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V O R W O R T .  

Der 11. internationale Meteorologen-Kongress in Rom hatte in seiner fÃ¼nften am 22. April 1 8 ~ ~  abge- 
haltenen P l e n a r - ~ i t z u n ~  den Antrag seiner V. Kommission zum Beschlusse erhoben, wonach die internationale 

systematische ~olarforschung von hoher wissenschaftlicher Bedeutung erachtet wurde. Um diesem Beschlusse 
eine unmittelbare praktische Folge zu geben, hatte der Kongress sich fÃ¼ das Zusammentreten einer fÃ¼ diesen 

Zweck zu berufenden Konferenz ausgesprochen und dafÃ¼ den I .  Oktober 1879 und Hamburg fÃ¼ zweckent- 

sprechend bezeichnet. Dem gemÃ¤s trat zur genannten Zeit und in den RÃ¤ume der deutschen Seewarte (See- 

mannshaus) in Hamburg eine Konferenz, aus den folgenden Herren bestehend, zusammen: Professor Buys-  

B a l l o t  - Utrecht. KapitÃ¤ H o  f fmeyer  - Kopenhagen, Professor L e n z  - St. Petersburg, Professor Mascart  - 
Paris, Professor M o h n  - Christiania, Professor Neumay  e r  - Hamburg, KapitÃ¤ zur See Freiherr v o n  S c h l e i n i t z  

- Berlin, Linienschiffs-Lieutenant W e y p r  ec 11 t - Triest, Professor W i j ka n d e  r - Lund, um unter dem Vor- 
sitze des Dr. N e u m a y e r  die von W e y p r e c h t  anfanglich nur fur die Nord-HemisphÃ¤r formulinen und 

spÃ¤terhi auf Antrag des Vorsitzenden, schon zur Zeit des Kongresses in Rom, auch auf die SÃ¼d-HemisphÃ¤ 

erweiterten VorschlÃ¤g zur svstematischen Erforschung der Polar-Regionen zu prÃ¼fe und daran bestimmte, 

auf deren FÃ¶rderun abzielende BeschlÃ¼ss zu knÃ¼pfen Nachdem in vier Sitzungen die zu berathenden Punkte 
erledigt und ein Programm fur die systematische Polarforschung entworfen worden war, konstituirte sich die 
Konferenz in ihrer fÃ¼nften am 5. Oktober abgehaltenen Sitzung als I n t e r n a t i o n a l e  P o l a r  - K o m  miss  i 0 n 

erwÃ¤hlt Dr. N u n1 a y  er  zum PrÃ¤sidente und KapitÃ¤ H o  f fmes  e r  zum SchriftfÃ¼hre derselben; die Ge- 

nannten hatten bis auf Weiteres als geschÃ¤ftsfÃ¼hrend Bureau zu funktioniren. 
Vom bis 9. ~ u g u s t  d. J. 1880 tagte die internationale Polar-Kommission in ÃŸer auf einer zweiten 

Konferenz. Diesmal handelte es sich in erster Linie darum, festzustellen, welche Nationen sich an dem Plane 

einer systematischen Erforschung der arktischen und antarktischen Regionen zu betheiligen beabsichtigten und 
um eine Berichterstattung Å¸he das Vorgehen und die Fortschritte Seitens der Kommission an das Inter- 

nationale Meteorologische Comite, welches um diese Zeit gleichfalls in Bern versammelt war. 
Im Allgenleinen wurden die auf der Hamburger Konferenz gefassten BeschlÃ¼ss von der Berner Kon- 

ferenz einfach bestgtigt und ist als wesentlichstes Resultat die Erweiterung der Kommission zu bezeichnen; 
so nahmen unter Anderen die Herren Professor W i l d  aus St. Petersburg und G u i d o  C o r a  aus Turin an 

deren Verhandlungen theil. Nachdem Professor Ne um a e r auf das Bestimmteste erklÃ¤r hatte, dass er von 

der Funktion als PrÃ¤siden der internationalen Polar-Kommission zurÃ¼ckzutrete entschlossen sei, wurde Pro- 
fessor W i l  d an seine Stelle gewÃ¤hlt Kapitan H o  f fm ev e r  verblieb in der Stelle eines SchriftfÃ¼hrer dieser 

Kommission. 
u ie  unter dem Vorsitze des u r .  Neu ma y e r  herausgegebenen Konferenz -Berichte enthalten die 

wesentlichsten punkte des fu r  die internationale Polarforschung entworfenen Arbeits-Pq-mmnes in deutscher 

und franzÃ¶sische Sprache; dieselben waren: 
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.,Bericht tiber die Verhandlungen und die Ergebnisse der internationalen Polar-Konferenz, abge- 

halten in H a m b u r g  in den Tagen vom I .  bis 5. Oktober 187gLL und 

,,Bericht Ã¼be Verhandlungen und die Ergebnisse der 2. internationalen Polar-Konferenz, abgehalten 

in Bern in den Tagen vom 7 .  bis 9. August 1880." 
Eine Vertagung der AusfÃ¼hrun des Planes der internationalen Polarforschung, ursprÃ¼nglic fÃ¼ das 

Jahr 1881 in Aussicht genommen, auf das Jahr 1882/3 war bereits zur Zeit der Berner Konferenz be- 

schlossen worden. 
Das FrÃ¼hjah 1881 brachte den geplanten Unternehmungen einen empfindlichen Verlust, indem am 

so. MÃ¤r der Kaiserlich KÃ¶niglich Linienschiffs-Lieutenant Dr. K. W e y p r e c h t einem lÃ¤ngere Leiden erlag 

und der Sache, welcher er mit aufopferndster Hingabe gedient hatte, entrissen wurde. 
In den Tagen vom I. bis 6. August 1881 tagte in St. Petersburg unter dem Vorsitze des Professor 

W i l d  die 111. internationale Polar-Konferenz, bei welcher Gelegenheit die Berichterstattung Ã¼be den Fortgang 

der Vorbereitungen in den einzelnen LÃ¤nder entgegen genommen und die definitiven Anordnungen fÃ¼ die 

Expeditionen, welche im Jahre 1882183 nach den verschiedenen Orten ihrer Bestimmung aufbrechen sollten, 
getroffen wurden. An den Verhandlungen, deren Ergebnisse in dem SchriftstÅ¸ck ,,Bericht Ã¼be die Verhand- 

lungen und Ergebnisse der 111. internationalen Polar-Konferenz, abgehalten in St. Petersburg in den Tagen 

vom I .  bis 6. August 1881" niedergelegt worden sind, betheiligten sich nun schon einige der FÃ¼hre der aus- 

zusendenden Expeditionen, nÃ¤mlic Lieutenant J u r  ge  n s, Dr. Moritz S n  e 11 e n,  Linienschiffs-Lieutenant v o n  

W o  h lgemuth  und namentlich auch der hochherzige FÃ¶rdere des Planes, Se. Excellenz Graf H a  n s v o n  

Wilczek.  Deutschland war bei dieser Gelegenheit nicht vertreten, da zur Zeit ein Entschluss bezÃ¼glic der 

Betheiligung des Deutschen Reiches noch nicht vorlag und die deutschen Mitglieder der internationalen Polar- 

Kommission durch anderweite dringende Amtspflichten abgehalten waren, sich nach St. Petersburg zu begeben. 

Es kann hier nicht der Ort sein, auf das Programm ftir die Unternehmen im Systeme der inter- 

nationalen Polarforschung, wie dasselbe in den 3 genannten Konferenzen festgestellt worden war, einzugehen; 
die wesentlichsten Punkte desselben kÃ¶nne als durch die angefÃ¼hrte Berichte genugsam bekannt voraus- 

gesetzt werden. Andererseits wurde in den von dem PrÃ¤sidente der internationalen Polar-Kommission heraus- 

gegebenen zwanglosen Heften ,,Mittheilungen der internationalen Polar-Kommission" daftir Sorge getragen, ' 

dass die einzelnen Punkte des Programms eine sachgemÃ¤ss Beleuchtung erfahren haben. 

In sÃ¤mmtliche Staaten, welche sich ftir eine Theilnahme an dem grossen internationalen Unternehmen 

bereits entschlossen hatten, ging man mit den erforderlichen Vorbereitungen, insoferne dies nicht schon ge- 

schehen war, gleich nach der Konferenz in St. Petersburg mit allem Nachdrucke vor; Seitens des Deutschen 

Reiches stand - wie schon erwiihnt - die Entscheidung noch aus, bis endlich dem Direktor der Seewarte, 

Dr. N eum ay  er, unter dem 23.  November I 881 vom Chef der AdmiralitÃ¤t Excellenz v o n  S t o S C  h,  die Weisung 

zuging, sich nach MÅ¸nche zu begeben, um in der mechanischen WerkstÃ¤tt von M. Th. E d e l m a n n  die ftir 
zwei Expeditionen Deutschlands erforderlichen magnetischen Instrumente zu bestellen und auch alle zur 

Ffirderung der Betheiligung Deutschlands an der internationalen Polarforschung zweckdienlichen Schritte zu 
veranlassen. 

In den Tagen vom 29. November bis 2.  Dezember 1881 wurden die umfassenden Bestellungen magne- 
tischer Apparate bei Herrn Dr. E d e l m a n n  besprochen und ist an dieser Stelle zu konstatiren, dass D r. Neu-  

mayer  Seitens dieses Gelehrten das gr6sste Entgegenkommen bezeigt wurde, indem sich derselbe verpflichtete, 

bis zum Monate April 1882 die Bestellungen zu realisiren und die Instrumente pers6nlich in Hamburg an die 

deutsche Polar-Kommission abzuliefern. Wenn man erwÃ¤gt dass Herr D r. Edel  m a n n um jene Zeit fast von 
allen an den Unternehmungen sich betheiligenden Nationen in Ã¤hnliche Weise in Anspruch genommen war, 
so kann man der durch seine Zusage bekundeten Bereitwilligkeit, der deutschen Wissenschaft zu dienen, die 

Anerkennung nicht versagen. 



Auf Einladung Sr. Excellenz des StaatssekretÃ¤r des Innern trat am n. Dezember in den RÃ¤ume des 
Hydrographischen Amtes der Kaiserlichen AdmiralitÃ¤ in Berlin eine Polar-Konferenz zusammen, welche sich 

in der Folge als D e u t s c h e  Polar-Kommission konstituirte. Die Mitglieder derselben waren die Herren: 

Professor Dr. v o n  Bezold- MÃ¼nchen Professor Dr. BÃ rge n- Wilhelmshaven, Professor Dr. F Ã ¶ r s t e  - 
Berlin, Geheimer Regierungsrath von Helmholtz-Berlin, Dr. G. Nach t ig  al-Berlin, Geheimer AdmiralitÃ¤tsrat 

Dr. N eu  ma y e r  -Hamburg, Contre-Admiral Freiherr von Schlei ni t  z- Berlin, Direktor Dr. Schre ib  er-Chemnitz 

und Geheimer Regierungsrath Dr. W er ner Si emens- Berlin. 

Nach Berathung einer GeschÃ¤fts-Ordnun fÃ¼ die Deutsche PoJar-Kommission und nachdem diese Ge- 
schÃ¤fts-Ordnun die hohe Genehmigung Sr. Excellenz des StaatssekretÃ¤r des Innern erhalten hatte, wurde ein 

Exekutiv-Ausschuss gewÃ¤hlt der aus den HerrenBÃ¶rgen Nachtigal, Neumayer  und Freiherr v o n  S c h l e i n i t z  

bestand. Zum ersten Vorsitzenden der Deutschen Polar-Kommission war Dr. Neuma yer-Hamburg, zum 

zweiten Vorsitzenden Admiral Freiherr von S chlein itz-Berlin gewÃ¤hl worden. Die Stelle eines wissen- 
schaftlichen SekretÃ¤r auszufÅ¸lle wurde Herr Dr. E. Her rmann ,  aus GÃ¶rlitz berufen. 

Gleich im Beginne ihrer Existenz fiel der Deutschen Polar-Kommission die Aufgabe zu, sich Ã¼be 

den Umfang der Betheiligung Deutschlands an der internationalen Polarforschung schlÃ¼ssi zu machen, daftir 
einen Plan zu entwerfen und eine Kosten-Aufstellung fÃ¼ die DurchfÅ¸hrun desselben der Reichsregierung zu 

unterbreiten, wozu die von den Deutschen Deleginen der internationalen Polar-Kommissionen an die Reichs- 

regierung eingereichten Denkschriften die Grundlage bildeten. Nach reiflicher ErwÃ¤gun aller UmstÃ¤nd 
fasste die Deutsche Polar-Kommission den Beschluss, eine Expedition nach dem Norden und eine zweite nach 
dem SÃ¼de zu entsenden, jedoch wurde die Wahl der LokalitÃ¤te fÃ¼ die Stationen noch offen gelassen. 
Auf die UmstÃ¤nde welche bei dieser Wahl bestimmend gewirkt haben, wird in den Einleitungen zu den 

Abschnitten dieses Werkes, welche die Ergebnisse der einzelnen Stationen enthalten, zurtickgekommen werden, 

wesshalb hier nicht nÃ¤he darauf einzugehen ist. 
Es ist wohl nicht erst nÃ¶thig besonders hervorzuheben, in wie hohem Grade bei der schon sehr nahe 

an den fÅ¸ den Aufbruch der Expeditionen an ihre respektiven Bestimmungsorte bezeichneten Termin heran- 
geruckten Zeit der Exekutiv-Ausschuss die Ã¤usserste Anstrengungen zu machen hatte, um noch rechtzeitig mit 
den Anordnungen fertig zu werden. Das BÃ¼rea des Exekutiv-AUSSC~USS~S, welches in dem DienstgebÃ¤ud 
der Seewarte in Hamburg seinen Sitz hatte, fÃ¼hlt in erster Linie das BedÅ¸rfniss die wissenschaftlichen KÃ¶rper 
schaften im Deutschen Reiche zur Mitwirkung an dem Gelingen des grossen Unternehmens aufzufordern. An 

die vaterlÃ¤ndische Hochschulen und wissenschaftlichen Gesellschaften ergingen darauf abzielende Einladungen 
und wurde auf diesem Wege manch ein werthvoller Rath eingeholt und manche UnterstÅ¸tzun empfangen, 
fÅ¸ welche an dieser Stelle zu danken die Deutsche Polar-Kommission nicht unterlassen darf. Besonders muss 

dankend hervoreelioben dass die Centralstellen fÅ¸ Meteorologie in Deutschland auf das Bereit- 

willigste ihre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  in Aussicht stellten und dass die Direktoren der erdmagnetischen Observatorien 

in B re 1 G 6 
i n ge n und W ilh e] m sh a ven sich an der DurchfÃ¼hrun des Arbeitsplanes zu beiheiligen 

zusagten. 
Nachdem die Bestellungen, zum wenigsten der wesentlichsten Instrumente und Apparate, Seitens des 

ÃŸtlreau des Exekutiv-Ausschusses ergangen waren, musste daran gedacht werden, geeignete Personen fur die 

Ausftihrung der Unternehmen zu gewinnen. 
Die magnetische Forschung hatte in Deutschland nach den Zeiten von Gauss  in GÃ¶ttinge und 

L a m o n t  in Munchen eine d. h. eine. eine Schule bildende Pflege nicht erfahren. Erst mit der 

Grundung des Observatoriums der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven und dessen Ausstattung mit magne- 
tischen Instrumenten neuester Konstruktion, wozu die Kenigliche Akademie der Wissenschaften in Berlin 

durch leihweise lJberlassung der photographisch registrirenden Instrumente, nach dem Kew-Systeme., einen 

e h r  erheblichen Beitrag ge\\,3hrte, kam ein erneuerter Aufschwung und eine festere Grundlage in die erd- 



magnetische Forschung in Deutschland. Es darf hier wohl ausgesprochen werden, dass es wesentlich durch 

das Vorhandensein dieses Observatoriums mÃ¶glic geworden ist, mit Erfolg in die umfassenden Arbeiten in 
Verbindung mit der magnetischen AusrÃ¼stun der deutschen Expeditionen einzutreten und Antheil zu nehmen an 
den gleichzeitigen Beobachtungen innerhalb der Polarforschungs-Epoche 1882/3. 

Ftir die meteorologische Forschung in grÃ¶ssere Maassstabe war durch GrÃ¼ndun der deutschen See- 
warte, in Hamburg in wirksamer Weise Sorge getragen. 

Den beiden genannten Instituten sollte denn auch sowohl in den vorbereitenden, wie in den ab- 
schliessenden Arbeiten, die auf die F6rderung der internationalen Polarforschung Bezug hatten, ein erheb- 

licher Theil der dabei zu lÃ¶sende Aufgaben zufallen, wie wir dieses sogleich im Einzelnen noch darzulegen 

haben werden. 
Aus der kurzen Kennzeichnung des Standes der Pflege der Wissenschaften der Meteorologie und des 

Erdmagnetismus in Deutschland lÃ¤ss sich auf die Schwierigkeit der Gewinnung genÃ¼gen geschulter KrÃ¤fte 

um in Unternehmen von so ausgedehnter Art mit Erfolg wirken zu kÃ¶nnen ein Schluss ziehen. 
In den ersten Tagen des Monats Februar 1882 versammelte sich im DienstgebÃ¤ud der Seewarte der 

Exekutiv-Ausschuss der Deutschen Polar-Kommission vollzÃ¤hlig Es wurden die einzelnen, bis zu diesem Zeit- 

punkte getroffenen Anordnungen nochn~als grÃ¼ndlic erwogen und namentlich aus den zahlreich einge- 
laufenen Bewerbungen um eine Verwendung bei den Expeditionen bezÃ¼glic der Wahl des Personals eine Ent- 
scheidung getroffen. 

Ftir die Leitung der Nord-Expedition wurde Herr Dr. W. Giese, ftir jene der Sud-Expedition Herr 
Dr. K. Sc  h ra de  r ausersehen; als Adjunkt des ersteren hatte nach den BeschlÃ¼sse des Exekutiv-Ausschusses 
der Astronom Herr Leop o ld Am b r o n n, Assistent des Chronometer-Institutes der Deutschen Seewarte, als 
solcher fÅ  ̧ den letzteren Herr Dr. P. Vogel, Lehrer der Physik und Mathematik an den militÃ¤rische Bildungs- 
Anstalten in MÅ¸nchen zu funktioniren. Die Deutsche Polar-Kommission hatte es von vorne herein als wÃ¼n 
schenswerth bezeichnet, dass auch den Interessen der beschreibenden Naturwissenschaften bei dem deutschen 
Unternehmen im Systeme der internationalen Polarfor~chun~ Rechnung getragen werden sollte. Daher war 

bei der Wahl des Personales auch darauf zu rticksichtigen und erwartete man namentlich, dass die die Expe- 
dition begleitenden Aerzte sich auf dem einen oder anderen Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften 
thgtig erweisen konnten. Herr Dr. Kar1 von  d en Steinen,  der sich auf lÃ¤ngere See- und Landreisen bereits 
Uebung im Anlegen zoologischer Sammlungen erworben hatte, begleitete als Arzt und Zoologe die Expedition 
nach Sud-Georgien, Herr Dr. W. Schl  ie p hake aus WÃ¼rzbur jene nach dem Cumberland Golf. Letzterer 

hatte auch die Interessen der Botanik zu vertreten, wÃ¤hren zu diesem Zwecke Herr Dr. H. Wi l l  aus Erlangen 
nach dem Stiden gesandt wurde. Als Ingenieur und Zeichner begleitete die SÃ¼d-Expeditio der Ingenieur Herr 
E. Most ha ff  aus Mtinchen, die Nord-Expedition Herr K. B oeckle n aus Esslingen. Von den beiden Mathe- 

matikern und Physikern, den Herren Dr. 0. Clauss  aus Mannheim und H. Abb es aus Bremen, wurde der 
erstere der Expedition nach dem Stiden, der zweite jener nach dem Norden als Assistent zugetheilt. Als 

Mechaniker begleiteteten die Herren H. Seemann aus Hamburg die Nord-Expedition und A. Zschau aus 
Dresden die Expedition nach dem SÃ¼den 

Herr Dr. Ludwig Roesch aus Oettingen, der zur Theilnahme an der Expedition nach dem Norden 
designirt worden war, sollte als Meteorologe in erster Linie thgtig sein. Er hatte sich zu diesem Behufe speciell 
vorbereitet; insonderheit hatte dieser junge Gelehrte sein Augenmerk auf die systematische Analyse der atmo- 
sphÃ¤rische Luft gerichtet. Ein unseliges Geschick, ein Sturz an Bord des deutschen Expeditionsschiffes 
,,GermaniaU im Hafen von Hamburg hatte diesem vortrefflichen jungen Manne ein vorschnelles Ende bereitet; 

er starb am 23. Juni 1882. An seine Stelle trat in der Folge Herr Steuermann A. MÃ¼hleise aus Esslingen, 
dem die besondere Pflicht auferlegt wurde, dem Kapitiin des Expeditionsschiffes ,,GermaniaG in der demselben 

gestellten schwierigen Aufgabe der Navigirung mit Rath und That zur Seite zu stehen. Es ist die Bereitwilligkeit, 
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mit welcher Herr MÃ¼hleise wenige Tage vor dem Abgang der Expedition sich entschlossen hat. die ihm 

angebotene Stellung in der Nord-Expedition zu tibernehmen, bestens anzuerkennen. 

Die Mannschaften, die den Expeditionen beigegeben waren, wurden mit RÅ¸cksich auf die verschiedenen 
zu vertretenden Gewerbe ausgewÃ¤hlt es wird darÃ¼be bei den einzelnen Unternehmen berichtet werden. 

