

Beilage zum Finländischen Meteorologischen Jahrbuch. Kuopio, in 4°. 
1913, Jahr. 1906. 

Bericht über die Ergebnisse der Beob. an den Regenstation d. K. L. 
Geminn. Okon. St. Dorpat, 1913. Jahr. XXV, 1886— 1910. 

Bidrag till kännedom om Finlands Natur och Folk. Helsingf., in 8°. 
1912, H. LXXV, N 1. 

Bulletin de l’Institut Aérodynamique de Koutchino. Moscou, in 8°. 
1919 tase o IV. 

Bulletin de PAcadémie Imp. des Sciences. St.- Petersbourg, in 4°. 1912, 
№№ 18, 1913, №№ 1—17. 

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins in Riga. Riga, in 8°. 
1912, БУТ. a 

Fennia. Bulletin de la Société de Geographie de Finlande. Helsinki, 
in SR 1912. №№ 29. 31.32. 

Jahrbuch, Meteorologisches, für Finland. Helsingfors, in 4°. Ва. VII— 
1907, 1915, Bd. VIII—1908, Teil. 1, 2; Bd. IX—1911, Teil. 1, 2; 
Bd. X—1910, Teil. 1. 

Magazin, herausg. von der Lettisch-Litterärischen Gesellsch.. Mitau, 
in 8°. 1,913: 

Meddelanden af Societas pro fauna et flora Fennica. Helsingf., in 8°. 
1912, XXXVIII—1911—1912. 

Mémoires de l'Académie Imp. des Sciences St.-Pétersbourg, in 4. 
1912, t. XXX, №№ 9—11; XXXI, № 1; 1913, t. XXXII, № 1. 

Ofversist af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Helsingfors, 
in 4° et in 821912 LIV; 191119125 TR: 

Schriften, herausg. von der Naturforscher. Gesellschaft in Dorpat, 
in 897 1913, XXL 

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Univ. Dorpat, 
in 8°. 1912, XXI, №№ 1—4; 1913, XXII, N 1, 2. 

Sitzungsherichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften. Helsinki, 
in 8°. 1912, II—1910. 

Sitzungsberichte der kurländ. Gesellschaft für Litter. u. Kunst. Mau, 
18% Ons Чарт. ел. 

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen. Riga, in 8°. 1912, H. 1, 2. 

Untersuchungen Finländische Hydrographisch-biologische. Helsingfors, 
in 4°. 1912, № 10. 
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Бачинский, А. I. Дъятельность М. Ломоносова и 3Haueie ero Tpy- 
довъ. Москва, 1912, in 8°. 

Dayna Pocciu u сопред$льныхъ странъ, по коллекщямъ 3004. музея 
Имп. Акад. Наукъ. Рыбы. T. Ш, вып. 1. Л. C. Берга. Спб., 1912. 

Бълякова, B, Db. Матермалы къ dusiozorim дафференцирован!я внфш- 
нихь раздраженй. Cn6., 1911, in 8°. 

Варытаева, b. II. Колебаня макеимальваго и минимальнаго кровя- 
ного давленя въ разныхъ WYHKTAXb артеральной системы. Спб., 1911, 
mS. 

Topns, 9. Л. Мателалы къ физолог!я внутренняго торможеня услов- 
ныхъ рефлексовъ. Cu6., 1912, in 8°. x 

Далаевь, В. d. Къ ученю о пищеварительномъ xuMHawb посл ча- 
стичной резекщи m полнаго удаленя желудка. Спб. 1911, in 8°. 

Добровольский, М. В. 0 пящевыхь слфдовыхъ рефлексахъ. Сиб., 
311, м9. 

Докладь Москов. Губ. Semcrof Управы. (6$ организащи Московской 
областной опытной станщи. Москва, 1912, in 8°. 

Froposs, Я. E. Вимяше пищевыхъ условныхь рефлексовъ другь на 
друга. Сиб. 1911, ш 8°. 