Im Verlaufe der Verhandlungen des Executiv-Ausschusses im Monate Februar ergab es sich als be- 
sonders wÃ¼nschenswerth dass nach den KÃ¼ste von Labrador ein Delegirter entsendet werde, dem die M t  

aufzuerlegen war, fortlaufende meteorologische Beobachtungen dort zu organisiren. Die Aussendung einer 
supplementÃ¤re Expedition nach Labrador ist demgemÃ¤s beschlossen worden, und zwar wurde diese Mission 

dem Privatdocenten an der Grossherzoglichen Universit~t zu Freiburg im Breisgau, Herrn Dr. K. R. Koch aus 

Stettin Ã¼bertragen 

Als eine in der LÃ¶sun sehr schwierige Aufgabe stellte sich dem Exekutiv-Ausschuss die Anordnung 
- 

der Uberftihrung der Expeditionen nach den respektiven Orten ihrer Bestimmung dar. Aus GrÃ¼nde die an 
einer anderen Stelle dieses Werkes dargelegt werden werden, hatte man sich innerhalb der Polar-Kommission dahin 

schlÃ¼ssi gemacht, dass im SÃ¼de die Insel SÃ¼d-Georgie und im Norden eine Stelle im Cumberland-Golfe 

mit je einer vollstÃ¤ndige Beobachtungsstation besetzt werden sollte. Da die Kaiserliche AdmiralitÃ¤ von An- 
fang an ihre Bereitwilligkeit erklÃ¤r hatte, eines Sr. M. Kriegsfahrzeuge mit der Sud-Expedition nach der ge- 

nannten Insel im sÃ¼datlantische Ozean zu entsenden, so war es mÃ¶glic geworden, eine besondere Auf- 
merksamkeit der Frage zuzuwenden, wie der Transport nach dem Norden zu bewerkstelligen sei. Zu diesem 
Zwecke wÃ¤r die Charterung eines Dampfers zweifelsohne das Empfehlenswertheste gewesen. Allein Unterhand- 

lungen, welche zu diesem Behufe in Deutschland, DÃ¤nemar und England angeknÅ¸pf worden waren, fÅ¸hrte zu 
keinem erspriesslichen Resultate; die Kosten dieser ModalitÃ¤ der UberfÃ¼hrun der Expedition erwiesen sich 

zu erheblich, als dass die Deutsche Polar-Kommission mit den ihr zur VerfÃ¼gun stehenden Mitteln die 
Charterung eines passenden Dampfers hÃ¤tt ins Auge fassen kÃ¶nnen Unter diesen UmstÃ¤nde glaubte der 

E x e k u t i v - ~ u ~ s ~ h u s s  das ihm von dem in Verbindung mit Unternehmungen nach dem hohen Norden wohl be- 
kannten Rheder F. W. A. Rosen t ha l  in Bremerhaven gemachte Anerbieten, den Schooner , ,Germania" zu er- 

werben, annehmen zu sollen. Die ,,GermaniaU war i. J. 1869 in Bremerhaven, und zwar besonders ftir die 
Zwecke der 11. deutschen Polarfahrt gebaut worden; es hatte sich dieselbe unter den Befehlen des Kapit~n 

K. K o l d e w e y  als ein starkes Fahrzeug mit guten SegelqualitÃ¤te bewÃ¤hrt Letzteres war von besonderem 
Werthe, da die ,,Germa1liab nicht mehr, wie zur Zeit der Polarfahrt mit einer Dampfmaschine versehen, 

sondern lediglich auf ihre Segelkraft angewiesen war. Ein weiterer zu Gunsten des Ankaufes der ,,GermaniaLL 
sprechender Umstand war, dass der FÃ¼hre derselben den Ruf eines in Eisfahnen nach dem Cumberland-Golfe 
hÃ¶chs erfahrenen Seemannes genoss; KapitÃ¤ M a h 1 s t ed e haue mit der ,,Germania6' mit Erfolg mehrere 
Fahnen gemacht, und glaubte sonach der Exekutiv-AUSSC~USS, der Deutschen Polar-Kommission 

den Rath ertheilen zu kGnnen, der ,,Germania" und ihrem tuchtigen FÃ¼hre das Wohl und das Gelingen 
der Nord-Expedition anzuvertrauen. Dem entsprechend wurde die ,,GermaniabL angekauft, einer g r ~ n d -  

liehell Reparatur unterworfen und mit allem Erforderlichen reichlich ausgestattet, ehe sie die Reise nach dem 

befriedigenden Ubereinkommen. 
Da die Beschaffung der Instrumente und Apparate bereits, wie schon berichtet, in die richtigen Wege 

geleitet war und die Lieferung derselben mit Zuversicht ZU erwarten stand, konnte man seine 

Aufmerksamkeit, nachdem die Sorge der UberfÃ¼hrun der Expeditionen einmal gelÃ¶s war, der Ausstattung 
derselben WohnhÃ¤usern Observatorien U. s. W., sowie der AusrÅ¸stun mit den Lebensbed~rfnissen mit 

allem Nachdrucke zuwenden. 
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Die Konstruktion der fÅ  ̧ die Stationen bestimmten GebÃ¤ud wurde von dem Exekutiv-Ausschusse unter 

ZuZiehung der Polarfahrer, der Herren Kapitgne K o ld  ewey und Hege man n, einer grtindlichen Erfirterung 
unterworfen. Das Resultat derselben war die Annahme bestimmter, je nach EigenthÃ¼mlichkei der beiden 

Stationen modificifier BauplÃ¤n und die Ubertragung der AusfÅ¸hrun an die Herren C. W. Renne  und 

Zimmermeister Alfred Martens in Hamburg, die sich mit dem anerkennenswerthesten Eifer der ver- 

antwortlichen Aufgabe zu voller Zufriedenheit der Polar-Kommission unterzogen. 
Die Ausrtistung mit Lebensmitteln und sonstigem Haushaltbedarf wurde nach den durch den Exekutiv- 

Ausschuss festgestellten Listen dem Herrn W. Richers  in Hamburg tibertragen. Es erwies sich die Aus- 

stattung an Proviant, welcher ftir 18 Monate berechnet worden war, in jeder Hinsicht als vorz~glich und aus- 

reichend, was anzuerkennen hier nicht unterlassen werden soll. 
Der Exekutiv-Ausschuss der Deutschen polar-~ommission hatte sich wÃ¤hren seiner Sitzung im 

Monat Februar auch mit dem Entwerfen der Instruktionen ftir die Expeditionen zu befassen. Es entstand so 

derEntwurfder,,Allgemeinen In s t ruk t ion  fÃ¼ die  Expedi t ionen  der Deutschen Polar-KommissionLL, 

welcher alsdann am y. Mai 1882, nachdem die Deutsche Polar-Kommission im Plenum Kenntniss davon er- 

halten hatte, zur Annahme gelangte. 
Es verbreitet sich diese Instruktion tiber die Normen der Ausf~hrung der einzelnen Expeditionen, 

deren Zusammensetzung und tiber die Verwaltung der Stationen der Deutschen Polar-Kommission; sie enthÃ¤l 

26 Paragraphen und im zwolften derselben eine ins Einzelne gehende AufzÃ¤hlun der Special-Instruktionen, durch 

welche namentlich die wissenschaftliche Arbeit geregelt wird. Der Paragraph 16 beschÃ¤ftig sich mit der Ftihrung 

der einzelnen Bticher und Journale. zunÃ¤chs mit jenen fÅ  ̧ die Verwaltung und sodann mit jenen ftir die 
wissenschaftlichen Arbeiten. Die tibrigen 10 Paragraphen (von 17-26) befassen sich mit den Anordnungen fÃ¼ 

bestimmte Fglle, die wÃ¤hren der Expedition und des Aufenthaltes in den resp. Stationen vorkommen kÃ¶nnen 

Auch wird hierin das Verhalten der Leiter und Stellvertreter, sowie der Mitglieder Å¸berhaup beim Abschlusse, 

der Unternehmen besonders hinsichtlich des gewonnenen Materials an Beobachtungen und naturhistorischen 

Objekten angeordnet. 
Eine ganz besondere Sorgfalt wurde, wie dies an anderer Stelle dieses Werkes noch hervorgehoben 

werden wird, der Auswahl einer zweckentsprechenden Btichersammlung ftir jede der Expeditionen gewidmet; 
damit wurde nicht nur den Interessen der Wissenschafts-Zweige, um deren FÃ¶rderun es sich handelte, 
Rechnung getragen, sondern auch jenen der allgemeinen Unterhaltung und Fortbildung der Mitglieder der 
einzelnen Unternehmen. 

Als im Monate MÃ¤r 1882 alle Vorbereitungen soweit gediehen waren, dass die endgaltigen Maassnahmen 

seitens der Deutschen Polar-Kommission getroffen werden konnten, wurde seitens des ersten Vorsitzenden 

diese Kommission zu Sitzungen nach Berlin eingeladen. In den Tagen vom 12. bis zum 15. April fanden die 
Sitzungen der Deutschen Polar-Kommission im Hydrographischen Amte der Kais. AdmiralitÃ¤ statt, zu welchen 
auch die designirten Leiter der Expeditionen, die Herren Dr. Dr. Sc hrader  und Giese zugezogen worden sind. 
Es gelangten in diesen wichtigen Sitzungen die einzelnen Unterhandlungen tiber Bestellungen und Ankaufe 
zum Abschlusse - namentlich wurden auch hinsichtlich der Wahl der zu besetzenden Stationen (Cumberland 
Golf und Stid-Georgien) und des Personals ftir die einzelnen Expeditionen die letzten Entscheidungen getroffen. 

Da die Insel Sud-Georgien f ~ r  die Beobachtung des Venusdurchganges sehr gtinstig lag, so wurde auf Anregung 
der hierftir eingesetzten Kommission, beschlossen, der dorthin zu sendenden Expedition die Betheiligung an 
diesen wichtigen astronomischen Beobachtungen zu ermoglichen, was ohne erhebliche Kosten zu verursachen 

geschehen konnte, weil alle Instrumente von der Venus-Kommission geliefert wurden. 
Nach dem Beschlusse der Polar-Kommission hatte sobald als thunlich die Einberufung des Personals 

zu erfolgen, um ohne Verzug mit den wissenschaftlichen VorÃ¼bunge beginnen zu kÃ¶nnen Dabei war fest- 
gesetzt worden, dass diese Vortibungen, wenn ang%ngig, sowohl in der Deutschen Seewarte in Hamburg unter 
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der Leitung des Direktors derselben als auch im Kais. Observatorium in Wilhelmshaven unter Leitung des 
Dr. B Ã ¶ r g e  stattfinden sollten. 

In den Monaten April, Mai und Juni versammelten sich denn auch die einzelnen Herren je nach 
ZweckmÃ¤ssigkei und MÃ¶glichkei in den genannten Instituten und begannen die Untersuchungen der nach 

und nach eintreffenden Instrumente und Apparate etc. Gegen Ende der genannten Zeit versammelten sich alle 
Mitglieder in Hamburg, von wo aus der Aufbruch der einzelnen Expeditionen stattfinden sollte; die Raume 

der Seewarte dienten zu Ubungs- beziehungsweise BÃ¼reau-Zwecke ftir die einzelnen Unternehmen. Zur 
Unterweisung und Adjustirung der neuen magnetischen Instrumente hatte Herr Dr. E d e l m a n n ,  welcher , 
durch Herausgabe einer Beschreibung der in seiner WerkstÃ¤tt gefertigten magnetischen Instrumente 

(Ã£Di e r d m a g n e t i s c h e n  A p p a r a t e  d e r  Po la r -Exped i t ionen  im J a h r e  1883 a u s  d e r  W e r k s t Ã ¤ t t  v o n  
D r. M. T h .  E d e l  m a n  11, Br a unsc  h we  i g I 882") die Sache der Polarforschung wesentlich unterstutzt hatte, 

die GÃ¼t nahezu 3 Wochen in Hamburg zu weilen und sich der Unterweisung der Mitglieder der Expeditionen 

in dem Gebrauche der Instrumente ausschliesslich zu widmen. Auch der mitunterzeichnete Dr. Borgen  kam 

zum Zwecke der Adjustirung der Instrumente, der Entwerfung der wissenschaftlichen Instruktionen fÅ  ̧ die Expe- 

ditionen nach der Seewarte und wurde allerseits mit rastlosem Eifer daran gearbeitet, dass die Vorbereitungen 

fÃ¼ die ins Werk zu setzenden Unternehmen so vollkommen und so umsichtig als es die UmstÃ¤nd gestatteten, 

getroffen werden konnten. 
Die wissenschaftlichen Instruktionen umfassten die folgenden einzelnen Abschnitte: 

I. Instruktion fÃ¼ die astronomischen Beobachtungen. 

a) die vorlÃ¤ufige Beobachtungen zur Bestimmung der geographischen Koordinaten; Langen-Ueber- 

tragung durch Chronometer ; 
b) das Passagen-Instrument und die damit erforderl. Beobachtungen 

C) das Universal-Instrument ,, ,, ,, 77 77 

d) der Refraktor 17 H 77 77 Y ?  

e) die Reflexions-Instrumente ,. ,, ,, X V 

f )  die Uhren und Chronographen. 

11. Die Etablirung und die Anordnung der einzelnen Besiandtheile der ~ t a t ion .  

111. Instruktion fÅ  ̧ die Meteorologischen Beobachtungen von KapitÃ¤ Kol  dewey  und Dr. W. K o ep  pe n. 
Beobachtungsorte. 

Beobachtungszeiten. 

Beobachtungen Ã¼be Luftdruck. 
Beobachtungen tiber Lufttemperatur. 

Beobachtungen tiber Strahlung. 
Beobachtungen tiber Luftfeuchtigkeit. 

Beobachtungen Ã¼be Luftbewegung und Hydrometeore. 
Beobachtung Ã¼be Bodentemperatur. 

(*) IV. Ermittelung der mittleren Temperatur der h6heren Breiten in der sÅ¸dliche Hemisph~re  von 

Professor J. H a n  n. 

( *  V. Der Barograph von Dr. A. Sprung .  
* )  VI. Instruktion tiber die Umgebung der Insel Sud-Georgien. 

VH. Der Meteorograph zum Beobachten von Meteoren und Polarlicht-Parallaxen mit I Zeichnung. 
VIII. Anemograph und Anemoscop. 

I. Anemometer von Recknagel mit 2 Zeichnungen. 
2 Anemoscop von Yeates and Son mit I Zeichnung. 
3. Anemograph und Aufnahme-Apparat von Osnaghi mit I Zeichnung. 



IX. Instruktion zum Errichten der Pfeiler fÃ¼ die Beobachtungs-Instrumente mit Skizzen. 

X. Anleitung zum Beobachten der DÃ¤mmerungs-Erscheinunge von Prof. v o n  ÃŸezold 

XI. Instruktion fÃ¼ die geodÃ¤tische Operationen von Prof. Fischer ,  Sektionschef im geod. Institut. 

I. Bestimmung des Meeresniveaus. 
2. Bestimmung der InstrumentenhÃ¶h Ã¼be dem Meeresniveau. 

3. Das geometrische Nivellement. 

4. Das trigonometrische Nivellement. 
5. Die Basismessung. 

6. Die Horizontal-Winkelmessung. 

7 .  Die Winkelmessung. 

8. Die HÃ¶henwinkel 

Q. Die Refraktionsmessungen. 

Mit zahlreichen Skizzen. 

XII. VorschlÃ¤g und Bemerkungen, betreffend die Beobachtung der Astronomischen Strahlenbrechung 

von Prof. Dr. H. Bruns. 
I .  Ueber die schliessliche Benutzung der Beobachtungs-Ergebnisse. 

2.  Die durch die Beobachtungen zu ermittelnden Daten. 

3. Uhr und 4. Zeitbestimmungen. 

5. Vertikal-Kreis mit Quecksilber-Horizont. 

6. PolhÃ¶he Biegung und Zenit-Konstanten der Refraktion. 

7 .  Eigentliche Refraktions-Beobachtungen. 

8. Meteorologische Instrumente. 

9. Besondere Bemerkungen. 

XIII. Instruktion fÅ  ̧ die magnetischen Variations-Beobachtungen. Mit Plan fÃ¼ das Observatorium. 

XIV. Instruktion fÅ  ̧ die absoluten magnetischen Beobachtungen. 
I .  Auswahl der Stationen. 

2. PrÃ¤liminar-Beobachtungen 

3. Die absoluten Bestimmungen als Grundlage der Variations-Beobachtungen, Deklination, 

Horizontal-IntensitÃ¤ und Inklination. 

4. Allgemeinen Vorschriften. 

XV. Allgemeine Instruktion fÃ¼ Beobachtungen der ErdstrÃ¶m von Siemens & Halske, Berlin. 

I .  ~eitungen: 

2. Instrumente. 
3. Allgemeine Bemerkungen. 

**) XVI. Instruktion ftir Erdstrom-Beobachtungen vom Vorsitzenden des Erdstrom-Comitds, Prof. Dr. 

Kirchhoff .  
XVII. Instruktion ftir Spektral-Beobachtungen von Prof. Dr. H. Vogel, Potsdam. 

I .  Messungen mit dem stÃ¤rke zerstreuenden Spektral-Apparat (Apparat I). 

2. Messungen mit dem kleinen Browning'schen Spektroscop. 

3. Allgemeine Bemerkungen und ZusÃ¤tze 
XVIII. Beschreibung und Gebrauchsanweisung ftir Tiefsee - Thermometer von Negretti & Zambra mit 

Zeichnungen. 
(*) XIX. Instruktion ftir die Beobachtung des Vortiberganges der Venus vor der Sonnenscheibe von Prof. 

Auwers ,  Berlin. 
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I .  Aufstellung des Heliometers. 

2. des Collimators. 

3. Theilungsfehler. 

4. Messung von Sonnen-Durchmessern. 

5. Ausmessung von Sterndistanzen. 
6. Heliometer-Durchgangsmodell. 

7 .  Beobachtung des Durchganges. 

8. Anderweitige Instruktionen und Reduktionen. 

9. Allgemeine Bemerkungen. 
(Diese Instruktion ist von dem Herrn Geheimen Regierungsrath A u w e r s  besonders ftir die Station Stid- 

Georgien revidirt, beziehungsweise geÃ¤nder worden). 

I n s t r u k t i o n  f Ã ¼  d ie  Beobach tung  d e r  R Ã ¤ n d e r b e r u h r u n g e n  
I n s t r u k t i o n  f Ã ¼  Zeit- u n d  G e o g r a p h i s c h e  Or t s -Bes t immungen  von Prof. K. B r u h n s .  

XX. Instruktion ftir die physikalisch-ozeanischen Beobachtungen; Gezeiten-Beobachtungen vom Hydro- 

graphischen Amte der Kaiser!. AdmiralitÃ¤ mit zahlreichen Zeichnungen. 

XXI. Instruktion zur Aufstellung der Gebgude an der Station. 

A. Wohnhaus. 

B. Observatorium mit detaillirten Zeichnungen und PlÃ¤nen 
* )  XXII. Instruktion fÃ¼ die Pendelbeobachtungen von Dr. Neumayer  mit Zeichnungen und PlÃ¤nen 

(**)XXIII. Der Kohlrausch'sche Apparat zur absoluten Bestimmung der Horizontal-Intensitgt des Erd- 
magnetismus. Mit zahlreichen Zeichnungen und Beispielen. 

Von Herrn Prof. G. W e y e r  wurde noch eine kurze Instruktion zur Beobachtung eines, durch die Beob- 

achtungen der niederlandischen Seefahrer unter Hemskerk und Barendz im Jahre 1595-q7 auf Novaja-Simlja 
bekannt gewordenen PhÃ¤nomen beim Verschwinden und Wiedererscheinen der Sonnenscheibe in den Polar- 

gegenden eingesandt. 
Die meisten dieser Beobachtungen sind, wenn sie nicht von den Mitgliedern des Exekutiv-Aus- 

schusses ausgearbeitet worden sind, auf Ersuchen von den einzelnen, in jedem Falle genannten Herren mit der 
grÃ¶sste Bereitwilligkeit fÃ¼ die Expeditionen geschrieben worden. Es ist hier die Stelle fÅ¸ die dadurch der 

Sache der Polarforschung geleisteten erheblichen Dienste den Dank der Deutschen Polar - Kommission 

auszusprechen. 
Solche der Instruktionen, welche vorn mit einen (*'l bezeichnet sind, wurden nur der Expedition nach 

Sud-Georgien mitgegeben; jene mit (**) nur der Expedition nach dem Norden. Ausser diesen in obiger 

Liste aufgefÃ¼hrte Instruktionen wurden ftir jeden einzelnen Gegenstand die wesentlichsten Quellen zum Studium 
und zur Anleitung ftir die Beobachtungen mitgegeben. Es gilt dies namentlich mit Beziehung auf die Polar- 

lichter, fur welche den Expeditionen die Arbeiten Weyprecht's und Tromholt's, als massgebend fÅ  ̧ die Beob- 

achtung bezeichnet worden sind. 
~ u c h  fÃ¼ die Beobachtungen und das Sammeln auf dem Gebiete der beschreibenden Naturwissen- 

schaften waren von einzelnen Gelehrten und gelehrten Gesellschaften besondere Anleitungen ausgearbeitet und 
dem Exekutiv-Ausschusse zugesandt worden. Als besonders wichtig erwiesen sich hier die Winke, welche in 
den verschiedenen einschlggigen Arbeiten des Prof. Th. Studer in Bern enthalten sind und die einzelnen Abschnitte 

in ,,Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen" von Dr. Neumayer. 
In der letzten HÃ¤lft des Monats Mai 1882 konnten der Hauptsache nach die vorbereiteten Arbeiten zum 

Abschlusse und der Zeitpunkt ftir den Aufbruch der Expeditionen in's Auge gefasst werden. Am 2. Juni 
frÃ¼ verliess die Sud-Expedition unter Dr. K. Schrader mit dem Dampfer der Stid-Amerikanischen Dampfschiff- 
f a h r t - ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ h ~ f t  ,,Rio" Kapitgn ÃŸrand den Hafen von Hamburg. Am 28. desselben Monats segelte das 
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Deutsche Expeditionsschiff ,,Germaniad KapitÃ¤ Mahlstede mit der Nord - Expedition unter Dr. W. Giese 

aus der MÃ¼ndun der Elbe und am 7. Juli reiste Dr. K. R. Koch von Hamburg ab, um sich Ã¼be Schott- 

land nach den Orkney-Inseln und von dort mit dem Missionsschiffe ,,Harmonyl" nach Labrador zu begeben. 

Es wird, wenn auch nur in aller KÃ¼rze in den Einleitungen zu den Ergebnissen der einzelnen 

Expeditionen auf den Verlauf derselben zurÃ¼ckgekomme werden, weshalb an dieser Stelle eine weitere 
Ausftihrung dartiber entbehrlich ist. Dagegen erscheint es zweckmÃ¤ssi nunmehr auch der ThÃ¤tigkei des 

Exekutiv-Ausschusses bis zur RÃ¼ckkeh der einzelnen Expeditionen zu gedenken. Diese RÃ¼ckkeh erfolgte fÃ¼ 

die supplementÃ¤r Expedition des Dr. Koch am 12., ftir die Nord-Expedition am 17. Oktober 1883, wÃ¤hren 

die Sud-Expedition am 15. November desselben Jahres in den Hafen von Hamburg zurÃ¼ckkehrte 

WÃ¤hren der Zeit der Abwesenheit der Deutschen Expeditionen und der ThÃ¤tigkei derselben im Systeme 

der internationalen Polarforschung suchte die Deutsche Polar-Kommission mit allen ihr zu Gebote stehenden 

Mitteln die Arbeiten der Expeditionen durch gleichzeitige ~ e o b a c h t u n ~ e n  zu unterstÃ¼tzen ZunÃ¤chs erschien es 

nothwendig das Kaiserliche Observatorium in Wilhelmshaven nach MÃ¶glichkei durch Einstellung einiger Arbeits- 

krÃ¤ft zurDurchftihrung des vollen, fÃ¼ die magnetischenBeobachtungen vorgezeichneten Arbeitsplanes zu befahigen. 

Allein Ã¼berdie erschien es zweckmÃ¤ssig mit Genehmigung der Kaiserlichen AdmiralitÃ¤ in dem Obser- 

vatorium selbst eine Reihe, auf die Theorie der zur Verwendung gelangenden Instrumente Bezug habender 

Untersuchungen anzustellen, damit bei der RÃ¼ckkeh der Expeditionen die Reduktion der Beobachtungen auf 

Grundlage neuester Erfahrungen in Angriff genommen werden konnte. Es ist Ã¼berflÃ¼ssi an dieser Stelle 

zu betonen, dass fÃ¼ ein erfolgreiches Wirken nach der bezeichneten Richtung mit der Sache selbst grÃ¼ndlic 

vertraute KrÃ¤ft unerlÃ¤sslic sind. Dementsprechend trat der wissenschaftliche SekretÃ¤ der Deutschen Polar- 

Kommission Dr. E. Herrmann nach Abgang der Expeditionen - Ende Juli 1882 in die Arbeiten am Observatorium 

ein bis er durch eine andauernde Erkrankung gezwungen wurde, einen lÃ¤ngere Urlaub zu erbitten, der ihm 

auch gewÃ¤hr wurde. An seiner Stelle trat Herr Dr. E s c h e n h a g e n  im Observatorium in Wilhelmshaven 

ein und widmete sich mit grossem Eifer der regelmÃ¤ssige magnetischen Beobachtung und der Untersuchung 

magnetischer Instrumente. 

Auch als im Oktober 1883 Herr Dr. Herrmann seinen Dienst als wissenschaftlicher SekretÃ¤ der 

Kommission wieder antreten konnte, verblieb Herr Dr. Eschenhagen im Dienste der Deutschen Polar-Kommission 

beim Observatorium in Wilhelmshaven. 

Die schon erwÃ¤hnt RÃ¼ckkeh der verschiedenen Expeditionen im Herbst 1883 erheischte nunmehr, dass 

bestimmte BeschlÃ¼ss beztiglich der Abwickelung der GeschÃ¤ft der Expeditionen und der Verwerthung der 

durch dieselben gewonnenen Resultate gefasst wurden. Unter diesen UmstÃ¤nde war die Einberufung der 

Deutschen Polar-Kommission nach Hamburg nothwendig geworden. Am 14., 15. und 16. November trat daher die 

Deutsche Polar-Kommission in der Seewarte zu lÃ¤ngere Sitzungen zusammen. Anwesend waren die Herren: 
von  Bezold ,  Borgen ,  Neumayer ,  V. Schle ini tz ,  Schre ibe r ,  S iemens  - die Herren F Ã ¶ r s t e r  von  

He lm h o l t z  und Nacht igal  waren am Erscheinen verhindert. 

ZunÃ¤chs beschÃ¤ftigt sich die Kommission, wenn wir von den geschaftlichen Angelegenheiten absehen, 

die an dieser Stelle ausser Betracht bleiben kÃ¶nnen damit, das von den Expeditionen eingebrachte Material zu 

empfangen und, so viel als mGglich, tiber dessen Werth ein Unheil zu gewinnen. Da zu dieser Zeit die detaillirten 
Berichte der Expeditionschefs noch nicht vorlagen, und auch noch nicht vorliegen konnten, so hatte sich das 

Unheil der Polar - Kommission darauf zu beschrÃ¤nken festzustellen, ob im Allgemeinen bei der L6sung der 
wissenschaftlichen Aufgaben in Gemassheit mit den erlassenen Instruktionen verfahren worden war. 

Nachdem die Kommission die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass in allen wesentlichen Punkten solches 
der Fall gewesen, hatte man sich mit der Aufgabe zu beschÃ¤ftigen in welcher Weise man die gewonnenen 
Resultate am meisten in Uebereinstimmung mit den internationalen diesbezÃ¼gliche Stipulationen ver\verthen 

kÃ¶nne Innerhalb der Polar-Kommission war man sich alsbald dartiber einig, dass die systematische Bearbeitung 
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des meteorologischei~ und magnetischen Materiales und die spÃ¤ter VerÃ¶ffentlichun der Resultate durch ein 

Bureau, das Bureau des Exekutiv-Ausschusses der Deutschen Polar-Kommission, zu geschehen habe. Zu gleicher 

Zeit wurde anerkannt, dass zu Zwecken der Bearbeitung einzelner Materien von dem gesammelten Material 

Einzelnes an Mitglieder der beiden Expeditionen verabfolgt werden kÃ¶nne dass denselben unter den 

Bewerbern um Ceberlassung von Material der Vorzug gegeben werden solle. Aus Grtinden, deren weitere 
Aus f~hrung  einen Zweck nicht haben kÃ¶nnte wurde festgesetzt, dass, wÃ¤hren die Gesammtleitung der Bear- 

beitung und Herausgabe dem I. Vorsitzenden der Deutschen Polar-Kommission anvertraut werden sollte, die 

Bearbeitung speciell des meteorologischen Materiales am Sitze des Bureaus des Exekutiv-Ausschusses - also inner- 

halb der Deutschen Seewarte - die Bearbeitung des magnetischen Materiales im erdmagnetischen Observatorium 

der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven zu geschehen hÃ¤tte Die Anlehnung in der Bearbeitung des ge- 
sammelten Materiales an zwei Institute, die zur Pflege der in Frage stehenden Wissenschaften von Reichs- 

wegen geschaffen sind, schien um so mehr anzuempfehlen, als die beiden genannten Institute an der Organi- 

sation der Expeditionen und der Instruirung der wissenschaftlichen Mitglieder derselben einen hervorragenden 

Antheil genommen hatten. Es war ausserdem wahrscheinlich, dass einzelne Materien durch specielle Unter- 

suchungen, die auf die Bearbeitung einen Einfluss ausÃ¼be mussten, zu fÃ¶rder seien, was, wenn es Å¸berhaup 

anderswo durchftihrbar, jedenfalls innerhalb der bereits daftir eingerichteten Institute am sachgemsssesten und 

zweckentsprechendsten geschehen kÃ¶nnte 

Auf Grundlage solcher Erwagungen beschloss die Deutsche Polar-Kommission an die Reichsregierung 

eine Denkschrift tiber die Ver^ erthung der gewonnenen Resultate und die Vertjffentlichung derselben zu richten, 

worin gleichzeitig um die Gewahrung der erforderlichen Mittel gebeten wurde. Unter dem 17. Dezember 1883 

ging diese Denkschrift an die Reichsregierung ab. Es wurde darin der Plan, der dabei zu verfolgen sei, dar- 

gelegt und besonders hervorgehoben, dass es als eine Pflicht zu erachten sei, zunÃ¤chs und vor Allem mit der 

Bearbeitung jener Materialien vorzugehen, die als der Kernpunkt der ganzen durch die internationalen Expe- 

ditionen anzustellenden Untersuchungen angesehen werden mtissen, d. h. mit der Bearbeitung der magnetischen 

und meteorologischen Beobachtungen, wobei alles das, was eine nÃ¤her oder entferntere Beziehung zu diesen 
Materien hhtte, hineingezogen werden mtisse. Die reichen Materialien, die eine unmittelbare Beziehung zu den 

Aufgaben der internationalen Polarforschung nicht haben, sollten erst in zweiter Linie in Bearbeitung ge- 

nommen werden; zum mindesten durften dieselben in keiner Weise den Fortgang der ersteren Klasse von Dis- 

kussionen hindernd beeinflussen. Das letztere bezieht sich namentlich auf die beschreibenden Naturwissenschaften; 

jedoch sollte mit Rticksicht auf die FÃ¶rderun der Interessen der letzteren in der Weise vorgegangen werden, 

dass die Sammlung an  naturwissenschaftlichen Objekten in die Hsnde einzelner kompetenter wissenschaftlicher 
Fachgelehrten zur Bearbeitung Å¸bergebe werden, wobei auch wiederum den Mitgliedern der Expeditionen 

auf ihren Wunsch der Vorzug zu geben sei. Eine VerÃ¶ffentlichun der auf diesem Wege gewonnenen Resul- 

tate war nach Ansicht der Polar-Kommission nicht nur nicht zu beanstanden, sondern wurde gewtinscht unter 

der alleinigen Voraussetzung, dass vorerst die Genehmigung der Kommission eingeholt und ihr spÃ¤te Kennt- 
niss von der stattgehabten VerÃ¶ffentlichun gegeben werden solle. Es ist hier nicht die Stelle, auf die Art 

und Weise, in  welcher tiber die hier in Rede stehenden Materialien verfugt wurde, einzugehen, und mag es 
dabei sein Bewenden haben, wenn in Ktirze erwahnt wird, dass bei Weitem der grÃ¶sser Theil der gemachten 

Sammlungen durch Ankauf in den Besitz des naturhistorischen Museums der Freien und Hansastadt Hamburg 
Å¸herging wobei das Recht der wissenschaftlichen Verwerthung derselben der Polar-Komniission gewahrt blieb. 

Die Denkschrift sah die Bearbeitung der n~eteorologisch-magnetischen Materialien und die VerGfTent- 

lichung der Resultate in zwei Banden vor, welche gewissermaassen den zweiten Theil des Gesammtwerkes 
bilden sollten. Der erste Theil, der nach VerÃ¶ffentlichun des so eben genannten in Angriff genommen werden 
soll, im Uebrigell aber von dem vorliegenden Werke unabhÃ¤ngi ist, hat sich auf eine volle Darlegung der 

GrundsÃ¤tz der internationalen Polarforschung tiberhaupt, sowie insonderheit auf die Geschichte der deutschen 
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Unternehmungen und deren Gesan~n~t-Ergebnisse zu erstrecken. Dass dabei namentlich auch die Interessen 

der beschreibenden Naturwissenschaften eine ausgiebige BerÅ¸cksichtigun finden wÃ¼rden versteht sich wohl 
von ,selbst und bedarf aus diesem Grunde keiner weiteren Ausfuhrung. Mit RÃ¼cksich auf diesen letzteren 

Punkt konnten die unterdessen erschienenen Einzel-Arbeiten und Monographien von besonderem Werthe sein. 

Bevor an die Besprechung der Bearbeitung der vorliegenden BÃ¤nd geschritten wird, mag hier in KÃ¼rz 

erwÃ¤hn werden, dass der Denkschrift der Polar-Kommission im Grossen und Ganzen die Genehmigung der 
Reichsregierung zu Theil wurde und die Bearbeitung der naturwissenschaftlichen Materialien von Seiten 

einzelner Mitglieder der Expeditionen und namhafter Gelehrten, die in keiner Verbindung mit der Polar- 

Kommission und den Expeditionen standen, innerhalb der seit der RÃ¼ckkeh der Expeditionen verflossenen 's, Jahre in 

dem Maasse gefÃ¶rder wurde, dass die Drucklegung jenes ersten Theiles des Gesammtwerkes, wie dasselbe in 

dem Vorstehenden definirt worden ist, bis zum I .  April des nÃ¤chste Jahres in Angriff genommen 

werden kann. 
Die vorlÃ¤ufig Konstituirung des Bureaus f i r  die Bearbeitung des magnetisch-meteorologischen Materiales 

geschah mit dem Beginn des Jahres 1884. ThÃ¤ti waren darin, ausser dem Vorsitzenden der Deutschen Polar- 

Kommission Dr. Neumaver  und dem Mitgliede des Exekutiv-Auss~husses Dr. B o r g e n ,  als eigentlichen 

Leitern der Bearbeitung, der wissenschaftliche SekretÃ¤ der Polar-Kommission Dr. E. H e r r m a n n ,  Dr. M. E s c h e n -  

h agen und Dr. A. v o n  Danc  ke lm an ,  wahrend die einstigen Leiter der Expeditionen ausfÃ¼hrliche sich Å¸be 

alle Einzelheiten der wissenschaftlichen Arbeiten verbreitende Berichte auszuarbeiten hatten. Solche Berichte 

wurden eingesandt von Herrn Dr. W. Giese  unter dem IZ. ,  bezw. 30. Januar 1884, von Herrn Dr. K. S c h r a d e r  

unter dem I .  April 1884 und von Herrn Dr. K. R. K o c h  unter dem 31. Oktober 1883 Ã¼be ihre respektiven 

ThÃ¤tigkeiten Diese Berichte boten, wie leicht begreiflich, das werthvollste Material fur die Inangriffnahme der 

auszufÃ¼hrende Arbeiten und sind dieselben, was gleich hier hervorgehoben werden soll, in ausgiebigster Weise 

benutzt worden. 

Erst nach Eingang dieser Berichte und nachdem eine umfassende PrÃ¼fun des Materiales Seitens des 

Bureaus stattgefunden hatte, konnte mit Aussicht auf Erfolg daran gedacht werden, in eine Besprechung Ã¼be 

das weiterhin inne zu haltende Verfahren bei den VerÃ¶ft'entlichunge innerhalb der internationalen Polar- 

Kommission einzutreten. Sobald diese Vorarbeiten zum Abschlusse gebracht worden waren, konnte denn auch 

bereitwilligst auf den Vorschlag des PrÃ¤sidente jener Kommission, an einer Sitzung derselben, die im April 1884 
in Wien abgehalten werden solle, theilzunehmen, eingegangen werden und zwar schien es zweckmÃ¤ssig dass 

sich an den Berathungen der Kommission ausser den beiden mit der VerÃ¶ffentlichun des deutschen Werkes 

betrauten Mitgliedern des Exekutiv-Ausschusses auch noch die Leiter der Expeditionen betheiligten. Dem- 
gemass erschienen auf der am 17. April in Wien erÃ¶ffnete Polar-Konferenz deutscherseits die Herren Doktoren 

Neumayer ,  BÃ¶rge  und Giese;  Herr Dr. S c h r a d e r  sowohl, wie Herr Dr. Koch  waren verhindert, an den 

Verhandlungen theilzunehmen. Der Ã¼be die Verhandlungen dieser Konferenz verÃ¶ffentlicht Bericht ,,Proto- 
kolle der vierten internationalen Polar-Konferenz zu Wien, 1 7 . ~ 2 4 .  April 1884" siebt in so umfassender Weise 

Aufschluss Ã¼be die Verhandlungen jener Konferenz, dass es einen Zweck nicht haben kÃ¶nnte hier auf Einzel- 
heiten der gefassten BeschlÃ¼ss etc. einzugehen. 

Im MÃ¤r hatte Herr Dr. E. H e r r m a n n  seine Stelle als wissenschaftlicher SekretÃ¤ der Deutschen Polar- 

Kommission niedergelegt, um einem anderen wissenschaftlichen Berufe sich zu widmen. Herr Dr. A. v o n  
Danckelman trat an seine Stelle und gleichzeitig wurde Herr E. Mosthaff  aus MÃ¼nchen Mitglied der 

deutschen SÃ¼d-Expedition zu einer wissenschaftlichen Thiitigkeit in dem Bureau der Deutschen Polar-Kom- 

mission berufen; Herr F. T Ã  r cks Ã¼bernah die Funktion eines Rendanten. 

Wie schon erwÃ¤hnt war den Mitgliedern der Expeditionen vertragsmÃ¤ssi zugesichert worden, dass ihnen 
auf besondere Bewerbung und mit Genehmigung des Exekutiv-Ausschusses Material zur Bearbeitung ~berlassen 

werden sollte. Von diesem Rechte machten die Herren Doktoren Giese,  Schrader  und L. Am b r o n n  Ge- 



brauch, indem ersterer sich das Material Ã¼be Erdstr6me zur Bearbeitung erbat, die beiden letzt genannten 

Herren dagegen die Bearbeitung des gesammten astronomischen Materials f i r  die resp. Stationen Ã¼bernahmen 

Herr Dr. K. R. Koch  unterzog sich der Bearbeitung des gesammten Materiales, welches Ã¼be Nordlicht-Er- 

scheinungen gesammelt worden war. 

Herr Dr. A. v o n  D a n c k e l m a n  widmete sich bis zur Vollendungder Bearbeitung des meteorologischen 

Materiales und der Drucklegung dieses Theiles des Polarwerkes den Interessen der Polar-Expedition mit der 

anerkennenswerthesten Hingabe. 

Herr Dr. K. R. K o c h  bearbeitete Ã¼berdie im Auftrage der Deutschen Polar-Kommission die meteor- 

ologischen Beobachtungen, die unter seiner Anweisung an den Stationen in Labrador eingerichtet und 
ausgefÃ¼hr worden sind. 

Im Observatorium von Wilhelmshaven wurden gleichzeitig mit steten einschl3gigen Untersuchungen 

die in Kingua-F jord und SÃ¼d-Georgie gemachten m a g n e  t i s C h e n Beobachtungen bearbeitet. Es war dies 
um so erspriesslicher, als gleichzeitig die magnetischen Beobachtungen, in Wilhelmshaven innerhalb der Polar- 

Epoche ausgefuhrt, der Bearbeitung unterworfen werden konnten. Seitens der Polar-Kommission wurden 
zu diesem Zwecke die Herren Dr. M. E s c h e n h a g e n  und E m i l  S t Ã ¼ c  eingestellt. Herr 0. Kolewe  wurde 
als DiÃ¤ta verwendet. 

Es darf nicht unerwÃ¤hn bleiben, dass die Entwerfung tÃ¤gliche synoptischer Wetterkarten des SÃ¼d 

Atlantischen Ozeanes, zu welcher umfassenden Arbeit nahezu alle Nationen, die in systematischer Weise meteor- 

ologische Beobachtungen an Bord von Schiffen zusammentragen, bereitwilligst BeitrÃ¤g geliefert haben, SO gut 

wie beendet ist. Es liegen im Manuskript gezeichnet die tÃ¤gliche Wetterkarten fÅ  ̧ die Monate ~ u g u s t  1882 
bis Juni 1883 vollendet vor. Die wÃ¼rdig Herausgabe dieser werthvollen Sammlung, welche KapitÃ¤ B a r d u a  

wesentlich fÃ¶rderte wird noch eine besondere Sorge des Bureaus des Exekutiv-Ausschusses der Deutschen 

Kommission bilden. 
Die Untersuchungen in dem unter der Leitung des Herrn Professor Dr. E. S c h e r i n g  in G6ttinnen 

mitwirkenden erdmagnetischen Observatorium wurden Seitens der Polar-Kommission nach Kriiften gef&-de*. 

Die einzelnen Herren, welche bei den Beobachtungen und Reduktionen derselben thÃ¤ti waren, sind in dem 

Berichte Ã¼be die ThÃ¤tigkei des GÃ¶ttinge Observatoriums, Seite 733 dieses Bandes, namhaft gemacht. 
Herr Geheimrat11 Dr. Gal le  in Breslau fÃ¶rdert nach Maassgabe der ihm zur VerfÃ¼gun stehenden 

Mittel die Ziele der internationalen Polarforschung. 
Die Deutsche Polar-Kommission fasste den Beschluss. in dem ZU ver6ffentlichenden Werke aber die 

deutscherseits erzielten Resultate. ausser den Beobachtungen, welche an den deutschen Å¸berseeische Stationen 
und in Labrador worden sind, auch die gleichzeitig an  deutschen magnetischen Observatorien an- 
gestelltell Beobachtungen zu ver6ffentlichen. Abgesehen davon. dass ein solches Verfahren, wenn zur Durch- 

fÃ¼hrun gebracht, nur als die allgemeinen Forschungszwecke fÃ¶rdern erscheinen konnte, wurde dadurch 
dem Gedanken der Einheitlichkeit in der einschlÃ¤gige wissenschaftlichen Arbeit innerhalb des Reiches 

ein beredter Ausdruck verliehen. So geschach es, dass auch die erdmagnetischen Observatorien von 

W i l h e l m s l l a v e n ,  GÃ¶t t inge l  Bres lau  in den vorliegenden Banden vertreten sind. 

Die erdmagnetischen cl~tersuchungen mÃ¼sse nach den1 heutigen Stande der Forschung im Zusammen- 

hange mit den Vorgsngen auf der Sonnen-PhotosphÃ¤r und jener Klasse von Erscheinungen, welche man Er& 

strGn1e nennt, gepflegt werden, wessllalb die w2hrend der Polar-Epoche am astrophysikalischen Observatorium 

in Potsdam ausgefihrten Messungen der Sonnenflecken und die Beobachtungen der ErdstrÃ¶m in langen Tele- 
papllen- ~~i~~~~~~ gleichfalls Aufnahme fanden. Die Deutsche Polar-Komn1i~si011 gestattet sich an dieser Stelle, 

fÃ¼ den ihr durch Lieferung von umfassenden Berichten Ã¼be die beregten Untersuchungen gewahrte Unter- 

stÃ¼tzun den verbindlichsten Dank auszusprechen. 
In einer am 13. Dezember des vorigen Jahres in Berlin abgehaltenen Sitzung der Deutschen Polar- 

(' -^ 



Kommission erstatteten die beiden unterzeichneten und mit der Herausgabe des Werkes beauftragten Mitglieder 

des Exekutiv-Ausschusses Bericht aber den Fortgang der Arbeiten und wurde ihnen bei dieser Gelegenheit die 

ErmÃ¤chtigun zum Abschlusse der Herausgabe der vorliegenden Biinde, und zwar in der Form, in welcher 

dieselbe hiermit erfolgt, ertheilt. 
Indem die Unterzeichneten sich des ihnen gewordenen Auftrages hiermit entledigt zu haben glauben, 

k6nnen dieselben nicht umhin, anerkennend der Dienste zu gedenken, welche die Herren L. Am b r  o n n und 

E. Mos thaf f  der Sache der Verwerthung der Resultate der Deutschen Expeditionen im Systeme der inter- 
nationalen Polar-Forschung geleistet haben. Herr L. Ambronn hat sich nicht nur der Bearbeitung der astrono- 

mischen Beobachtungen, welche von ihm allein an der Station Kingua-Fjord gemacht wurden, unterzogen, 

sondern auch in der Fertigstellung der astronomischen Arbeiten der Expeditionen Ã¼berhaup ganz wesentliche 

Dienste geleistet. Herr E. Mosthaff hat namentlich bei den Reduktionen der Beobachtungen, sowie in der 

Herstellung der graphischen Darstellungen, PlÃ¤ne Skizzen etc. wesentlich dazu beigetragen, dass das Werk 

in der nun vorliegenden Weise ausgestattet werden konnte. 

Der wichtigen ThÃ¤tigkei in dem BÃ¼reau welchem die Herausgabe der deutschen Beobachtungen an- 

vertraut war, der Herren Dr. v o n  Danc kelman und Dr. M. E s c h e n hagen wurde schon gedacht und halten es 

die Unterzeichneten nur ftir ihre Pflicht, zu konstatiren, dass der Hingabe dieser Herren an die Sache, welcher zu 

dienen sie tibernommen hatten, ein guter Theil des Erfolges zugeschrieben werden kann. 

Es ist hier noch der Dienste zu erwÃ¤hnen welche der SekretÃ¤ und Registrator der Seewarte, Herr 

C. Koch, leistete, indem demselben die Rechnungslegung und die HÃ¼lfeleistun bei der AusrÃ¼stun der Expe- 

ditionen, sowie bei den spÃ¤te erfolgenden Abwickelungs-Angelegenheiten zum Theil Å¸bertrage worden waren. 

Bei der Verwerthung der von den Expeditionen gesammelten naturhistorischen Objekte hat sich die 

Untersttitzung des Herrn Dr. H. W i l l ,  Botanikers der SÃ¼d-Expedition sehr erspriesslich erwiesen. Das dem- 

n8chst iiber die Gesammt-Resultate der Deutschen Unternehmen im Systeme der internationalen Polar-Forschung 

herauszugebende Werk wird daftir mannigfache Beweise zu liefern vermÃ¶gen In diesem Werke soll auch 

ein Abschnitt Å¸be die Erfahrungen, welche bei den nun zum Abschlusse gelangten Untersuchungen gemacht 

worden sind, sofern dieselben in zuktinftigen Unternehmungen eine Verwerthung finden kennen, Aufnahme 

finden. Die Einverleibung eines solchen in das vorliegende Werk hat sich aus Grtinden, deren Darlegung hier 
nicht an der Stelle sein wÃ¼rde unthunlich erwiesen. 

Mit den vorstehenden Bemerkungen glauben die Unterzeichneten den ihnen seitens der Deutschen 
Polar-Kommission ertheilten Auftrag ausgeftihrt zu haben. 

H a m b u r g  und  W i l h e l m s h a v e n ,  am 14. September 1886. 

Dr. G. N e u m a y e r .  Dr. C.  Borgen.  
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E r k l Ã ¤ r u n  der A n s i c h t e n ,  P l Ã ¤ n  und Kurven-Tafeln.  
(Zugleich als Anweisung fÅ̧ die Einstellung der Tafeln etc. in den Band 1.) 