Ерофъевой, М. Н. Электрическое 'раздражене кожи собаки, какъ 
условный возбудитель работы слювныхъ железъ. Cn6., 1912, in 8°. 

Ёрасноюрскй, Н. И. 0 nponecch задерживаня и 0 локализащи кож- 
Haro и двигательнаго анализаторовъ въ KOPP большихъ полушарий у co- 
баки. Спб., 1911, in 8°. 

Левиций, A. II. Мосвовск. областная опытная станщя и участ!е земствъ 
въ ея осуществленш. Москва, 1912, in 8°. 

Линко, Л. W. Фауна Poccia m сопредфльныхъ странъ. Гидроиды. T. И. 
вып. I. Cn6., 1912. 

Mamepia.noı по изученю вредныхъ насфкомыхь Московск. губ. Dur. 4. 
Москва, 1912, in 8°. 

Матеталь mo изученю грибныхъ вредителей культурной раститель- 
ности Московск. губ. Вып. 2. Moccsa, 1912, in 8°. 

Haseposs, M. 0 болотно-водной dzopb въ окрестностяхь rop. Меле- 
нокъ, Владим. губ. in 8°. 

— Краткое руководство къ coómpanim растений и изученю флоры Ме- 
ленковекаго у. in 8°. 

„Водяная чума“ въ Меленковск. y. in 8°. 

Nowikoff, M. Studien über das Knorpelgewebe von Wirhellosen. 3 Taf, 
Leipzig, 1912, in 8°. 2 
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Camapuns, A. Wscrbrosauie фасшй m соединительно-тканныхъ проме- 
жутковъ mes. Одесса, 1912, in 8°. 

Camypn0s:, Н. M. Дальвфйшия изслфдован1я условвыхъ (слюнныхъ) 
рефлексовъ у собаки безъ передвихъ половивъ. обоихъ полушарй.  Cn6., 
1911. 10089. 

Умов», Н. Kyaprypuaa роль физическихъ наукъ. Москва, 1913, in 8°. 

Фольборть, Г. D. Тормозные условные рефлексы. Спб., 1912, in 8°. 

Dpudemans, C. C. Дальнфйше матералы къ физюлоги дифференци- 
posauia внфшнихъ раздраженй. Cud., 1912, in 8°. 

Оеокритова, LO. II. Время, какъ условный возбудитель слюнной 
железы. Спб. 1912, in 8°.» 

Чеботарева O. M. Дальнфйше матермалы къ физтоломи условнаго 
торможен1я. Спб. 1912, in 8°. 

Черноруцкй, M. В. Въ вопросу 0: euisuim нуклеиновой кислоты на 
животный организмъ. Спб., 1911, in 8°. 

Юркевич», A. А. Въ вопросу o naToiori и ÓakTepioJorig ложно- 
туберкулезнаго бацилла грызуновъ (Bac. pseudotuberculosis rodentium). 
Спб. 1911, in 89 

Bernard, Ch. Verslag over een Reis naar Ceylon en Britsch-Indié ter 
bestudeering van de Theecultur. Batavia, in 4°. 

Jac. Berzelius. Bref. 1:2. Uppsala, 1912, in 8°. 

Capellini, G. „Onoranze, Nel 50“ anniversario del suo insegnamento 
nell' Università di Bologna. Bologna, 1912, in 4°. 

Donitch, M. N. Observations du passage de Mercure sur le Disque du 
Soleil, le 14 novembre 1907. St.-Petersb., 1912, in 4* 

Le priv Nobel en 1911. Stockholm, 1912, in 8°. 

Melzi, P. C. Le correnti telluriche in Relazione coi terremoti. Torino, 
1912 in 8°. 

Napoli, P. Е. Di alcuni rinvenimenti di Fossili a Montevorde presso 
Roma. Roma, 1911, in 4°. 

Fersmann, A. Ueber die verworren faserigen Asbeste Böhmens und 
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