W o  immer es nicht anders erwÃ¤hn wird, sind die Tafeln etc. nach den Originalen durch Lichtdruck- 

Verfahren von der Firma ~t r u m p  e r & Co. in Hamburg hergestellt. Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen 

sich - strenge genommen - auf die Originale. 

Ansicht der Station mit Umgebung; dieselbe ist nach photographischen Aufnahmen durch 

den Zeichner der Seewarte, Herrn Denys, gezeichnet und lithogiaphirt und enthÃ¤l sammtliche 

Stations-GebÃ¤ud in Ã¼bersichtliche Weise. Die Landschaft ist eine winterliche und gewÃ¤hr einen 

guten Ueberblick von SÃ¼dweste aus. (Als Titelblatt zu nehmen.) 

Die nÃ¶rdlich polare und subpolare Zone mit den internationalen Stationen, in 

Polar-Projektion, eine Karte, die zur Veranschaulichung der allgemeinen Lage der Station Kingua- 

Fjord dient und Ã¼berdie die Ã¼brige internationalen Stationen und ihre respektive Lage zeigt. Auch 

sind darauf die sechs deutschen Stationen an der Koste von Labrador angegeben. (Einleitung, Seite 1.) 

Karte von Cumberland-Golf und Umgebung, 1882183; dieselbe dient zur Veranschaulichung 

der Lander- und Meeres-Gebiete in der NÃ¤h der Station Kingua-Fjord und zur ErlÃ¤uterun der 

Reise des deutschen Expeditions-Schiffes ,,Germania." (Einleitung, Seite V.) 

Situations-Plan der deutschen Station der internationalen Polar-Kommission in 
Kingua-Fjord 1882 83, Maassstab I : 1000. Es ist dieser Plan nach Aufnahme des Herrn L. Ambronn 

von Her1 n Mosthaff gezeichnet und giebt in genauer Weise Aufschluss Ã¼be die Grossen-VerhÃ¤ltniss 
und die relative Lage der einzelnen Gebaulichkeiten. (Einleitung, Seite XVI.) 

Kingua-Fjord. NÃ¤chst Umgebung der Station mit Angabe der Haupt-Dreiecke und 

Lage der Pegel. Maassstab i : 2500. Auf diesem Plane ist alles das verzeichnet, was zum Ver- 

stÃ¤ndnis der Lage der Station, namentlich auch mit RÅ¸cksich auf die umgebenden HÃ¶hen die 
Lage der Pegel, der in der Einleituug gegebenen WasserstÃ¤nd etc. erforderlich ist. (Am Ende 

des Bandes.) 

Schlittenreise L. Ambronn's, 1883, Mai 3-14. Aufnahme des westlichen Theiles des 

Kingua-Fjordes von der Station bis zum Ende desselben. Namenangabe von Dr. Boas. Maassstab 

1 : 75000. Auf dieser Karte ist die Lage der Station mit Beziehung auf das husserste Ende des Fjords, 

namentlich auch die Lage des Kabel-Polygons (siehe Giese'sche Abhandlung, Seite 458) und 

die Schlittenreise L. Ambronn's genau zu ersehen. Die erlÃ¤uternde Remerkungen sind in ,,ZusÃ¤tz 

und Berichtigungenbb, Seite 25 pag. U. nachzusehen. (Am Ende des Bandes.) 

Schlittenreise Dr. Giese's, 1883, Mai 17-28. Aufnahme eines Theiles des Kingua-Fjordes 

sÃ¼dÃ¶stli der Station. Nach den Original-TagebÅ¸cher und Brouillons zusammengestellt von 

E. Mosthaft, Namenangabe von Dr. Boas. Maassstab I : 75000. Die erlÃ¤uternde Bemerkungen sind 

in ,,Zushtze und Berichtigungen", Seite 25 pag. U. nachzusehen. (Am Ende des Bandes.' 

(21) 



Universal-Instrument. Astronomisches Observatorium. Observatorium fÃ¼ absolute 
magnetische Beobachtungen. Auf diesen1 Blatte ist die Aufstellung des Universal-Instrumentes und 

des Passagen-Instrumentes (letzteres mit dem Niederschlagsmesser) und das Observatorium f i r  absolute 

magnetische Messungen mit dem ,,WinkelbergeLL im Hintergrunde dargestellt. (Einleitung, 

Seite XX.) 

Anemometer mit Registrir-Vorrichtung; die Zeichnung stellt dieEinzelheiten derKonstruktion 

des kleinenRecknagePschen Anemometers dar und veranschaulicht die Aufstellung dieses Anemometers, 

der Windfahne U. s. W. Fig. 3 zeigt den Registrir-Apparat in der naturlichen GrÃ¶sse wie er ur- 

sprÃ¼nglic vom Direktor Osnaghi angegeben und von dem Mechaniker der Seewarte, Herrn Franc 

von Liechtenstein, ftir die Zwecke deutscher Expeditionen angefertigt wurde. (Meteorologische 

Beobachtungen, Einleitung, Seite 7.) 

4 Kurven-Tafeln f i r  die Epoche vom September 1882 bis August 1883, fÅ  ̧ jeden Monat, 

jede Jahreszeit und das Jahr. I .  T Ã ¤ g l i c h e  G a n g  des Luftdruckes.  2. T Ã ¤ g l i c h e  G a n g  d e r  

T e m p e r a t u r .  3. T Ã ¤ g l i c h  Per iode  d e r  W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  i n  Meter p e r  Sekunde.  

4. T a g l i c h e r  G a n g  d e r  BewÃ¶lkung (Am Ende der meteorologischen Beobachtungen.) 

Kurven-Tafel. ,,JÃ¤hrliche Gang der Temperatur, des Luftdruckes, der Windgeschwindigkeit 

und der BewÃ¶lkung.' (Am Ende der meteorologischen Beobachtungen). 

Kurven-Tafel. Beispiel fÃ¼ das Verhalten von Luftdruck, Temperatur und Wind bei vor- 

iiberschreitenden barometrischen Depressionen." Die Beispiele sind gewÃ¤hl fÃ¼ die Epoche von 

Mitternacht des q. Dezember bis zu Mittag des 10. Dezember und von Mittag des I.  Mai bis zur 

Mitternacht des 2. Mai. (Am Ende der meteorologischen Beobachtungen.) 

Kurven-Tafel. ,,Beispiel fÅ  ̧ das Verhalten von Luftdruck-Temperatur und Wind bei vor- 

Ã¼berschreitende barometrischen Depressionen." Das Beispiel ist gewÃ¤hl von 6h des Morgens am 

8. MÃ¤r bis 6h Nachmittags am 10. Marz. (Am Ende der meteorologischen Beobachtungen.) 

Grundriss des Observatoriums fÃ¼ magnetische Variations-Beobachtungen im Maass- 

stabe von I : 50. Derselbe zeigt die relative Aufstellung sÃ¤mmtliche in diesem Observatorium be- 

nutzten Instrumente und Apparate genau nach Maass und wurde nach Aufnahme des Dr. Giese 

angefertigt. (Einleitung zu den magnetischen Beobachtungen, Seite 250). 

20 Blatt Kurven-Tafeln der magnetischen Elemente wÃ¤hren der Termin-Tage vom 

I 5. September 1882 bis zum 15. August 1883. 

K. 1.-4., 5. Termintag : 1882. September d. 15., Oktober d. I. 

K. 2.-6., 7 .  Termintag : 1882. Oktober d. I j., November d. I .  

K. 3.-8. Termintag : 1882. November d. I 5. (Erstes Blatt). 
K. 4.-8., 9. Termintag: 1882. November d. 15. (Zweites Blatt), Dezember d. I .  

K. 5.-10. Termintag : 1882. Dezember d. I 5. 
K. 6.-U., 12. Termintag: 1883. Januar d. 2. und 15. 
K. 7 . ~ 1 3 . ~  14. Termintag : 1883. Februar d. I .  und 15. 
K. 8.- I 5. Termintag : 1883. M8rz d. I .  

K. 9.-16. Termintag : 1883. MÃ¤r d. I 5. 
K. 1 0 . ~ 1 7 .  Termintag : 1883. April d. I. 

K. I 1 . ~ 1 8 .  Termintag : 1883. April d. 15. 
K. 12.~19.  Termintag : 1883. Mai d. I. 

K. 13.~20.  Termintag : 1883. Mai d. I 5. 
K. 14 .~21 .  Termintag : 1883. Juni d. I. 



K. I 5.-22. Termintag : 1883. Juni d. I 5. 
K. 1 6 . ~ 2 3 ,  24. Termintag: 1883. Juli d. I .  und 15. (Erstes Blatt). 

K. 1 7 . ~ 2 3 .  Termintag : 1883. Juli d. I.  (Zweites Blatt). 

K. 1 8 . ~ 2 4 .  Termintag : I 883. Juli d. I 5. (Zweites Blatt). 
K. 19.-25, '26. Termintag : 1883. August d. I. und 15. (Erstes Blatt). 

K. 20.-25., 26. Termintag: 1883. August d. I .  und 15. (Zweites Blatt). (Am Ende der magne- 

tischen Beobachtungen). 

7 Blatt Kurven-Tafeln der magnetischen Elemente wahrend der Termin-Stunden. 

K. 2 1 . ~ 4 .  und 5. Terminstunde: 1882. September d. 15. 3-4/w, Oktober d. I. 4 - j p ~ ~  und 

Oktober d. 15. 5-6fin. 
K. 2 2 . ~ 7 .  und 8. Terminstunde : 1882. November d. I. 6-7pm, November d. 15. 7-8$m. 

K. 23.-g., io., I I .  Terminstunde : 1882. Dezember d. I .  8-?/m, d. 15. 
Januar d. 2. 10-1 I pm. 

K. 24.-12., I 3., 14., I 5. Terminstunde : 1883. Januar d. I 5. 1 ]-Mitternacht, 

nacht-I am, d. I 5. 1-2 am, MÃ¤r d. I .  2-3 am. 

K.25.-16., 17., 18., IQ. Terminstunde: 1883. MÃ¤r d. 15. 3-4am7 April 
5-6 am, Mai d. I .  6-7 am. 

g-\opm und 1883, 

Februar d. I .  Mitter- 

d. I. 4-5 am, d. 15. 

K. 26.-20., 2i., 22., 23. Terminstunde: 1883. Mai d. 15. 7-8aw1, Juni d. I. 8-W, d. 1 j. 

9-ioam, Juli d. I .  10-11 am. 
K. 27.-24., 25., 26. Terrninstunde: 1883. Juli d. 15. 11-12 aw, August d. I .  Mittag-ifm, August 

d. 15. I -2 j f iz .  (Am Ende der magnetischen Beobachtungen.) 

Kurven-Tafel K.  28., darstellend die tÃ¤glich Variation der magnetischen Elemente 
in Kingua-Fjord fÃ¼ jeden Monat, fÃ¼ die beiden JahreshÃ¤lften April-September und Oktober-MÃ¤rz 

und das Jahr. (Ein Doppelblatt.) (Am Ende der magnetischen Beobacl~tungen.) 

8 Blatt Darstellungen von Polarlicht-Erscheinungen; diese Darstellungen sind nach den 

Original-Zeichnungen des Herrn Dr. K. R. Koch in Lichtdruck reproduzirt. 

Blatt I enthÃ¤l die 

Blatt 2 enthÃ¤l die 
Blatt 3 enthÃ¤l die 
Blatt 4 enthÃ¤l die 

Blatt 5 enthÃ¤l die 
Blatt 6 enthÃ¤l die 
Blatt 7 enthÃ¤l die 

Blatt 8 enthÃ¤l die 

Figuren I ,  2, j und 22. 

Figuren 3, 12, I 5, 21, 4 und 6. 
Figuren 7, 16 und 20. 

Figuren 8, 17 und 18. 
Figuren 9 und I r .  
Figur 10. 

Figuren 13 und 14. 
Figur 19. (Am Ende von ,,Resultate der Polarlicht-Beobachtungen auf den 

Stationen Kingua-Fjord und Nain, von Dr. K. R. Koch" Seite 566.) 

KLllven-Tafel K. 20. St6rung vom 2. Oktober 1882 von 7 a m  bis ^pm. 

, K. 30. StÃ¶run vom I 7 .  Noven~ber 1882 von 1 I am bis 8pitz. 
V 

Y? 77 K. '31. StGrung vom 10. und 20. November 1882 von 10pm bis 2 am und \om 
24. Februar 1883 von 6ll/w bis 12 F. 

f1 3,  
K. 32. StÃ¶run vom 24. April 1883 von 9 am bis 7pm. 

?Y 7 1  
K. 73. StÃ¶run vom 24. April (Fortsetzung), vom 8. Juli von a m  bis 5p1z und 

18. August Ion \pm bis 2fm. (Am Ende der magnetischen Beobachtungen 
von Kingua-Fjord.' 



ZusÃ¤tz und Berichtigungen. 

Zusatz I. Als ErgÃ¤nzun zur Einleitung in diesen Band mÃ¶ge hier zunÃ¤chs einige VerÃ¶ffentlichunge 

angefÃ¼hr werden, welche theilweise von Mitgliedern der Expeditionen, theilweise von Gelehrten veranlasst 
wurden, die in mehr oder minder unmittelbarem Zusammenhange mit den Unternehmungen nach dem Norden 
standen. Da Ã¼be die in diesen Literatur-Nachweisen bertihrten GegenstÃ¤nd bis jetzt und bis zum Erscheinen 
des V. Theiles des Gesammtwerkes (Ende 1887) nichts Seitens der Polar-Kommission verÃ¶ffentlich werden wird, 

erscheint dies um so mehr zweckmÃ¤ssig als dadurch die GesammtthÃ¤tigkei der nunmehr zum Abschluss ge- 

brachten Unternehmen eine Beleuchtung erfahrt. 

Wir lassen hier die Titel der einzelnen VerÃ¶ftentlichunge folgen: 
Bemerkungen Ã¼be den Cumberland-Sund und seine Bewohner; von L. A., in ,,Deutsche 

Geographische BlÃ¤tter" Band VI, Heft 4. 
Die KÃ¼st Labradors und ihre Bewohner; von Dr. K. R. Koch ,  in: ,.Deutsche Geographische 

BlÃ¤tter" Band VII, Heft 2. 

VorlÃ¤ufige Bericht Ã¼be die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der deutschen 

Station Kingua-Fjord, im Cumberland-Golf, Bafhn-Land; ,,Annalen der Hydrographie und Maritimen 
Meteorologie", Jahrgang XII, 1884, Seite 450. Siehe auch ,,Meteorologische Zeitschrift", Jahrgang I, 

Seite I 39 U. ff. 

Liste der von der deutschen Nordpolar-Expedition am Kingua-Fjord des Cumberland-Sundes 

gesammelten Phanerogamen, von H. Amb r o nn.  Separat-Abdruck aus dem ,,Bericht der deutschen 
botanischen Gesellschaft". Jahrgang 1884, Band 11, Heft I I .  

Uber die in einer geschlossenen Kreisleitung auf der deutschen Polar-Station zu Kingua 

beobachteten ErdstrÃ¶m und eine sich daran knÃ¼pfend Methode zur Bestimmung des O h m ,  von 
Dr. W. Giese. ,.Elektrotechnische Zeitschrift", Februar 1885. 

Kritisches Ã¼be die auf arktischen Stationen ftir magnetische Messungen, insbesondere fur 

Variations-Beobachtungen zu benutzenden Apparate, von Dr. W. Giese. ,,Repertorium der Physik 
von Exner", Jahrgang 1886, Band XXII, Heft 4. 

Die deutsche Nordpolar-Expedition nach dem Cumberland-Sund, von H. Abbes; im ,,Globus", 
Band XLVI, No. 19, 20, 21, 22 und 23. 

Die Eskimos des Cumberland-Sundes, ethnographische Skizze, von H. Abbes; im ,,Globus", 
Band XLVI, No. 13 und 14. 

Reise im Baffin-Lande in 1883 und 1884, von D r. F ranz  B oas. Aus den ,,Verhandlungen der 
Gesellschaft ftir Erdkunde in Berlin", 1835 No. 5 und 6. 

Die Eskimos des Baffin-Landes, von Dr. F r a n z  Boas, Separat-Abdruck aus den ,,Verhandlungen 
des V. Deutschen Geographentages in Hamburg." 

Baffin-Land. Geographische Ergebnisse einer in den Jahren 1883 und 1884 ausgefuhrten 

Forschungsreise, von D r. F r a  n z B o as. ErgÃ¤nzungsban No. 80 zu ,,Peterman ns Mittheilungen." 



.-J journey in Cumerberland-Sound and on the We\ t  Shores of Davis Strait, in 188'; an1  1884 

by Dr. F r a n z  Boas.  Enthalten in ,,Bulletin of the American Geographical SocietvL, 1884, No. 111, 
Seite 242-272. 

Mollusken. Krebse und Echinodermen von C~~niberland-Sund nach der Ausbeule der deutschel1 

Sordpolai--Expediti011 1882 und 1883, von Dr. G. Pfe  ffer: aus dem .,Jahrbuch der wissenschaftlichen 

AnstaltenLL zu Hamburg 111. 

Zusatz 11. Die auf den beiden Tafeln am Ende des Band I dargestellten Theile des Kingua-Fjordes 

wurden wÃ¤hren zweier Schlittenreisen aufgenommen, welche im Monat Mai ausgefihrt werden konnten. Die 
erste dieser Fahrten erstreckte sich nach dem nordwestlichen Thsile des an die Station grenzenden Gebietes und 

fand unter Leitung des Herrn L. Ambronn statt; die zweite unter der FÃ¼hrun Herrn Dr. Giese's unternommene 

Tour  hatte den fistlichen und sÃ¼d6stliche Theil des Fjordes sich zum Ziele gesetzt. Mit HÃ¼lf des von der 

Expedition engagirten Eskimo und dessen Hunde-Schlitten wurden in beiden Fallen die n5thigen Instrumente 

fÅ¸ eine Aufnahme des durchwanderten Gebietes, Zelt, Mundvorrath, Munition U. s. W. auf dem noch g~nzl ich  

zugefrorenen und mit einer zu Anfang noch recht festen Schneeschicht bedeckten Fjord mit Leichtigkeit von 

Ort zu Ort  geschafft. Die ~ b r i g e n  Theilnehmer suchten (ausser dem Leiter ein Assistent und ein Arbeitmann) 

wÃ¤hren der Wanderung durcli einen an das Kabelpolygon angeschlohs~neii Polygongang, von welchem aus in 

Distanzen von ein oder mehreren Kilometern dann die verschiedenen Kustenpunkte eingeschnitten wurden, die 

l/nigebung und Begrenzungslinien des Fjordes. so gut es mit den vorhandenen Mitteln anging, festzulegen. - 
Auf diese Weise entstanden die beiden KÃ¼stenskizzen deren Gesammtorientirung sich an die an  der Station 

selbst bestimmten Azimute anschloss, wahrend die Distanzen des Polygonganges fast ohne Ausnahme auf 

'Iirekten Messungen vern1ittelst langer Leinen beruht. - Die andeutungsweisen K Ã ¼ s t e n s c h r a f r i r u ~ ~ ~ e ~  sind 

kleinen zur Fixirung der eingeschnittenen Punkte angefertigten Skizzen entnommen und k5nnen daher keinerlei 

grosse Genauigkeit beanspruchen. - 
Auf der ersten dieser Reisen, welche in den Tagen vom Mai 4 bis Mai 12 gemacht wurden, sind meist 

die Vormittagsstunden f i r  den Marsch benutzt worden, wÃ¤hren die Å¸brig Zeit zur Skizzirung und der Rast 

dienten, denn damals war der Schnee noch hart genug, um eine gute Bahn f i r  den Schlitten und f ~ r  das 

Gehell darzubieten. In der zweiten Halfte des Mai, um welche Zeit die andere Reise (vom 18. bis 28. Mai1 

stattfand, konnten Dr. Giese und seine Begleiter die Tagesstunden schon nicht mehr zum Marsche benutzen, 

sondern wareil auf die Zeit Mitternacht bis zum Aufgange der Sonne beschrgnkt, da um diese Zeit der 

SdIllec schon viel zu sehr durch die Tageswiirme erweicht wurde und sich hier und da schon grosse Wasser- 

lachen unter demselben auf dem Eise bildeten. 



Polarlicht-Erscheinungen von August I 882 bis 'qugust I 883 
nach Berichten i n  den meteorologischen Journa len  der Deutschen Seewarte. 

Zusatz UI. Zusatz ZLI Seite 314 bis 3 1 6 ~  Band I und Seite 521 bis 523, Band 11. 

I Schiif I 
hqonat Tag Stunde ' Brette 1 Lange Bemerkungen 

(S. bedentet ,,Segler'L. D. .,DanlpferL') 
- - - - - - -- - -- - - 
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1 1  s 
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>V 41 5 
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3 1  
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September 415 
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1 1 

1 1  

7 7  
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7 9  

11 

Y !  

7 1  

11 

Oktober 

11 

7, 

1. 

1, 

9 7 

19 

1 .  

1, 

V1 

11 

> Y  

11 

1 t  

11 

37 Von 8lIsh - 1 2 " ~ h  starkes flaschendes Nordlicht. 

36 Von I+-  1211 helles Nordlicht. 

66 8 b  kam hinter einer Wolkenbank in Nord ein heller Schein 
6 5 hervor, aus dem bald einzelne Strahlen in die HÃ¶ll 

schossen, welche an Zahl und IntensitÃ¤ bis loh 211- 
wdhmen. um welche Zeit der ganze nÃ¶rdlich Hinlniel 
erleuchtet war. In den Strahlen liefen hellere Stellen in  
die HGhe, was wie das Flackern etnes Feuers aussai. 
Die Strahlen liefen parallel bis zu einer HÃ¶h von 53  . 
Um loh verschwand die Erscheinung. 

72 bis z z h  ein brillantes Nordlicht. 

70 Prachtvolles Nordlicht U. s. W. 

60 
p p m  bis 1 h  am ein helles starkes Nordlicht. 

59 
48-49 a b -  I I ~  schwaches Nordlicht. 

84 Helles Nordlicht. 

63-65 WÃ¤hren der Nacht schÃ¶ne Nordlicht. 

55- 54 , Schwaches Sordliclit, welches um 9h 2om seine grÃ¶sst St~rke 
erretchte. 

Cumberland-Golf 
I 6 

57 
48 

39 

I I 

41 

9 Ost 
9 West 

5 
12  

10 

I 1  

66 

I0 

30 
66-64 

3 5 
6 

32 

42-41 

Nordlicht von 8h bis I & .  

Sehr intensives Nordlicl~t. 

Nordlicht. 

Nordlicht. 

Starkes Sordlicht. 

Helles Xordlicht, welches seine  strahle^^ in1 Zenit ve l~ i l%?~ 
und den ganzen 13immeI erleuchtete. 

Nordliclit im Osten. 

Kordlicl~t. 

Sordlicht in1 Sordosten. 

Helles Nordlicht i ~ n  Nordwest. 

Ein 11elles Nordlicl~t in1 Nordost - Quadranteli voll eillcr 
Stunde Dauer. 

Eine Stunde Nordlicht. 

StrahlenfGrniiges Nordlicht. 

Nordliclit. 

SchÃ¶n Nordlicht-Erscheinung. 

8 h  ~ r n -  9 h ein schÃ¶ne Nordlicht, einzelne ~ t r a l i l e ~ ~ b u ~ ~ ~ '  
erreicl~te~i  die HGhe des Nordsternes. Das , ~ o r d l l ~ l ~ ~  
hatte eine rothe Farbe und es befand sich kettle dt1111>'~ 
Schicht unter demselben. 

ah#m ein strah1enfGrmiges Nordlicht; gegen ~ e r s c ~ l \ ~ a ~ ~ ~  
dasselbe. 

Helles Nordlicht. 

Nordlicht bis 'ragesanbrucli. 

Nordlicht. 

M'AI~rerid der $acht im NLVZW eil1 ~ i ~ r d ~ i c l ~ t ~ l ~ n l i c ~ l ~ ~  
von der K ~ m m  b ~ s  zu einer H"lie von 1 ~ 0 ,  welcheC 31c'' 
uber einen Bogen des Horizontes von 600 verbreitete. 

Helles Nordlicht. 

Helles Nordlict~t. 



Schiii 
31onat 1 Tag  ~ Stunde Bemerkungen ' 6. bedeutet ,,Seglerc', D. ,,Dampfer6') 

-- .- -P- -- -- -- 
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I I 882 

Oktober  

1 7  

1. 

, 
7 1  

11 

11 

11 

91  

11 

7 1  

11 

11 

9 

11 

I1 

I1 

11 

I1 

11 

11 

11 

1 7  

19 

November 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1 I 

11 

11 

I1 

7 1 

91 

1 1 

11 

1: 

11 

1 9  

11 

, 

. lAllema~i~iia.L 
l l H e r m a ~ i i ~ . b  
l,Oder.L 
,lFrisia.L 
llAllemanniaL' 
,,Gen. Werder" 
l,Salie~-** 

4z0 Nord 59O West 
28 

43 

38 

70 
36 

54-57 
0 

34 
36 

38 
2 2 

55 

55 
48 
60 

41 

37 

55-56 
5 

68 

30 

40 
39 

72 

51 
48 

48 
I I 

67 
41 

34-35 
60- jg 

G2 

48 
3 Ost 

65 West 

32 
37 bis 

3 6 

34 

37 
7 3 
46 

Nordlicht. 

Nordlicht. 

W'ahrend der Xacl~t helles Nordlicht. 

Starkes Nordlicht, Ã¼be den ganzen Himmel scheinend. 

Nordlicht. 

Nordlicht. 

WÃ¤hren der Nacht ein helles Nordlicl~t. 

Nordlicht im ENE. 

Helles Xordlicht. 

Nordlicl~t. 

Nordlicht. 

WÃ¤hren der Zeit, dass der Himmel klar war, wurde stets 
Nordlicht beobachtet. 

Nordlicht, stark. 

Schwaches Nordlicht. 

Starkes Nordlicht. 

Ein hclles Nordlicl~t. 

Schwaches Nordlicht. 

Abends ein starkes Kordlicht, dessen Strahlen d~lrcli das 
Zenit reicl~ten. 

Nordlicl~t. 

Starkes Nordlicl~t. 

Nordlicht. 

Nordlicht. 

Nordlicht. 

Nordlicl~t. 

Scl~wache> Nordlicht. 

Sch~~-acIies Xordlicllt. 

Starkes Kordlicl~t. hej dem eine wellenfGrmige I:ortpflanzu11g 
deb Lichtes deutl~ch zu sehen war. 

Nordlicht. 

Nach pracl~tvol le~ Xordlicht, helle Streifen, manchnlal in 
allen Farben, iiber den ganzen Hinltnel, atn s t :~rkste~~ 
z\vi~cI~en 11" und 12". 

Scl~wacl~es Nordlicht. 

No~dlicl~t. 

Starkes Nordlicht. 

Sach Di~~~keI\verden ein pracl~lvolles, in alle11 F.irbe11 
schci~~endes Xordlicht. 

Starkcs Nordlicht. 

l to t l~e  l~elle Streifen am tiimn~cl, von XN\V bis XSE. 

l l i t  l ) ~ ~ ~ ~ k c l ~ v c r d e ~ ~  k211i ein prachtvolles Nordlicht am H ~ I I I I I I ~ ~  
von EXIC bis \VXW ~ n i t  rasch auf e~nander folge~~deti 
S~ral i lc~i  von rotl~cr,,  grÃ¼ne und weisser Farhc. Zu- 
\veiIe11 bis ZIIIII Ze111t reichend. Urn Sb den 18. ver- 
scl~\\.:ind die Erschei~~ung. 

S~arkcs Xordlicl~t i ~ b c r  den ganzen Hi~ntnel. 

Nordlicht. 

Xc~r~ilicl~t. 

Wa!~rscl~einlicl~ Kordlicl~t; der Wanze n6rdIicl1e tii11111w1 
~leicl i t  einet11 Feuermeer, hig 6 ~ 0  H6he sch lugc~~ d.c 

1~11n1ncn auf. 



40 j0 Niedrige, Sordlicht. 

41 66 Abend. niedriges Xordlicht. 

59 Starkes Nordlicht. 

60 3 Xordlicht. 

60 3 S m k e s  Xord1icI)t. i ~ b e r  den ganzen Himmel schiessend. 

5 9 i + e l l c ~  Nc,r.ilicht. 

60 4 Nordlicht. 

6 I 6 Schwaches Nordlicht. ~eitn-eilig .ichtbar. etwa 1oC 11ber dem 
Horizonte. 

60 3' Starke, Xoriilicht, 

den tiitntnel nach 5E. \inter einem iVi11keI von jo,Oge;cn 
den Hor~zont .  Die Lichtstarke war  ahn l~ch  \vle beim 
S<irdlicl~t,  ,bald heller, ba!d dunkler. L'tn 4h 45'" ver- 
schwand d ~ e  K r s c l i c ~ n ~ ~ n g  fast pliitzltch. 

57 '7 Xordlicht. 

57 '7 St>rdlicl~t.  

39 bis 53 bis 28 Jede  Xacht X,~rdIicltt. 

47 34 VUII 11~,,brn ein helles So rd l i c l~ t  ~ i b c r  der riC~rdl. I*k~l(te dL'* 
H o r ~ ~ ! ) ~ i t e s .  

43 46 bis 47 v o n  7:sm an helles Pi(~rdlicht zu-i>cI~cn NW und EsL, et\\kl 
2 8 <  uber de111 Horizonte. 1d;iniqe gelbe Streifen - c ' h ~ s s ~ ~ ~  
11ac11 S X E  In die l i i j t~e .  

40 70 bis 
40 

\ 
67 1 W:~l)rc~id der  Sach t  N ~ ~ r d l i c h t .  

Im engl. Kanal 

43 42 

39 73 
4 3 2 I 

41 51  

41 49 
48 23 his 

48 22 
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Schiff 
Monat 1 T a g  Stunde ÃŸenierkunge 

I I I (S. b e d e ~ ~ t e t  ,,Segleri1, D. ,,DampferLc) 

I s. llDorisiL ' 53O N o r d  31O 1 Scl~~vaclies Nordlicht. 

s. ,,DorisiL 46 40 Schwaches Nordlicht. 

S. ,,StepllanieLi Sr. 1-orenz-Stronl Nordlicl~t. 

S. ,,Magdalenei' 39 1 49 Ein matte$ Nordlicht. 

39 bis 1 50 bis 
Jede Nacht Nordlicht. 

41 1 64 
D. ,,Paran:lguaLL 38 1 0  Uni 8" in NNE ein Nordlicl~t. dasselbe sah einem sehrl~ellen 

B1i11k Sl~nlich, nahni nach 8h ~ I I  Dimension ZII  I I I I ~  an 
1-icl~tstiirke ab;  war t111i 10" firn sehr sc l~~vac l~ .  

D. , ,weserLi  4I 52 Nordlicht, etwa 25 O hoch. 

1). ,,HahshurgL' 48 2? \ N~rdl ic l~ t ,  l~cllcs, sicl~tbar \Y>II Nordwest bis Nordost, dessen 
28 1 l~vcl~stcr  [ ' I I I I ~ ~ ,  30Â 11ocI1, itn Nordost stand. 

1). ,,HahsL>~~rg" 48 

D. ,,Indiaii 41 53 Nordlicht. 

D. ,lDonauL1 40 6s Sehr sc l~~vac l~es  Nordlicht. 

47 33 bis 
1 In der Nacl~t Nordlicht 

47 31 l 

S. llAi~toinette" 45 Hclles Nordliclit, 

S. ,,OlhersLi 42 1 54 Ein l1ellc5 Nordlicl~t, Je$ H i m ~ ~ ~ e l s  tiberziehcnd. 

D. , F ~ l d a ' '  49 35 Nordliiht. 

s. l,Salisbury" 42 60 Sehr ~ ~ I I ~ I I c $  Nordlicl~t. 

s. l,Salishuryii 42 62 SCIIGIICS Nordlicht. 

D. ,,MainiL so 7 Voll 911 - loh s c l ~ ~ v a c l ~ e ~  Nordlicl~t 

~ 47 \tr.~hrcnd der Nacht Nordlicht. 
47 44 

s. ,,Obcrl>Ãœrgern~.v.\Vinter' 41 56 Schwaches Nordlicl~t. 

S. ,,GermaniaLi 64 61 Scl~wacl~cs Nordlicl~t in ~ i ~ i s s w :  West. 

s. ,,Ani~fi -1-horn~ann" 44 62 Nordlicl~! in der 1iGrdIic11en Kimm. 

1). , , f ~ r a ~ ~ n s c ~ l ~ v c i g "  42 50 g h  20"' pm Nordlicl~t loh -rGsste Helligkeit. es stral~lte bis 
~ 0 0 t I ~ l i e .  Llm i z h  j2 versch~vand CS ailm5111ig. 

D. ,lGellert" 47 38-37 Ein Nordlicl~t, dessen Corona in rec!~tw. NNW lag I I I I ~ . ~ ~ S S C I I  
Schein sich s bis 6 S1ricl1 Z I I  belden Seiten ve~.bre~tete. 

D. , ,DoII~u" 44 So Ziemlich starkes Nordlicht. 

D. , ,R~~gia"  42 5' 111 der Nacht grosses brillantes Nordlicht, s t r a l~ le~ i fGrn~i~  

54 
rGsster In1ensi15t, z~viscl~cn den P e i I ~ ~ n g e ~ t  N \ # ~  ! D. ,,Rugiai' 43 %\$lind NNE. 

42 '4 Helles Nordlicht, dessen Strahlen 4 5 O  IIOCII a~~fscl~iessen.  

64 Nordlicht im \V. 

64 6 2  Scli\vaches Nordlicl~t im Siidu-est. 

41 '4 Schwaches Nordlicht. 

47 5' Ein sc l~v~ac l~es  Nordlicl~t, welcl~es tim 9" sm jm in seiner 
st5rksten Entwickelt~ng war; die Grenzpunkte. la eil im 
WNW 11nd.NNi3 recl~tw. t!nd die H9hc des 1,1chkoge1iS 
+oO. Das 1-1c11t war von weissgclber barbe und scl~~vachen 
Strahlen. 

65 63 Von I' sm bis zb om am Nordlicht im West. 

65 64 Um gh 5- #m Nordlicht zwischen SEzS und W missw. 

Gap nfercy Nordlicl~t im West. 

Cumberland- (i0If Scliwacl~es Nordlicht im westlicl~en Horizonte. 

Cumberland- Golf Nordlicht im Siidwcst und West. 

54 1 26 Nordlicht. 
I 



B e r i c h t i g u n g e n .  

Scite 102 Monats- und ~lal~resmittel cier 1-~iftten1pcr2tur. 
Herbst, G an8 statt - 10?34 lies: - lO?:M. 

190 Zeile 9 V. 0. statt: 90Â lies: 93'. 

17 n 1 I V . O .  ,, 101 n 211. 

n 7 v . u -  n 4 n D. 
" 2 o v . o .  n o . 1 2 2  1.22. 

3 V. U. Formel I1 pg. 227 lies: l~o rmel  IV 
pag. 257. 

ln der Beotxic\~tung vom Dez. 4 lies: fogsin v l ~  = 
9.60761 + 0~00018 + 0~00034 = 9.60813 und: 
f ~ g &  q o  = 9 ~ ~ 6 8 1 8 + 0 - m o i ~ + o ~ m o 8 8  = 9.56921. 

Zeile 2 V. 0. statt: n = 104 lies: n .  10'. 

111 der Formel V1:i statt: sin (ÃŸ,,"+,r2" lies: 
sin (P,,'' +- cf C). 
Zeile 17 V. U. statt: Vb lies: Wb. 

7 V. o. und lies: n, lind n2. 
, , O L I . ~ . V .  U. muss der Schluss des Satzes lauten: 

hci positiven -1-ernperaturen sind die Wertlie [Ho] 
zii gross, die ltcdulitionen a ~ ~ f  o0 sind also negativ. 

,, 274 Lcilc 4 V. C). lies: ,!i = $ sin 2 ia (J: - ?EI) 
siti I Ho 

,. 281 I 1,. o. statt: von einem lies: eineni. 
291 ,, 2 V. C). l<eduktion 3. mittl. M t t .  Zeit statt: 

+ 21' lies: + 28". 

1 Seite 298 Del<lination iim 411 101ntnz statt: 705qt.7 lies: 6Â°;91. 

V n n 71  15 n 7, 7 55'4 n 6 55'4 

n 93 n n 10 50 n n 2 3 9 . 1  1, 7 3 9 . 1  

n 300 17 n 5 30 ,? n 7 53.7 7, 6 53.7 

n 302 11 17 8 55 am n 8 5 5 . 2  7 55'2 

n n n 77 9 0 n 77 8 55.1 7, 7 55.1 

n n n 1, 9 5 77 8 59'3 n 7 59'3 

n 304 I ~ o ~ - - I ~ ~ t -  9 45 7, w 385 n 355 

7, 306 n 9, 7 50 P n 39' n 327 

" 310 * 91 3 25 ,, $7 6589 11 6489 

17 n 7, 2 0 Yql 71 6297 $7 6205 

71 336 39 ,, 10 I 20s ani 366 ,, 386 

7, 338 n ,, 0 3420$?74,, 88s ,, 185 
,, 412 unter 111, 44 statt: ErdstrGme bins lies: Erd- 

str6men bis. 
,, 417 Zeile 18 V. U, statt: IV lies: V. 

I* 33 7 V. U. ?, F I ~ .  I lies: Fig. in Abschnitt V. 
,, 430 ,, 9 V. o. m6glich lies: n6thig. 
,, 433 ,, 14 V. 0. ,, +oeG lies: +o-9  

441 3 V. 0. ,, Funl~toin lies: Funl,tion. 
,, 592 Forme\ (V) statt: E (11'-n) lies: E' (11'-11). 

?I 97 ,, (Vl) ,, s (nll-n) ,, E" (11~~-n). 
,l ,, Zeile 1 5  V. 0. statt: 8 = lies: t' = =. 

,Y ts9 ,, 8 V. 0. angeregten Iies: angeregt und 
gleichzeitig mit den. 



Die nÃ¶rdlich polare und subpolare Zone 
mit den 

internationalen Stationen. 

o bedeutet eine internationale Station. 
. Deutsche meteorologische Station . (Ã¼berseeisch. 



EINLEITUNG. 

Geschichtliches Ãœbe die Nord-Expedition unter DR. W. GIESE nach Kingua-Fjord 

und die SupplementÃ¤ - Expedition nach Labrador unter DR. K. R. KOCH. 

Nachdem man sich innerhalb der Deutschen Polar-Kommission Ã¼be den Plan, nach welchem die Be- 

theiligung Deutschlands an der internationalen Polarforschung in's Werk zu setzen war, geeinigt hatte, 
und feststand, dass eine Station in den Nordpolar-Regionen besetzt werden sollte, war zunÃ¤chs die Wahl des 

Ortes fÃ¼ diese Station zu treffen. In dieser Beziehung war Deutschland nicht allzu gÃ¼nsti gestellt, da im 
Norden die an der Polarforschung sich betheiligenden Nationen zur Zeit, als Deutschland in den Plan eintrat, 

bereits ihre Wahl getroffen hatten. UrsprÃ¼nglic hegte man die Absicht, Jan Mayen von Seiten Deutschlands 
mit einer Station zu besetzen. Da aber eine Oesterreichisch-Ungarische Expedition zu diesem Zwecke dorthin 

entsendet werden sollte, so konnte an die DurchfÃ¼hrun jenes Planes nicht gedacht werden. Schweden hatte 
sich fÃ¼ die Besetzung Spitzbergens mit einer Station entschieden, Russland besetzte die Lena-MÃ¼ndun und 

MÃ¶llerba auf Nowaja Semlja, Holland entschloss sich fÃ¼ Dickson-Hafen, Norwegen besetzte Bosekop (Fin- 
marken), DÃ¤nemar Godthaab, die Vereinigten Staaten Point-Barrow und Lady Franklin-Bay, wÃ¤hren England 

und Canada sich fÅ  ̧ Fort Rae entschieden. Innerhalb der Polar-Kommission war man bei dieser Sachlage 

der Ansicht, es sei fÃ¼ eine deutsche Station ein Punkt zu wÃ¤hlen welcher einestheils die MÃ¶glichkei gewÃ¤hrte 

in die Reihe der den Pol umgebenden Beobachtungs-Stationen ergÃ¤nzen eintreten zu kÃ¶nnen andererseits mit 

RÃ¼cksich sowohl auf meteorologische, als auf magnetische Vorbedingungen erwarten liess, dass Werthvolles 
fÃ¼ die FÃ¶rderun der im Auge gehabten Ziele errungen werden kÃ¶nne Ferner war zu erwÃ¤gen dass der 

fÃ¼ eine Polar-Station zu wÃ¤hlend Ort jederzeit erreicht werden kÃ¶nne ohne Aufwendung besonders reichlicher 
Mittel. Die Seitens der Reichsregierung zur VerfÅ¸gun gestellten Mittel gestatteten es unter Anderem nicht, 

dass fÃ¼ den Transport der Expedition ein Dampfer zur Verwendung gelangte; die Aufgabe musste mit einem 
Segelschiffe von nur massigen Dimensionen geltist werden. Der an der Westseite der Davis-Strasse gelegene 

Cumberland-Golf stellte sich als besonders geeignet dar, wenn nur Bedacht darauf genommen wurde, dass, wie 
es die Instruktionen erheischten, an dem n6rdlichen Ende jenes Sundes bis zum Polarkreise vorgedrungen 
werden konnte. Dort liegt ein Fjord, welcher den Namen Kingua (nach Dr. Boas auch Kingnua) fuhrt, was 

allerdings allgemein fur das Ende eines Fjords und gleichzeitig auch als der ganzen Umgegend bezeichnend 
gelten kann. Vor dem Eingange in den Fjord liegt eine Insel, Kekkerten- (nach Dr. Boas, sonst auch K'exerten-) 

Insel genannt, auf welcher schon seit mehreren Jahren eine Walfang-Station von Aberdeen aus unterhalten 
wurde. Diese Station schien GewÃ¤h zu leisten fÃ¼ die Mtiglichkeit einer Unterst~tzung der Operationen der 
deutschen Expedition, welche in den Kingua-Fjord einzudringen hatte. Erkundigungen, welche mit -der 

K. I 



Absicht, eine solche UnterstÃ¼tzun anzubahnen, in Aberdeen eingezogen wurden, ergaben als Resultat die 

Thatsache, dass auf Kekkerten Mr. James Mutch und Mr. Alexander Hall stationirt seien. 

Wenn sonach das Resultat der Erkundigungen bezÃ¼glic des Cun~berland-Golfes als Ausgangspunkt 

der Operation f ~ r  eine Station im Norden gÃ¼nsti war, so erachtete es die Deutsche Polar-Kommission als 

ihre Pflicht, vor Fassung eines definitiven Entschlusses den Versuch zu machen, Deutschland an der OstkÃ¼st 

GrÃ¶nland ein ThÃ¤tigkeitsfel in diesem, fÃ¼ die Entwickelung der geophysikalischen Wissenschaften so ganz 
ungew6hnlich wichtigen Unternehmen zu gewinnen. Die BegrÃ¼ndun fur ein solches Bestreben fand man 

darin, dass an der Os tkÃ¼st  G r 6 n l a n d s  Deutschland sich bereits eine vorzÃ¼glich wissenschaftliche Basis 

durch die Forschungen der 11. deutschen Polar-Expedition geschaffen hatte, auf welcher weiter zu bauen in 

hohem Maasse wÃ¼nschenswert gewesen wÃ¤re Die Mittel zur VerfÃ¼gun der Deutschen Polar-Kommission 

gestatteten jedoch die Aufnahme eines Planes der Forschung an der OstkÃ¼st GrÃ¶nland nicht, und da eine 

Versammlung von Rhedern und hervorragenden Mitgliedern der Geographischen Gesellschaft in Hamburg, 

welche am 13. Januar 1882 in der Seewarte mit der Absicht abgehalten wurde, ein werkthÃ¤tige Interesse fÃ¼ 

die GrÅ¸ndun einer Station im Systeme der internationalen Polarforschung an jener KÅ¸st zu wecken, nur ein 

negatives Resultat lieferte, so musste der Plan definitiv aufgegeben werden. 

Es wird nicht uninteressant sein, die Lage des Cumberland-Golfes, insonderheit des Kingua-Fjord 

auf einem Plane etwas naher verfolgen zu kÃ¶nnen aus welchem Grunde eine Reproduktion der nach neuesten 

Aufnahmen verbesserten Karte, welche dem Berichte Dr. Neumayer's Å¸be den Stand der deutschen Polarforschung 

a n  den 111. deutschen Geographentag entlehnt ist, geboten erscheint; dieselbe ist diesem Bande beigegeben, 

Es ergiebt sich daraus im Allgemeinen die Konfiguration der LÃ¤ndereie des in Frage stehenden Gebietes und 

gewinnt das Studium desselben ein Interesse, wenn man Ã¼berdie die Lage des Cumberland-Golfes in Beziehung 

auf die Davis-Strasse, die KÃ¼st von Labrador und die SÃ¼dwest-KÃ¼s von GrÃ¶nland mit der Station God  t h a b ,  

auf der hier beiliegenden Kartenskizze etwas genauer studirt. (Siehe Kartenskizze Davis-Strasse.) 

Fassen wir, von den verschiedenen wissenschaftlichen Gesichtspunkten, um deren BerÃ¼cksichtigun es 

sich bei diesem Unternehmen handelte, beleuchtet, die fÃ¼ die Entschliessungen der Deutschen Polar-Kommissio11 
bestimmenden Grtinde zusammen, so gelangen wir zu folgendem Resultate: 

Vom Standpunkte der Meteorologie im Allgemeinen und der klimaologtischen Forschung im Besonderen 

erscheint die deutsche Station Kingua-Fjord desshalb als gÅ¸nsti gewshlt, weil fÃ¼ einige Theile des Cumber- 

1 and-Golfes bereits Beobachtungen von Na U j a t  e 1 in g (Niantelie) Hafen vorlagen, welche theils als erwÃ¼nscht 
Grundlage fÅ  ̧ die anzustellenden Untersuchungen anzusehen, theils auch des Vergleiches wegen als von Be- 

deutung zu erachten sind. Ein Blick auf die beigegebene Karte der Davis-Strasse genÃ¼gt um zu erweisen, 
dass eine Station in dem Cumberland-Golfe von besonderer Wichtigkeit sein mÃ¼ss zur Beleuchtung der 

meteorologischen VerhÃ¤ltniss in jenen Gegenden, wenn erwogen wird, dass die gleichzeitigen Beobachtungen 

der dÃ¤nische Station in Godthaab und der deutschen Stationen an der KÃ¼st von Labrador zu den Unter- 
suchungen herangezogen werden konnten. Es darf wohl auch hervorgehoben werden, dass mit Rticksicht auf 
den Verlauf und die Entwickelung der durch die Davis-Strasse hinaufziehenden atmospharischen Depressionen 
es ~Å¸nschenswen erscheinen musste, nachdem eine Beobachtungs-Station an GrGnland's SÃ¼dwest-KÃ¼s sich 

befand, eine solche an den Westufern der Davis-Strasse zu besitzen. Klimatologische Forschungen und 
synoptische Studien erheischten in gleichem Maasse die von der Deutschen Polar-Kommission getroftenen An- 
ordnungen. 

Erdmagnetische Forschung und das Studium der Polarlichter liessen es nicht weniger wtinschens- 
werth erscheinen, dass zwischen der dÃ¤nische Station Godthaab und der englisch-canadischen Station Fort 
Rae noch eine weitere Station in etwa gleicher Entfernung vom magnetischen Pole, wie die letztere, eingefugt 

werde. Kingua-Fjord bot hierzu eine erwiinschte Gelegenheit, deren Benutzung um so rathsamer erschien, als 



die amerikanische Expedition in Lady Franklin-Bay im selben Meridian und nahezu gleicher Entfernung vom 

magnetischen Pole sich befand. Zur Beleuchtung der Vorgiinge wÃ¤hren magnetischer StÃ¶runge erschien 
diese Konstellation um so gÃ¼nstiger als dadurch der um den magnetischen Pol zu ziehende Kreis von Stationen 

mit Station Point Barrow im Westen vervollstÃ¤ndig wurde und die beiden Stationen an der Davis-Strasse 

erwÃ¼nscht Gelegenheit zu einer gegenseitigen Kontrolle bieten konnten. Der Umstand, dass die deutsche Station 
von allen Ã¼brige Stationen dem magnetischen Pole am nÃ¤chste gelegen war, wodurch allerdings die in den 
Beobachtungen sich darbietenden Schwierigkeiten erhÃ¶h wurden, konnte, da es sich bei den vntersuchungen 

auch um VervollstÃ¤ndigun der Theorie der magnetischen Instrumente handelte, von einer Besetzung Kingua- 

Fjords nicht abschrecken. Andererseits war es von grÃ¶sste Wichtigkeit f i r  die FÃ¶rderun der Untersuchung 
der VorgÃ¤ng bei magnetischen StÃ¶rungen dass zwischen den Sammelpunkten der magnetischen KraftÃ¤usserung 
jenem in Nord-Amerika und jenem in Sibirien, die Stationen so zahlreich als mÃ¶glic und so nahe der Ver- 

bindungslinie beider genannter Punkte, als es die UmstÃ¤nd gestatteten, errichtet wurden; Kingua-Fjord 

erscheint uns auch mit Rticksicht auf diesen Gesichtspunkt in Verbindung mit den Stationen in Lady Franklin- 

Bay und an der Lena-Mtindung glticklich gewÃ¤hlt 

Nahezu dasselbe, was sich in Beziehung auf die magnetischen BestimmungsgrÃ¼nd fÃ¼ die Wahl der 

Station am Kingua-Fjord hervorheben liess, kann auch mit RÃ¼cksich auf FÃ¶rderun der Forschung tiber das 
Wesen der Polarlichter geltend gemacht werden. Wir werden weiterhin sehen, wie namentlich im Interesse 

dieses Forschungszweiges deutscherseits Vorsorge an der Ktiste von Labrador getroffen wurde; die Errichtung 
einer Polarlicht-Beobachtungs-Station in Kingua-Fjord konnte, als nahezu in der Mitte und in demselben 

Meridian zwischen der Labrador-Station und jener in Lady Franklin-Bay, als von hohem Werthe erscheinen, 
zumal aus den Untersuchungen No  r densk j Ã¶l  's hervorzugehen scheint, dass in der NÃ¤h der zuletzt ge- 

nannten Station sich ein Nordlicht-Pol befindet und genaue Beobachtungen tiber dies noch immer so rÃ¤thsel 
hafte PhÃ¤nome in Godthaab, Kingua-Fjord und an der KÃ¼st von Labrador zur Definirung der Gebiete der 

ertjssten Sichtbarkeit desselben erheblich beitragen mussten. In wie weit alle diese bestimmenden Gesichtspunkte 
ganz oder theilweise als berechtigt zu erachten sind, wird die nunmehr abgeschlossene Epoche der Polar- 

forschung darzuthun vermÃ¶gen 

Es wurde schon betont, dass die vergleichsweise leichte ZugÃ¤nglichkei des ~ i n ~ u a - F j o r d s ,  selbst mit 

einem Segelschiffe, und das Vorhandensein einer Walfang-Station auf Kekkenen-Insel bestimmend auf die Be- 

schlusse der Deutschen Polar-Kommission einwirkten. 

Im Vorstehenden sind schon im Wesentlichen die Grtinde ftir eine Besetzung der Ktiste von I ~ b r a d o r  
mit Stationen enthalten. Zu dem schon Gesagten kann nur noch hinzugeftigt werden, dass es in1 Interesse so- 

wohl der klimatologischen, als der synoptischen Forschung wtinschenswerth erschien, dauernd eine Reihe von 
meteorologischen Stationen in arbeitender Ordnung zu erhalten. Wie gleichfalls schon angedeutet, schienen 
hierzu die Missions-Stationen der MÃ¤hrische Brtider eine erwtinschte Gelegenheit zu bieten; die Entsendung 

einer unter einem wissenschaftlichen Manne stehenden Expedition schien Alles zu sein, was hierftir erforderlich 

ist, und wurde demgemÃ¤s verfahren. 

Die nach Kingua-Fjord entsandte Expedition bestand aus folgenden wissenschaftlichen Mitgliedern: 

I. Dr. W. Giese,  aus Kolberg, Leiter der Expedition und Vorsteher der Station. 
2. L. Ambronn ,  aus Meiningen, Adjunkt, stellvertretender Leiter und Vorsteher der Station. 
3. Dr. H. Schliephake,  aus Wiesbaden, Arzt und Naturforscher der Expedition, bezw. der Station. 

4. A. MÅ hle is e n,  aus Stuttgart, Steuermann, Navigateur und Assistent. 

5. H. Abbes,  aus Bremen, Assistent. 
6. C. B o e C k 1 e n, aus Esslingen, Assistent. 
. C. Seem arm, aus Hamburg, Mechaniker und Assistent. 



Diese begleiteten als Arbeiter die Folgenden: 

8. A. Hel lmic  h,  aus Polkwitz, Koch. 

9. R. Weise,  aus Gamstedt (Thiiringen), Zimmermann. 

10. P. Hevic ke, aus Schwerin, Segelmacher. 

I I. A. Jantzen,  aus Wismar, Arbeitsmann und Matrose. 

In den Monaten MÃ¤rz April, Mai wurde die AusrÃ¼stun der Expedition mit allem Nachdrucke be- 

trieben und bezieht sich Dieses besonders auf die Herstellung der \\'ohnhÃ¤user Observatorien etc.. welche 

sgmmtlich von der Expedition mitgenommen werden mussten. Die zur Herstellung der GebÃ¤ud erforderlichen 

Arbeiten wurden von dem Zimmermeister Martens in Hamburg ausgeftihrt, wÃ¤hren die Ausstattung an 
Proviant etc. dem Herrn W. Richers,  Hamburg, Ã¼bertrage wurde. Da die Absicht besteht, auch in einem 

gemeinfasslichen Werke die wissenschaftlichen Ergebnisse und Erfahrungen der Expedition niederzulegen und 

in demselben eine Geschichte der deutschen Expeditionen im Systeme der internationalen Polarforschung 

zu geben, so wird sich die Gelegenheit zu einer eingehenden Besprechung der Ausstattung der Expedition nach 
Kingua-Fjord bieten, aus welchem Grunde an dieser Stelle davon Abstand genommen werden kann. Es mag 

nur im Allgemeinen konstatirt werden, dass die Ausstattung in jeder Hinsicht nur in dem Maasse als gentigend 
bezeichnet werden muss, dass es der Expedition eventuell mtiglich gewesen wÃ¤re 18 Monate anstatt der be- 

absichtigten 12 Monate an der Station zu verbleiben. Die Lage und allgemeine Anordnung der GebÃ¤ud der 

Station lÃ¤ss sich aus der beigegebenen Ansicht zur GenÅ¸g erkennen und kommen wir darauf auch noch zuriick. 

Das Expeditionsschiff ,,Germaniag wurde befehligt von KapitÃ¤ M a h 1 s t ed e; der Steuermann war 

H. Wencke. 

Die ,,GermaniaLb verliess Cuxhaven am 28. Juni 1882, und geben wir im Nachfolgenden eine gedrÃ¤ngt 

Skizze der Reise dieses Schiffes Ã¼be den Atlantischen Ocean nach dem Orte der Bestimmung der Nord- 
Expedition. 

In der Nordsee wurden zunÃ¤chs unbestÃ¤ndige schwache, zum Theil widrige Winde angetroffen, so 
dass die ,.GermaniaG nur geringe Fortschritte machte. Erst am Mittwoch, den 5 .  Juli, also am 7 .  Tage der 
Fahrt, wurde die schottische Ktiste bei Buchanan's Point, am 7. Juli die Pentland Foehrde und am 8. Juli 
die Insel Rona passirt. Am 17. Juli, Abends II'/* Uhr, wurde zum ersten Male ein Nordl icht  auf wenige 
Minuten gesehen. Erst am 20. kam eine steife Briese aus Nordost durch, mit wildem Seegange aus 

gleicher Richtung, in dem das Schiff schwer arbeitete. Gleichzeitig wurde die LÃ¤ng von Cape 
Farewell passirt und in die Davis-Strasse eingelaufen. Den Weg durch den Nordatlantischen Ocean 

hatte das Schiff also in 12 Tagen mit einer mittleren Fahrt von 4 ' ~  Seemeilen in der Stunde zurtickgelegt. 
Nunmehr wurden die Winde wieder schwÃ¤che und ungtinstiger, so dass man nur geringe Fortschritte nach 
Norden zu erzielte. 

Am Donnerstag, den 27. Juli, zeigte die Wasser-Temperatur sich auffallend kglter, frtih 4 Uhr hatte 
sie noch 7?2 C., dann aber um 8 Uhr 3% betragen, damit die NÃ¤h von Treibeis andeutend, obwohl gegen 

Mittag wieder die Wasser-Wiirme sich langsam auf 6?6 erhob. Hier, in 61O 3' N. Br., 54O 54' W. Lg. von 
Greenwich, traf man das erwartete erste Eis in Gestalt zweier grtisserer Eisberge und einer Anzahl kleinerer, 
reihenweise angeordneter Brocken. Nunmehr wurde auch an den folgenden Tagen ununterbrochen Eis ge- 
sehen oder doch in der Ferne die Brandung und das Geriiusch der an einander sich reibenden Schollen ver- 

nommen. Indess wurde die Fahrt des Schiffes dadurch in keiner Weise aufgehalten. Endlich, am Dienstag 
den 1. August, nachdem man genau 5 Wochen von Hamburg aus in See gewesen, wurde der Eingang des 
Cumberland - Golfes erreicht. 

Man fand ihn voller Eis. Ein geschlossener Wall von Packeis verhinderte jedes Eindringen. Da 
hiess es warten, bis das Eis sich lUsen, ein Durchpass sich Ã¶ffne werde. 
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So wurde dreizehn volle Tage bald hier bald dort, aber stets vergeblich versucht, eine fahrbare LÃ¼ck 
im Packeis zu erspÃ¤hen bald zwangen Nebel das Schiff' zum Beidrehen, bald musste es gewendet und mit 

Aufwand aller KrÃ¤ft von den Booten rÃ¼ckwÃ¤r bugsirt werden, um es nicht von dem in Bewegung gerathenen 

Eise besetzen zu lassen. 

Am 13. August wurde von Herrn Dr. Giese, KapitÃ¤ Mahls tede  und dem als nautischen Mitgliede 
fungirenden Herrn A. Mtihle isen  eine Berathung abgehalten und ernstlich die Frage erwogen, ob man nicht 

besser thÃ¤te das unfruchtbare Liegen vor dem Eise aufzugeben und sich nach Upernivik zu wenden. Dieser, 
an  der WestkÃ¼st von GrÃ¶nlan in ungefÃ¤h 78' N. B. gelegene Ort war der Expedition fÃ¼ den Fall 

empfohlen worden, dass es sich als absolut unmÃ¶glic erweisen sollte, in den Cumberland-Golf einzulaufen. 

Indess, das Gutachten des erfahrenen KapitÃ¤ns der die grosse Wandelbarkeit der dortigen EisverhÃ¤ltniss 
kannte und sich dahin aussprach, dass dieselben sich von Tag zu Tag gebessert hÃ¤tten wesshalb er das 
Eindringen in den Cumberland-Golf noch keineswegs ftir unmÃ¶glic halte, wurde angenommen und ein 

neuer Versuch beschlossen. 
In der That gelang es am folgenden Tage, am Montage den 14. August, in der NÃ¤h der OstkÃ¼st des 

Golfes ein Fahrwasser zu entdecken und so in den Golf selbst einzudringen. Am Dienstag befand sich die 
,,GermaniaG ungefahr in der Mitte des Golfs; die OstkÃ¼st desselben war nun gedrÃ¤ng voll Eis; nach Westen hin 

aber vÃ¶lli offenes Wasser. Doch kam man bei den sehr schwachen Winden nur wenig vorwÃ¤rt und erst 
am 17. August in die NÃ¤h von Kekkerten-Hafen, einer Niederlassung des mit den dortigen Eskimos Tausch- 

handel treibenden Aberdeener Kaufmanns, Herrn Noble. 

Der Kapitain, Dr. Giese und einige Mitglieder der Expedition begaben sich im Boote an's Land, um 
bei den Agenten Noble 's  Erkundigungen Å¸be die EisverhÃ¤ltniss einzuziehen und fÃ¼ die nunmehr in naher 

Aussicht stehende Landung noch zwei Boote nebst ArbeitskrÃ¤fte zu leihen. Die Berathung mit den Agenten 
ergab, dass die gÃ¼nstigste LandungsplÃ¤tz in der That dort lagen, wo man nach bisheriger Annahme sie er- 

wartet hatte: im Kingua-Fjord, dem nÃ¶rdlichste Ende des Golfes. Es wurde beschlossen, ohne Verzug dahin 

weiter vorzudringen, um so mehr, als die Ueberschreitung des Polarkreises in der Instruktion der Expedition 

als besonders wÃ¼nschenswert bezeichnet war und alle anderen, etwa noch in Betracht kommenden Landungs- 
plÃ¤tz jedenfalls sÃ¼dlic vom Polarkreiseis gelegen haben wÃ¼rden Einer der Agenten, Mr. Alexander  Hal l ,  

kam an Bord, um als Lootse zu dienen, zwei Boote wurden von ihm mitgebracht, auch die HÃ¼lf von Eskimos 

fÃ¼ die Landungsarbeiten in Aussicht gestellt. 
Aber erst jetzt, wo es sich darum handelte, in den Kingua-Fjord selbst einzudringen, sollten die 

Schwierigkeiten beginnen. 
,,Am Eingange des Fjords", berichtet Dr. Giese, ,,wÃ¤chs die Geschwindigkeit der FluthstrÃ¶mun bis 

zu 7 Meilen (d. i. km in der Stunde) und die Winde waren im h6chsten Grade ungÃ¼nstig Am 19. August 

Morgens machte der KapitÃ¤ den ersten Versuch, vorzudringen - unmittelbar vor der MÃ¼ndun des Fjord's 

Å¸berfie uns aber Nebel und wir mussten umkehren. Nachmittags, nachdem es wieder klar geworden war, 
wurde der Versuch wiederholt; da es an Wind fehlte, wurde das Schiff mit zwei Booten bugsirt. SpÃ¤te kam 

Wind auf, derselbe war aber kontrÃ¤ und wir mussten abermals umkehren. Es wurde im Boot ein Ankerplatz 
gesucht - heisst es im Schiffsjournal der ,,Germaniad weiter - und in einiger Entfernung gefunden. Derselbe 

konnte indess nicht erreicht werden, da der Wind inzwischen aufgehÃ¶r hatte und zugleich Ebbestrom eintrat, 

mit dem das Schiff' unwiderstehlich rÃ¼ckwÃ¤r trieb. Hierbei gerieth es in einen, von Felsen unsicher gemachten 

Nebenarm des Fjordes. Der KapitÃ¤ liess den Anker fallen, dieser hielt aber nicht, das Schiff trieb den Felsen 
entgegen. Darauf fasste noch im letzten Moment der Anker und die Gefahr war vortiber. Am nÃ¤chste Tage 
musste KapitÃ¤ Ma h lste d e Windstille halber in dieser geffihrlichen Bucht ausharren. Erst am Montage, den 

2 1 .  August, gelang es vorzudringen und um 1 ' 1 ~  Uhr Mittags einen vortrefflichen Ankerplatz zu erreichen; dem 

gegenÅ¸be auch ein Platz sich fand, der zur Ansiedlung durchaus passend sich erwies." 



Es erschien nothwendig, auf diese Einzelheiten hier einzugehen, um zu erklgren, weshalb es sich in 

der Folge nicht mÃ¶glic erwies, an dem, zwar nicht als ersten Termintag bestimmt bezeichneten, wohl aber 

als wahrscheinlicher Weise als solchen einzuhaltenden I.  September zu beobachten; die Schwierigkeiten in der 

Erreichung der Station erwiesen sich grÃ¶sser als man erwartet hatte. Die durch den Todesfall eines der Expeditions- 

Mitglieder, Dr. L. RÃ¶sch in Hamburger Hafen, und durch das Auffinden eines Ersatzes fÃ¼ ihn verlorene 

Zeit liess die Expeditions-Leitung des kleinen ZeitÃ¼berschusse verlustig gehen, welcher fÃ¼ alle EventualitÃ¤te 

genÃ¼g haben wÃ¼rde um die Termin-Beobachtungen am I. September aufnehmen zu kÃ¶nnen 

Dr. Giese schreibt in seinem ersten grÃ¶ssere Berichte an den Vorsitzenden der Deutschen Polar- 

Kommission Ã¼be die fÃ¼ die Station ausgew2hlte Ortlichkeit, wie folgt: 

,,Von dem etwa in ostwestlicher Richtung verlaufenden und nicht ganz 4 Seemeilen (also etwa 7km)  

breiten Fjorde, der rings von kahlen und steilen FelswÃ¤nde eingeengt ist, zweigt sich nordwarts ein ungefahr 

2km breites, von 300 bis 5 0 0 m  hohes Thai ab, dessen Sohle von einem starken Gebirgsbache durchflossen 
wird. Dieser kommt ganz in der NÃ¤h seinefMÃœndun in einem prÃ¤chtige Wasserfalle aus einem hÃ¶he hin- 

auf gelegenen SÃ¼sswassersee Der unterste Theil des Thales bildet einen Hafen, in welchem die ,,GermaniaU 

ankerte. Neben dem ziemlich breiten Inundations-Gebiete des Baches finden sich auf beiden Seiten des Thales 

starke, gegen den Bach steil abfallende Sandlager, welche sich an der MÃ¼ndun auf der westlichen Thalseite 

zu einem verh%ltnissm8ssig ebenen Terrain von etwa 1le'1km Flache und 4 m  durchschnittlicher Erhebung tiber 
der Hochwassermarke erweitern. Diese Stelle ist fÃ¼ den Hausbau gegen die sonst im Fjorde herrschenden 

VerhÃ¤ltniss ungewÃ¶hnlic gÃ¼nstig sie ist eben, es bedarf daher keiner zeitraubenden Erd- und Steinarbeiten 

zum Planiren des Grundes, ist trocken, geschÃ¼tzt und an frischem Wasser kann es bei der Niihe des Baches 

nicht fehlen. Der Thalboden hat eine verhÃ¤ltnissmÃ¤ss reiche Vegetation an Moosen und Flechten; an be- 
sonders gÅ¸nstige Stellen findet sich Graswuchs, der selbst in Europa fÃ¼ Ã¼ppi gelten wÃ¼rde Hiernach ist 

die Anwesenheit von Wild wahrscheinlich und wir fanden auch wirklich frische Rennthier-Losung. In wirth- 

schaftlicher Beziehung ist also der Platz ausserordentlich gÃ¼nsti gelegen. FÃ¼ die magnetischen Beobachtungen 

bietet er keine Bedenken, das anstehende Gestein der benachbarten Berge ist Granit mit Quarzgangen, der 

Boden unter dem Observatorium Sand. Auch fÃ¼ die astronomischen Beobachtungen ist der Horizont noch 

frei genug, am freiesten in stldwestlicher Richtung. In meteorologischer Hinsicht liegt aber der Ort nicht 
gÃ¼nstig da die Lage der ThalwÃ¤nd ohne Zweifel die Ost- und West-Winde sehr schwachen und ab- 
lenken wird.&" 

In ErwÃ¤gun des letzten Umstandes wurde die Errichtung einer meteorologischen HÃ¼tt auf einem, 
westlich vom Thale sich erhebenden Berge von ungefahr 214m HÃ¶h in Aussicht genommen, vorausgesetzt, 

dass die schon sehr vorgeschrittene Zeit dies gestattete. In der Folge erwies sich dieser Plan als durchfÃ¼hrbar 
wie dies aus den AusfÃ¼hrunge Ã¼be den meteorologischen Theil der Beobachtungen hervorgehen wird. 

Herr Dr. Giese entschied sich alsbald definitiv fÃ¼ diesen Platz, zumal eine in der FrÃ¼h des 22. August 
vorgenommene Rekognoscirung einer zweiten, von Mr. Hall  vorgeschlagenen LokalitÃ¤ sich nicht einmal im 

Boote nahbar erwies. Noch an demselben Tage wurde mit dem Landen der an Deck der ,,Germania6' ver- 

stauten HÃ¶lze und Balken begonnen und in den nachsten Tagen damit fortgefahren. Es erwiesen sich hier- 
bei die vorhandenen ArbeitskrÃ¤ft der Expedition als nicht ausreichend; am 24. August Abends kamen endlich 
sehr zur richtigen Zeit die angekÃ¼ndigte Eskimos und fÃ¼n Mann derselben erklÃ¤rte sich bereit, an den Ar- 

beiten theilzunehmen, falls ihnen und den sie begleitenden AngehÃ¶rige Nahrung gewahrt wÃ¼rde Willig 

leisteten sie alsdann in den folgenden Tagen beste HÃ¼lfe Die Landung wurde auf einem Prahm bewerk- 

stelligt, den man durch Zusammenkoppeln der zwei grtisseren Boote hergestellt hatte. Da der  unterschied 
wischen Hoch- und Niedrigwasser am Landungsplatze den ungewÅ¸hnliche Betrag von 8-101" erreicht, so 
konnte nur bei Hochwasser gelandet werden. 



Es gelang endlich Montag, den 28. August, das Wohnhaus unter Dach zu bringen, doch konnte 
dasselbe erst Dienstag, den 5 .  September, zum Zeichen. dass es bezogen war, mit der deutschen Flagge ge- 

schmÃ¼ck werden. 

Nahezu gleichzeitig wurde auch der Aufbau der beiden magnetischen HÃ¼tte und der kleinen Stern- 

warte nach MÃ¶glichkei gefÃ¶rdert 

Das Wetter begÃ¼nstigt alle diese mit der Niederlassung verkntipften Arbeiten leider nicht; es war mit 
Ausnahme weniger Tage Ã¼be steten Regen, in den ersten September-Tagen sogar Ã¼be Schnee und Frost zu 

klagen. Aus diesem Grunde konnte die Aufstellung der Instrumente in den Observatorien erst nach dem 
8. September beginnen; als erster Termintag konnte der 15. September mit Beobachtungen bedacht werden. 

Nachdem am 5. September die letzten Theile der Ladung und die Steinkohlen an  Land gebracht 
waren, begann KapitÃ¤ Mah l s t ede  Ballast und Wasser einzunehmen, um sich fÅ  ̧ die Rtickfahrt fertig zu 

machen. Das Wetter wurde zusehends winterlicher und Mr. Ha l l  rieth dringend zur Abreise, da bereits die 
Gefahr vorliege, dass das Schiff den Ausgang des Golfes schon wieder voller Eis finden kÃ¶nne So lichtete 
denn KapitÃ¤ M a h l s t e d e  am Freitag, den 8. September, frÃ¼ Q Uhr, den Anker und nahm Abschied von den 

Stations-Bewohnern, indem er der Hoffnung Ausdruck gab, dass es ihm gelingen mÃ¶ge sie im nÃ¤chste Jahre 
um dieselbe Zeit gesund und an Erfolgen reich von dieser einsamen StÃ¤tt weg und zurÃ¼c zur Heimath 

zu fÃ¼hren 
Die ,,GermaniaU konnte wegen herrschender Windstillen und der stets hindernden Gezeiten-StrÃ¶munge 

im Anfange nur sehr langsam vorankommen; unter BeihÃ¼lf der Eskimos wurde noch der Q., 10. und H.  Sep- 

tember unter mÃ¼hsame Bugsiren im Fjorde verbracht. Erst am 12. September kam leichte nÃ¶rdlich Briese 
durch, die es ermÃ¶glichte das enge und von den Gezeiten-StrÃ¶munge beherrschte Fahrwasser zu benutzen. 
Am nÃ¤chste Tage wurde Kekkerten erreicht und am Sonntag, den 17. September, konnte die ,,GermaniaL' 

erst den Golf verlassen. 
Der ,,GermaniaLb Ueberreise nach Europa war eine hÃ¶chs stÃ¼rmisch und die Kollisionen mit trei- 

bendem Eise beschÃ¤digte das Schiff nicht unerheblich. Die Entfernung von Cumberland Golf nach der HÃ¶h 

der Insel Rona (Orkney-Insel) wurde in 17 Tagen zurÃ¼ckgeleg (vom 18. September bis 4. Oktober). Am 
22.  Oktober erreichte die ,,GermaniaU die Elbe bei Kuxhaven und entging auf diese Weise glÅ¸cklic den ver- 
heerenden Wirkungen des Sturmes, welcher an1 24. desselben Monates die deutschen KÃ¼ste und die Nordsee 

heimsuchte. 
Die erste Sorge des Exekutiv-Ausschusses der Deutschen Polar-Kommission musste nun darauf ge- 

richtet sein, das Expeditionsschiff ..Germania" nach Ablauf der Frist f i r  die Thgtigkeit der Beobachtungs- 
Station im Cumberland-Golfe in solcher Weise zu Zwecken der Abholung der Nord-Expedition auszurÃ¼sten 
dass, soferne dies in menschlicher Berechnung liegt, die RÃ¼ckkeh dieser Expedition und die Erhaltung der 
durch dieselbe errungenen wissenschaftlichen Resultate gewÃ¤hrleiste werde. Dazu erschien es vor Allem 

erforderlich, die FÃ¼hrun des Expeditionsschiffes in den bewÃ¤hrte HÃ¤nde des KapitÃ¤ Mahls t  ed e und des 

Steuermannes H. W e n c k e  zu belassen und im Ubrigen dafÃ¼ Sorge zu tragen, dass das Schiff in einer solchen 
Verfassung sich befÃ¤nde dass es den FÃ¤hrlichkeite einer Sommer-Eisfahrt mit Erfolg zu begegnen vermÃ¶chte 

Am 3. Juni 1883 trat der Exekutiv-Ausschuss in Hamburg zusammen, um sich Ã¼be alles das zu berathen, was 
zur Erreichung der bezeichneten Zwecke fÃ¼hre kÃ¶nne Namentlich wurde die ,,GermaniaU einer eingehenden 

Besichtigung unterworfen und alles fhr die Gewiihrleistung der Sicherheit des Schiffes Erforderliche angeordnet. 
Herr Dr. F. Boas,  welcher pl~ysikalisch-mathematis~he Ausbildung genossen und eingehende Studien 

auf dem Gebiete der Ethnologie und Anthropologie gemacht hatte, begab sich an Bord der ,,GermaniaU mit 

Bewilligung der Deutschen Polar-Kommission, die diesem tÃ¼chtige Gelehrten eine krÃ¤ftig Untersttitzung in 

der  Durch f~hrung  seiner wissenschaftlichen PlÃ¤n angedeihen lassen wollte, nach dem hohen Norden; er 
.beabsichtigte, die deutsche Station in Kirigua-Fjord zur Basis seiner Forschungsreise nach dem Kennedy-See 
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und durch das Luke Fox-Land zu machen, mit dem ausgesprochenen Hauptzwecke des Studiums der Eskimo- 

stgmrne jener Gegenden. 
Wenn an und fÅ¸ sich bei der AusrÃ¼stun der ,,Germaniabb fÃ¼ ihre neue Sendung der ErgÃ¤nzun 

des Proviantes fÃ¼ die Nord-Expedition in entsprechender Weise Rechnung getragen wurde, so wurde auch 

noch besonders darauf Bedacht genommen, dass der Mission des Herrn Dr. Boas  Seitens der Deutschen Polar- 

Kommission jedwede Untersttitzung auch nach dieser Richtung hin gewÃ¤hr werden konnte. 
Das Expeditionsschiff ,,GermaniaU verliess kurz vor 2 Uhr am Nachmittage des 20. Juni den Hafen 

von Hamburg und am Morgen des 22. Juni die Rhede von Kuxhaven. Am 27. Juni passirte das Expeditions- 

schiff Pentland Firth und bekam nach einer vergleichsweise kurzen Fahrt, aber bei schwerem Wetter, aro 

9. Juli die KÃ¼st von GrÃ¶nlan in Sicht. Das hohe Land, welches die ,,Germaniabl sichtete, war anscheinend 

die Gegend von Friedrichsthal. Am folgenden Tage passirte das Schiff mehrere kleine Eisschollen und befand 
sich am n. Juli unter 5g0 36' Nordbreite und 4 6 O  I '  WestlÃ¤ng von Greenwich in der NÃ¤h von grÃ¶ssere 

Massen von Treibeis. Von diesem Tage an zeigte sich unablÃ¤ssi Treibeis und zahlreiche Eisberge. Erst am 

22. Juli kam Kap Mercy in Sicht und nun war alltÃ¤glic so viel Eis in dem Wasser und die Luft so undurch- 

sichtig, dass ein rasches Vordringen der ,,GermaniaL* sich als unmÃ¶glic erwies. Endlos drÃ¤ngte sich die 

Eismassen aus dem Cumberland-Golfe heraus und gegen das von dem hohen Norden die Davis-Strasse herab- 
ziehende Eis und gestatteten nicht, dass die nur mit Segelkraft ausgestattete ,,GermaniaU in den Cumberland- 

Sund einzudringen vermochte. Es war eine hÃ¶chs kritische Periode, welche der FÃ¼hre der ,,GermaniaU mit 
dem ihm anvertrauten Gute bis zum 25. August, hin und wieder kreuzend, zu verbringen hatte. Zeitweise 

hatte es den Anschein, als mÃ¼ss die Hoffnung aufgegeben werden, die deutsche Station am Kingua-Fjord in 

diesem Jahre zu erreichen; es zeigte sich in diesem Falle so recht klar, wie ausserordentlich bedeutsam es fÃ¼ 

ein mit einer so wichtigen Mission betrautes Fahrzeug, wie sie der ,,Germaniak oblag, ist, fÃ¼ alle Eventuali- 

tÃ¤te mit Dampfkraft ausgestattet zu sein. In der That bedurfte es der ganzen Thatkraft,. Umsicht und Er- 
fahrung KapitÃ¤ Mahlstede's, damit der deutschen Expedition die ersehnte Erltisung gebracht werden konnte. 
Dank der Entschlossenheit des wackeren Ftihrers der ,,GermaniaG gelang es, am 25. August in den ~umberland- 

Golf einzudringen und nach einer beschwerlichen, dreitÃ¤ge Fahrt zwischen dem Eise am 28. August Kekkerten- 
Insel zu erreichen. 

War das Eis schon in der Davis-Strasse und im Cumberland-Golfe dem Fortgange des Schiffes sehr 

hinderlich gewesen, so zeigte es sich nunmehr geradezu als unausfÃ¼hrbar weiter nach dem Norden vorzu- 

dringen; indem der ganze Golf aufwÃ¤rt dicht gedrÃ¤ng voll Eis war. Ein weiteres Vordringen mit dem 
Schiffe erwies sich nach Lage der Sache als unmÃ¶glich weshalb sich Dr. Boas entschloss, Å¸be Land, nur den 
zahllosen KanÃ¤le folgend, der deutschen Expedition in Kingua-Fjord die Nachricht von dem Eintreffen der 

,,Germaniaa bei Kekkerten zu tiberbringen. Am 5. September, Morgens in aller FrÃ¼h verliess Dr. Boas,  be- 

gleitet von 6 Eskimos in einem Wal-Boote das Schiff. Das dichte Eis im nÃ¶rdliche Theile des Sundes zwang 

den jungen Gelehrten, seinen Weg durch die Fjorde und auf den KanÃ¤le an der KÃ¼st zu suchen. Das Eis 
und die durch die hohen Fluthen entstehenden Stromschnellen bereiteten dem Vordringen grosse Schwierig- 

keiten und erst & Mittage des 7. September traf Dr. Boas  den amerikanischen Walfischfahrer ,,Lizzie 
P- SimmondsLb KapitÃ¤ Roach, wodurch ihm der erste Aufschluss Å¸be die Lage der Dinge an der Station zu 

'l%eil wurde. Zur grÃ¶sste Freude der schon in Sorge um die M6glichkeit der rechtzeitigen Ruckkehr der 
Expedition befindlich gewesenen Mitglieder erreichte Dr. Boas  unter Ftihrung des KapitÃ¤ Roach die deutsche 
Station i n  Kingua-Fjord. 

Das Fjordeis war in diesem Jahre erst spÃ¤ aufgebrochen, in der Mitte des Monats Juli. Die seit 
Anfang Juni bestÃ¤ndi herrschenden sÃ¼dliche Winde hatten die Eismassen des Golfes gegen das Nordende 
desselben hinaufgedrÃ¤ngt wodurch auch der Walfischfahrer ,,Lizzie P. Simmonds" der im ~umberland-Golfe 

~berwintert hatte, gezwungen worden war, im ~ i n g u a - ~ i o r d e  Zuflucht zu suchen. Die Segel dieses Schiften 



waren am 27. Juli in Sicht der deutschen Station gekommen und wurde dasselbe zum GlÃ¼c fÃ¼ das deutsche 

Unternehmen durch die unablÃ¤ssi nach Norden setzenden Eismassen dort festgehalten. Die sÃ¼dliche Winde 
hielten bis zum Ende der ersten September-Woche an und verhinderten einestheils den KapitÃ¤ Mahlstede, 

den inneren Fjord zu erreichen, andererseits den KapitÃ¤ Roach,  denselben zu verlassen. An Bord der 
,,Lizzie P. Simmonds" machte sich Proviant-Mangel in solchem Maasse geltend, dass KapitÃ¤ Roach schon den 
Entschluss gefasst hatte, sein Schiff mit aller Mannschaft, Koch und Harpunier ausgenommen, zu verlassen und 

zu Boot nach Kekkerten zu gehen. Dr. Giese, Leiter der Nordstation, war von diesem Entschluss unter- 
richtet und beabsichtigte seinerseits, einen der Herren der Expedition mitzusenden, um zu erkunden, ob die 

.,Germaniabb in Kekkerten angelangt sei und um eventuell mit KapitÃ¤ Mahls t ede  zu berathen, was unter 
den obwaltenden UmstÃ¤nde .fÃ¼ die Sicherheit der Expedition und fÃ¼ die MÃ¶glichkei der RÅ¸ckkeh derselben 

zu thun sei. Herr MÃ¼hle i sen  der diese Mission Ã¼bernomme halte, war im Begriffe, nach dem SÃ¼de auf- 
zubrechen, als Dr.  Boas  unerwarteter Weise eintraf. Rasch war alles Erforderliche verabredet und mit 
KapitÃ¤ R o ac 11 ein Vertrag abgeschlossen, laut welchem die deutsche Nord-Expedition an Bord der ,,Lizzie 
P. SimmondsLL aufgenommen und nach Kekkerten-Island Ã¼bergefÃ¼h werden sollte. 

Dr. Boas  verbrachte nur den 8. und 9. September auf der deutschen Station, um den stark ermÅ¸dete 
Eingeborenen einige Ruhe zu gÃ¶nnen und traf schon am 10. September wieder bei der ,,GerrnaniaLb ein, um 

Kapitiin Ma h 1s t ed e von den EntschlÃ¼sse und Anordnungen des Herrn D r. G ie se zu unterrichten. Sobald 
der letztere von der Anwesenheit der ,,Germaniaa bei Kekkerten Kenntniss erhalten hatte, schritt er ohne 
Verzug zum Abbruche der deutschen Station. Die Beobachtungen wurden am 8. September um Mittag ein- 
gestellt; mit mÃ¶glichste Eile wurde die Verpackung der Apparate und die UberfÅ¸hrun des gesammten Ge- 

pÃ¤cke an Bord der ,,Lizzie P. Simmonds" bewirkt. Es hatte in diesen Tagen der Wind eine nÃ¶rdlich Richtung 
angenommen, wodurch das Eis gelockert und die M6glichkeit fÃ¼ ein Schiff gegeben war, nach Kekkerten zu 

gelangen. Ohne viel ZÃ¶ger trat denn auch KapitÃ¤ Roach mit der Nord-Expedition die Reise nach Kekkerten 
an. Es war dies am 12. September und schon am 13. frÃ¼ kam die ,,GermaniaLL in Sicht und wurde 
unmittelbar nach Eintreffen bei derselben mit der Umladung der Gegenstiinde von der ,,Lizzie P. Simmonds" 

nach der ,,GermaniaU und der Einschiffung der Nord-Expedition an Bord derselben begonnen. 

Den Anordnungen der Deutschen Polar-Kommission gemÃ¤s Ã¼berga D r. Gie  se an Dr. Boas einigen 
Proviant, AusrÃ¼stungs-GegenstÃ¤n und Instrumente, um dem Unternehmen des muthigen Forschers, der nun- 
mehr allein hier zurÃ¼ckbleibe sollte, die mÃ¶glichst UnterstÅ¸tzun zu gewÃ¤hren 

Nachdem man von Dr. Boas, KapitÃ¤ Roach  und von Herrn Hal l ,  Leiter der Station auf Kekkerten, 
Abschied genommen hatte, ging die ,,GermaniaL' am Vormittag des 16. September unter Segel. Es ist wohl 
hier die Stelle, um dankbarst anzuerkennen, wie die Insassen der Station des Herrn Noble  v o n  Aberdeen 

auf Kekkerten Island sich bemÃ¼h hatten, den Fortgang und die Zwecke der deutschen Expedition auf alle 
thunliche Weise zu fÃ¶rdern 

Am 19. September passirte die ,,GermaniaLL Kap Mercy und segelte somit in die Davis-Strasse. Die 

weitere Fahrt war eine sehr stÃ¼rmische Am 8. Oktober wurde die Nordspitze der nÃ¶rdlichste Hebriden- 

Insel, Butt of Zezvis, gepeilt und um Mitternacht desselben Tages kam das Feuer von DÅ¸nne Head in Sicht: 
nachdem durch ein Fischerboot die ersten Nachrichten von der glÃ¼ckliche RÃ¼ckkeh der Nord-Expedition an 
Land gesendet worden waren, passirte die ,,GerrnaniaLb am 9. Oktober Pentland Firth. ~ b e r  den Inhalt des 

von Dr. Giese  unter dem genannten Datum eingesandten Berichtes sollen weiter unten einige Worte gesagt 
werden; zuniichst sei erwÃ¤hnt dass in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 1883 das Feuer von Helgoland 

wahrgenommen wurde und dass die ,,Germaniah an1 Morgen des 17. Oktober in dem Hafen von Hamburg 
wohlbehalten vor Anker ging, nachdem am Tage vorher die, nach 16 monatlicher Abwesenheit in die Heimath 
zurÃ¼ckgekehrt Nord-Expedition durch den Vorsitzenden der Deutschen Polar-Kommission bewillkommnet 

worden war. 
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Der Oktober des Jahres 1883 wird in der Geschichte der StÃ¼rme von welchen die deutsche KÃ¼st 

heimgesucht wurde, fÃ¼ alle Zeiten eine hervorragende Stelle einnehmen, da die Gewalt des an diesem ~ a ^ e  
wehenden Sturmes von der verheerendsten Wirkung war. Es mag daran erinnert werden, dass im Vorfahre 

das deutsche Expeditionsschiff ,,GermaniaG in gleicher Weise, wie in dem in Rede stehenden Jahre durch 

fruhzeitiges Einlaufen in die Mtindung der Elbe von ernsten atmosphÃ¤rische Ereignissen verschont geblieben ist. 

Nach den Anordnungen der DeutschenPolar-Kommission sind die sÃ¤mmtliche HÃ¤user Observatorien etc., 

welche in Kingua-Fjord errichtet waren, zurÃ¼ckgelasse worden, wodurch die Ausschiffung der Effekten, wenn 

verglichen mit dem, was zur Zeit des Abganges der Expedition der Fall war, sich sehr einfach gestaltete. 

In Ubereinstimmung mit den Instruktionen, welche dem Leiter der Nord-Expedition ertheilt worden waren. 

wurde ferner eine authentische Abschrift aller auf der Nord-Station ausgefÃ¼hrte Beobachtungen auf dem 

englischen Schifte ,,KatharinebL verschifft und erreichte die Sendung der Duplikate den Ort ihrer Bestimmung 

nahezu um dieselbe Zeit, als die ,,GermaniaLL in Hamburg anlangte. 

Aus dem oben berÃ¼hrte Berichte des Herrn Dr. Giese ging die erfreuliche Thatsache hervor, dass 

die Nord-Expedition die ihr gestellte schwierige Aufgabe in den Hauptpunkten befriedigend gelÃ¶s hatte; auch 

erhellte daraus, dass wÃ¤hren des Aufenthaltes an der Station Kingua-Fjord eine St6rung erheblicher Natur in 

den Gesundheits-Verhgltnissen sowohl, wie auch in dem Leben und der Ordnung an der Station nicht eintrat. 

Von Zeit zu Zeit wurden von einzelnen Mitgliedern der Expedition Schlitten- und andere Exkursionen aus- 

geflihrt, tiber welche an anderer Stelle berichtet werden wird. Da zum VerstÃ¤ndniss der Ergebnisse, der Beob- 

achtungen und Untersuchungen obligatorischer Natur, um welche es sich hier im Wesentlichen handelt, Weiteres, 

als schon im Vorstehenden gegeben, oder bei den einzelnen Abschnitten noch zu geben sein wird, kaum 

erforderlich sein dÃ¼rfte so sei hiermit der allgemein einleitende Bericht Ã¼be die Nord-Station abgeschlossen 

und mag nunmehr nur noch Einiges tiber die supplementÃ¤r Expedition nach L a b r a d o r  eine Stelle erhalten. 
Es ist schon erwÃ¤hn worden, da, WO von den Motiven fÃ¼ die Wahl der Station Kingua-Fjord die 

Rede war, welche Aufgaben der Mission des Herrn Dr. Koc h gestellt wurden. Diesen Aufgaben entsprechend 
war die wissenschaftliche Ausrtistung. Es wurden Herrn Dr. Koch  Seitens der Deutschen Polar-Kommission 
meteorologische Instrumente der verschiedenen Art, Barometer, Thermometer, Hygrometer etc., sowie 

auch ein Meteoroskop, mehrere Spektroskope und ein Universal-Instrument flir die Beobachtung von 

Polarlichtern sowohl, wie zu geographischen Ortsbestimmungen, mitgegeben. Seitens der Direktion der 
Deutschen Seewarte erhielt Dr. K o c h  den Auftrag, meteorologische Stationen der 11. Ordnung an der K Ã œ  
von Labrodor einzurichten und wurden ihm die hierzu erforderlichen Instrumentensstze, Reserve-Instrumente 
und Instruktionen mitgegeben. 

Alsbald nach der Abfahrt der Nord-Expedition auf dem Schooner ,,Germanixb begann sich Dr. Kar1 
Ric  h a rd KO C h , Privat-Docent von der Grossherz. UniversitÃ¤ Freiburg, ftir seine Abreise nach Labrador zu 
rtisten. Am Montage, den 3. Juli 1882 verliess er Hamburg, um sich tiber London nach Stromness, einem Hafen 

der Orkney-Inseln, zu begeben. Nachdem Dr. Koch  von Thurso zu SchiÂ Å¸he die Pentland-Foehrde nach 
Kirkwall und von da zu Wagen nach Stromness gelangt war, konnte er noch im Laufe des 15. Juli sein 
begreiflicherweise ziemlich umfangreiches Gepack an Bord des Missionsschift'es , ,Harmony" bringen. ~lljÃ¤hrlic 
werden ntimlich im Juli die von der MÃ¤hrische Bruder-Gemeinde seit lÃ¤nge als 100 Jahren unter den Eskimos 

der Labrador-Ktiste unterhaltenen Missions-Stationen von London aus mit VorrÃ¤the aller Art versehen. Das 
gegenwÃ¤rti zu diesem Zwecke gecharterte Schiff, die Bark ,,HarmonybG, war, nach Vereinbarung rnit dem Vor- 

stande der Missionen, der Deutschen Polar-Kommission zur Uberftihrung Dr. K o c h Y s  und seiner Instrumente 

zur Verftigung gestellt worden. 
Am Sonnabend, den 15. Juli, Abends, verliess die Bark den Hafen von Stromness und wurde bei ihrer 

~ b e r f a h r t  uber den nordatlantischen Ocean iihnlich dem deutschen Expeditionsschiffe ,,GermaniaG bis in die 

NÃ¤h des Kap Farewell vom Wetter begÃ¼nstigt Dort traf das Schiff aber auf Eis und hatte fortan abwechselnd 



mit Nebel, Windstille. Sturm und widrigen Winden zu kampfen. ..In Folge des Nebels und bedeckten 
Hin~mels," berichtet Dr. K o c h ,  .,waren wir bis zur KÃ¼st von Labrador nicht im Stande, eine astronomische 

Ortsbestimmung zu erhalten. Auf Feldeis stiessen wir lÃ¤ng der Labrador-KÃ¼st nicht mehr. wohl aber trafen 

wir in dem bekannten, an ihr entlang nach SÃ¼de setzenden Meeresstrom zahlreiche Eisberge an. So zÃ¤hlt 

ich z. B. an einem Mittage bei hÃ¤sige Wetter, also beschrsnktem Horizonte. 149 Eisberge um uns herum. 
W i r  waren in Folge des Fehlens astronomischer Ortsbestimmungen etwas zu weit nÃ¶rdlic gekommen, hielten 

aber, als es etwas aufklarte, SÃ¼dost-Kur und konnten, begÃ¼nstig durch das allabendlich hier erscheinende 
Nordlicht, am Donnerstag, den 10. August, Abends 31~12 Uhr, vor Hoffenthal Anker werfen." Die Reise von 
Stromness bis hierher hatte demnach 26 Tage gedauert. 

Der Reisende konnte nunmehr an seine Aufgabe herantreten, die Missions-Stationen der Reihe nach 
mit Instrumenten der Deutschen Seewarte auszurÃ¼ste und im Beobachten meteorologischer PhÃ¤nomen 

einzuÃ¼ben 

Die Bark besuchte in den nÃ¤chste Wochen der Reihe nach die Missions-Stationen, und Dr. Koch  rÃ¼hm 

die Bereitwilligkeit und das Interesse, welches die viel beschÃ¤ftigte Missionare ihrer neuen Aufgabe entgegen- 

brachten. FÃ¼ viele derselben war diese Thatigkeit nicht einmal eine neue, namentlich die Ã¤ltere unter ihnen 

hatten aus eigener Neigung oder auf Veranlassung des verstorbenen Genfer Prof. G a u t h i e r  frÃ¼he eine Zeit 

lang nleteorologische Aufzeichnungen gemacht, es aber aufgegeben, als sie von einer wissenschaftlichen Ver- 

werthung nichts erfuhren.*) So traf denn Dr. K o c h  mit seinen Bestrebungen von Anfang an auf ein frucht- 

bares Feld und es gelang ihm bei dem ausserordentlichen Entgegenkommen der Missionare verhtiltnissmÃ¤ssi 

leicht, die vorhandenen Ã¶rtliche Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden 

Es war nicht immer leicht, ein nach Norden gelegenes, zur Observirung von Thermometern passendes 

und bequemes Fenster in den Missions-Hausern zu finden oder benutzbar zu machen. Die Regenmesser 

wurden meist auf Zaunpfahlen postirt, am meisten aber wurde die Beobachtung der Windrichtungen erschwert 

gefunden. Die KÃ¼st fdllt durchweg steil ab, ist in Fjorde und Scharen-Inseln zersplittert, zwischen denen die 

Winde in der verwickeltsten Weise abgelenkt werden. Der Reisende konnte dies tÃ¤glic auf seiner KÃ¼sten 

fahrt selber beobachten. 

So besuchte Dr. Koch ,  von der sÃ¼dlichste der Stationen, Hofienthal ( 5 j 0  i->' N. Br., 60O 20' W. Lg.4 

beginnend, der Reihe nach Zoar, Nain, Okak, Hebron und Rama letztere Station in 58O 48' N. Br., 

6z0 25' W ,  Lg.). 

Von dem Lande selbst, das ihm nunmehr f i r  ein Jahr als Heimath dienen sollte, entwirft er folgende 
Schilderung nach den EindrÃ¼cken die er auf seiner Ktistenfahrt gewinnen konnte. ,,Das Fahren resp. Segeln 

an dieser Kaste ist Ã¤ussers gefahrvoll und beschwerlich. Die Ktiste ist steil und felsig, hat zwischen den zahl- 

reichen (gr"sstenthei1s unkartirtenl Inseln fast nirgends Ankergrund, so dass man gezwungen ist, falls man die 

Station mit ihren1 in der Regel guten Ankergrunde vor Eintritt der Dunkelheit nicht erreicht, innerhalb dieser 
zahlreichen Inseln und noch zahlreicheren Riffe und Brecher die Nacht hindurch zu kreuzen. Der Anblick der 

KÃ¼st vor Hoffenthal ist trostlos 6de. Rund abgewaschene Inseln von allen verschiedenen Grossen ragen aus 
dem Wasser hervor, bald ganz flach, bald bis zu 100 m und mehr ansteigend und ohne Vegetation. Was  an 

Wald auf diesen Ã¤ussere Inseln aus einer fruheren wÃ¤rmere Periode sich erhalten hatte, ist zum Theil muth- 
willig durch die Fischer-Schooner verbrannt worden. Nachwuchs findet, wie es scheint, nicht mehr statt - 
wenigstens waren die nun schon beinahe hundertj~hrigen Anpflanzungen bei Hoffenthal nur strauchartig. 

*) Es ist hier jedoch der Beobachtungen, die im Auftrage des Meteorologischen Amtes in London (von welchem 
Instrumente nach Labrador gesandt), ausgefÅ¸hr und auch publicirt wurden, zu gedenken. Das Meteorologische Amt war 

denn auch in WUrdigLlnp dieser Thatsache von den Intentionen der Deutschen Polar-Kommission, beziehungsweise von 
der Seewarte in Kenntnis gesetzt worden. 

K. IP 



Weiter nach Norden wird die KÅ¸st imposanter. Schon auf der nschsten Station Zoar (56' 5' N. Br.) werden 

die Berge hÅ¸he und steiler. NÅ¸rdlic von Nain (56O 30' N. Br.) beginnt dann eine wirklich grossartige Gegend; 
steile, Å¸be 1000 m hohe Berge steigen direkt aus dem Meere auf und werden bei Rama so hoch, dass sie ewis 
mit Schnee bedeckt sind. Leider war die Zeit auf den einzelnen Stationen sehr kurz bemessen, so dass ich 

nicht weitere Exkursionen zu meiner genaueren Information unternehmen konnte; ich war auf die Vorberge 

beschrÃ¤nkt Bei Rama bestieg ich zur PrÅ¸fun meines Aneroids einen Berg, K o h 1 m e ist  e r genannt, von 8% 

und bei Hebron (50' o' N. Br.) den J o h a n n  e s von 780 "1." 

Schon wahrend dieser Kustenfahrt traf der Reisende hÃ¤ufi sttirmische Winde, die nach der Aussaae 

der Missionare dort Å¸berhaup an der Tagesordnung sind und wahrscheinlich wohl auch die Ursache dafÃ¼ 

abgeben, dass die an Stelle der vernichteten Waldvegetation gegenwÃ¤rti getretenen Anpflanzungen nicht hoch 
kommen kannen. Eine fÅ  ̧ die letzten Jahrhunderte spÅ¸rbar h d e r u n g  des Klimas von Labrador anzunehmen, 

ist darum nicht n6thig, an sich auch etwas Unwahrscheinliches. 

Bis zum 17. September hatte Dr. Koch sÃ¤mmtlich 6 Stationen ausgerÃ¼ste und verliess an jenen1 

Tage die ,,HarmonyLb, um sich an Bord der kleinen Yacht ,,MetaL' nach Nain, seinen1 Winter-Quartiere, zu 

begeben, woselbst er in eigener Person eingehendere meteorologische und Polarlichter-Beobachtungen auszu- 
fuhren hatte. 

Ein ganzes Jahr weilte Dr. Koch an der KÃ¼st von Labrador, von den Missionaren in jeder Weise 

auf das Freundlichste in seinen Zwecken unterstÃ¼tzt Namentlich wurden die Beobachtungen, wie der hier 

vorliegende Band dies in seinem meteorologischen Theile erweist, an den einzelnen Stationsorten mit Eifer 
aufgenommen und auch durchgefuhrt; seit Dr. Koch's Anwesenheit in Labrador werden, wie dies hier dankend 

anerkannt werden muss, die meteorologischen Beobachtungen regelmÃ¤ssi ausgeftihrt und die Resultate der- 

selben alljÃ¤hrlic an die Direktion der Seewarte eingesandt. Die Einleitung zu dem betreffenden Theile dieses 
Bandes, sowie auch der Bericht Ã¼be die Polarlicht-Erscheinungen enthalten alles Das, was zum VerstÃ¤ndniss 

der Beobachtungs-Ergebnisse Dr. Koch's  erforderlich ist, weshalb ein weiteres Eingehen auf die einzelnen 

UmstÃ¤nde unter welchen der Delegirte der Deutschen Polar-Kommission seine Arbeiten ausfÅ¸hrte an dieser 
Stelle wohl zwecklos sein wurde. In dem Werke, welches sich besonders Ã¼be die Geschichte der gs- 
sammten deutschen Unternehmen im Systeme der internationalen PolarforschUne verbreiten wird, soll auch 

mehr im Einzelnen auf Natur und Leute an der KÃ¼st von Labrador und Dr. Koch's ThÃ¤tigkei zurÃ¼c ge- 
kommen werden. 

Als Dr. Koch am 7. Oktober des Jahres 1883 in London mit der ,,Harmonybb glÃ¼cklic angekommen 
war, schrieb er unter dem 8. Oktober Å¸be seine Ruckreise den folgenden Bericht an den Vorsitzenden der 
Deutschen Polar-Kommission: ,,Wir verliessen Okak am 15. September, hatten am 17., 18., 19. starken SÃ¼dost 
und Ostwind, (StÃ¤rk variirend 7 - 10); so waren wir am 22. September Mittags noch in 47' W. Lge., am 

I .  Oktober jedoch schon in 8OW. Lge. und machten am 2. Oktober, Morgens 2 Uhr, Land (die Scilly Islamis). 

Am 3. Oktober Mittags hatten wir Beachy-Head gegenÃ¼be sehr starken NNW-Wind, mussten beiliegen und 
verloren die unteren Marssegel. Am 4. Oktober Mittags, bei erneuertem rapidem Barometerfall und starkem 
Winde, waren wir gezwungen, bei Ramsgate vor Anker zu gehen, verloren einen Anker, waren eine Zeit lang 
in sehr Ubler Position, da der Wind 6stlich lief, kamen aber doch noch glticklich in die D o w n s  und ankerten 
von Neuem Deal gegenÅ¸ber Da am 5. Oktober Vormittags der Wind nachliess, so engagirte der Kapital1 

einen Schleppdampfer, der uns noch an demselben Tage bis nach South-Head brachte. Am 6. Oktober 10 Uhr 
Vormittags passirren wir Gravesend und gelangten um 5 Uhr Nachmittags an Hayser's Warf. 

Dr. Koch erledigte in den nÃ¤chste Tagen nach seiner Ankunft in London seine GeschÃ¤ft mit der 
Agentur der M~hrischen Br~der-Gemeinde und traf am 12. Oktober wohlbehalten in Hamburg ein, worauf 
alsbald die Resultate seiner Mission in die HÃ¤nd des Vorsitzenden der Deutschen Polar-Kommission legte. 



Diese kurze Skizze Å¸be den Verlauf der Expeditionen, welche die Deutsche Polar-Kommission zur 
UnterstÅ¸tzun des grossen internationalen Polarwerkes nach dem Norden unternommen hatte, mag fÅ  ̧ jetzt 

genÅ¸ge und soll nunmehr zu den wissenschaftlichen Darlegungen Å¸hergegange werden. Zum Schlusse 

dieses Abschnittes sei nur noch erwÃ¤hnt dass an Bord des Expeditionsschiffes ,.Germaniaa wÃ¤hren der vier- 

fachen Reise Å¸be den Atlantischen Ocean ununterbrochen meteorologische und andere Beobachtungen aus- 

gefuhrt worden sind. Die Tagebucher darÃ¼be sind dem nautischen Archiv der Deutschen Seewarte Å¸bergebe 
worden und werden die darin enthaltenen wissenschaftlichen Resultate, sofern es nicht schon geschehen, 

geeigneten Ortes entsprechende Verwerthung finden. Auf der diesem Werke beigegebenen Kartenskizze ist 
die Route der ,,GermaniaU unmittelbar vor und in dem Cumberland-Golfe verzeichnet; eine Besprechung der 

Einzelheiten der ganzen Route, sowie der einzelnen Ergebnisse bleibt dem Werke vorbehalten, welches, wie 
oben schon erw~hnt ,  herausgegeben werden soll. Ein Gleiches gilt von den Beobachtungen, welche Herr 
Dr. Koch  an Bord der 77HarmonyLL wÃ¤hren ihrer beiden Reisen Ã¼be den Atlantischen Ocean ausgefihrt hat. 

Einiges Å¸be die Umgebung der Station Kingua-Fjord. 

In der Einleitung wurde bereits eine gedrÃ¤ngt Skizze der Umgegend der Nord-Station gegeben; 

dieselbe war dem frischen Eindrucke entnommen, welchen Dr. Giese kurz nach der Landung gewonnen 

hatte. Nunmehr m6gen die weiteren Ausftihrungen Ã¼be diesen Gegenstand eine Stelle finden. 
Zum klaren VerstÃ¤ndnis des Folgenden wird es ntithig sein, hier einen kurzen Ueberblick Å¸be die 

Lage der Station und ihrer GebÃ¤ud gegeneinander zu geben. (Siehe Plan;. Durch eine kleine Vermessung 
wurden die wichtigeren Punkte festgelegt und zu einer im Norden nahe der Station gemessenen kleinen Basis 
von z16'713m LÃ¤nge welche auch fÅ  ̧ die zur Festlegung einer an der jenseitigen Fjord-Kaste befindlichen 

Mire ausgeftihrte gr6ssere Triangulation diente, in Beziehung gebracht. Die GebÃ¤ud der Station waren auf 

einem ziemlich ebenen Schwemmlande errichtet, welches auf der Ã¶stliche Seite durch einen breiten Bach, 
auf der stidlichen durch den an dieser Stelle etwa 7km breiten Fjord begrenzt wurde; wÃ¤hren sich im Westen 

ganz in der NÃ¤h der Station eine Kette von steilen etwa 220m hohen Granitbergen hinzog, welche sich dann 
mehr nach Osten wendend dem Bach nÃ¤herten so dass ein nach Norden keilfÃ¶rmi zugespitztes niedriges 

Land entstand. Auf dem breiteren sÅ¸dliche Theile dieses Landes waren die Hguser errichtet und zwar in 

der aus der Karte ersichtlichen gegenseitigen Lage. 

Die aus dieser Vermessung abgeleiteten Entfernungen werden in Folgendem auch benutzt werden, 

um die an verschiedenen Punkten angestellten Positions- und Azimut-Bestimmungen auf einen Ausgangspunkt 
zu reduziren. Als wird die Mitte des Pfeilers des Passage-Instruments gewÃ¤hl werden, da I. dort die 

grtisste Zahl dieser Messungen gemacht wurde und 2. derselbe wegen des Å¸be ihm erbauten Steinhauses an1 

gesichertsten erscheint. 

Auf der erwÃ¤hnte Hugelkette im NNW der Station war zum Zwecke n~eteorologischer Beobachtungen 

eine Flaggenstange errichtet, welche Wimpel, Barometer und Psychrometer trug; auch war an derselben eine 
Zielscheibe f Å ¸  Zenit-Distanzn~essungen angebracht. Die H6he derselben Å¸be der Hauptstation betrug circa 

216111. (S. Plan). Eine genauere Discussion dieser Htihenangabe wird in den an anderer Stelle ZU ver6ffentlichen 
Refraktions-Beobachtungen erfolgen*), da die erwahnte Scheibe zu diesen Beobachtungen diente, und deren 
HGhe daher trigonometrisch und durch die Vergleichung der Barometer-Ablesungen ermittelt wurde. 
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Der beiesfÃ¼# Situationsplan der Stations-Umgebung (westl. Theil) sowie der Kanon Ã¼be die Situation 

der Stations-Gebgude und 'las Dreiecknetz beruht auf der zum Zwecke der Festlegung einer Mire fÃ¼ Refraktions- 

Bestimmungen ausgefÅ¸hrte genauen Triangulation und der vermittelst eines Polygon-Zuges daran an- 

geschlossenen Aufnahme des Fjordes wÃ¤hren einer kurzen Schlittenreise. Zum Zwecke der Haupt t r ia~~~ula t ion 
wurde eine Basis von 2 1 6 3 1 m  gemessen (A-B), auf welche alle anderen Messungen bezogen sind. 

Es galt zun%chst die zur Ebbe- und Fluthbeobachtung benutzten 5 Pegel und 2 HÃ¶henmarke fest- 

rnlegen, welche bezÃ¼glic ihres Vertikalunterschiedes durch ein genaues Nivellement miteinander verbunden 
worden waren. Die betreffenden Punkte sind im Plane durch: Pegel I, 11, 111, IV, V; Fixpunkt I und I1 be- 

zeichnet. Die Hauptdreieckspunkte sind mit den Buchstaben A, B, C, D, E und M benannt, von denen die 
beiden ersten die Basis-Endpunkte sind, wÃ¤hren der letztere die Refraktions-Mire bedeutet. 

Die Buchstaben U und P wurden den Standorten des Universal- und des Passagen-Instruments zu- 
ertheilt. Der Bestimmung der Entfernung MD galt also in erster Linie die Haupttriangulation. Im Plane 

sind die Seiten der Hauptdreiecke, wie in der Legende angegeben, bezeichnet; in letzterem ist ebenso auch der 
Polygonzug der ausgefÅ¸hrte Schlittenreise eingetragen. 

Die im Plane mit ,,Strich-Punkt" angegebenen Linien haben sÃ¤mmtlic die zur Festlegung der ver- 

schiedenen Kabel-Leitungen ben6thigten Dreiecke und Polygone darzustellen, dabei sind die Endpunkte der 
spiiteren Kreuzleitung besonders angegeben. Die besonders verzeichneten Punkte sind die auf der Schlittenreise 
zwecks Festlegung der Ktisten-Linie eingeschnittenen Objekte. 

Die in1 Plane durch besondere Linien dargestellte Dreiecke sind nicht zum Hauptdreiecksnetz gehÃ¶rig 
Richtungen, sondern die Orte des Wimpels, der Pegel, der Fixpunkte und einiger f i r  sekundÃ¤r magnetische 
Messungen benutzte Punkte festlegende. 

Der Punkt: Magn. Mire, ist die fÃ¼ die absoluten magnetischen Beobachtungen zumeist benutzte 
Marke; eine zweite demselben Zwecke dienende Marke befand sich um einige Meter sÃ¼dlic vom Punkte A 
(Kreuz-Mire j-). 

Der al lgemeine Charak te r  de r  Gegend,  in welcher die Expedition Ã¼berwinterte wird sich am 
besten durch eine kurze Beschreibung der geologischen VerhÃ¤ltnisse sowie der Flora und Fauna, so weit das 

hier am Platze ist (denn ausfÅ¸hrlich Darlegungen hierÃ¼be werden im gemeinfasslichen Werke gegeben wer- 
den) vor Augen fÃ¼hre lassen. 

Wie auch schon durch andere Expeditionen erwiesen, hat sich durch das gesammelte Material be- 
stiitigt, dass auch die Formation der hier in Frage kommenden Gegend in Ã¼berwiegende Maasse dem alt- 

krystallinischen Gebirge angeh6ren. Vorwiegend findet sich Granit in verschiedener KÃ¶rnun und Gneiss mit 

mehr oder weniger ausgebildeter Schieferung. Diese alten Formationen, welche sich Å¸be weite Strecken aus- 
dehnen, werden wie es scheint an einzelnen Stellen von sehr fossilreichen Kalksteinen der Silur-Periode Ã¼ber 

agen,  an andern durch Quarz und ErzgÃ¤ng (Eisen) durchsetzt. HierfÃ¼ fehlt allerdings der eigene Augen- 
schein, doch lassen die in grosser Anzahl durch Tausch in den Besitz der Expedition gebrachten StÃ¼cke 
darauf schliessen, welche bezÃ¼glic der Sediment-Gebilde namentlich vom Lake Kennedy und dessen Umgebung 
stammen sollten, wÃ¤hren die erwÃ¤hnte Eisenerze aus den dem Fjord im Nordwesten einschliessenden Bergen 
gebracht wurden. 

Aus diesen wenigen geologischen Darlegungen liisst sich schon mit einem hohen Grade von Wahr- 
scheinlichkeit schliessen, dass die Umgebung der Station erhebliche StÃ¶runge der magnetischen Elemente 
(Lokal-Attraktion) nicht aufzuweisen hat. In diesem Sinne darf also wohl auch die Station als zu magnetischen 
Untersuchungen geeignet angesehen werden. 

Zwar waren auch frÅ¸he schon Fossilien aus dem Untersilur in dortiger Gegend angetroffen worden, 
doch tinden sich unter den erwÃ¤hnte Stucken auch einige, welche einer j ~ n g e ~ e n  Schicht dieser Periode an- 
zugeh6ren scheinen, deren Vorkommen bis jetzt dort noch nicht erwiesen war. 



Theilweise bedingt durch den nur aus den Verwitterungs-Produkten von Granit und Gneiss bestehenden 

Boden, ist nattirlich auch der Habitus der dortigen Flora, welche an und ftir sich keine wesentlichen Ab- 
weichungen von derjenigen anderer arktischer Gebiete, namentlich derjenigen West-GrÃ¶nlands aufzuweisen hat. 

Freilich sind hier die angestellten Beobachtungen und gesammelten Species keineswegs erschtjpfend, 

d a  die Anlegung von Herbarien U. s. W. nur als nebensÃ¤chlich BeschÃ¤ftigun gelten konnte, und auch kein 

Fachbotaniker die Expedition begleitete. 

Die ausserordentlich niedrigen Temperaturen des kontinentalen Klimas (bis - 4g0 C ) werden wohl 

etwas beschrÃ¤nken auf die Anzahl der vorkommenden Arten einwirken. Es mag hier nur eine kurze Auf- 

zÃ¤hlun der wichtigsten der letzteren Platz finden; wobei bemerkt werden muss, dass diese aus den oben an- 

gefuhrten Grtinden fast nur den hÃ¶he organisirten Gattungen angehÃ¶ren welche sich auch dem ungetibten 

Auge durch Farbe, Wuchs oder dgl. besonders bemerkbar machten. 

So sind aus den Familien der Cyperaceen und Gramineen nur sehr wenige Arten mitgebracht worden, 

obwohl mit Sicherheit gesagt werden kann, dass diese Familien eine reichlichere Anzahl von Vertretern auch 

in jenen Gegenden besitzen. 

Immerhin ist die Sammlung insofern von Interesse als bisher Ã¼be die Flora der BaffinslÃ¤nde wenig 

bekannt war. 
In der kurzen Frist, welche ein Sommer von wenigen Wochen den pflanzlichen Organismen zur 

Entwickelung bietet, gelangte doch ein prachtvoll rothbltihendes Epilobium (E. Latifolium) und der gelbe 

Mohn (Papaver medicaule) sowie viele reichlich auftretende Rosaceen zur vollen Entfaltung. 

Weiter wurden noch gesammelt: 

Dryas integrifolia und Potentilla Vahliana, die erstere mit wei'ssgelben die letztere mit sattgelben ÃŸlÃ¼the sowie 
mehrere Ericeaceen, besonders Cassiope tetragona und die moos5hnliche C. hypnoides, die blaubltihende Phyllodoce 
coerulea und die kleine Azalee, Loiseleuria procumbens. Auch die h-6ufig vorkommende Silene acaulis und die zier- 
lichen BlÃ¼thenstern mehrerer Saxifraga-Arten trugen zur Belebung der Landschaft bei, nicht minder auch einzelne 
Weiden und Wollgrsser, die durch ihre weithin leuchtenden Fruchthaare auffallen. Doch nicht nur die Gefisspflanzen 
auch die Moose und Flechten zeichneten sich nicht selten durch lebhafte Fiirbung aus; die jungen Zweige der Moose 
heben sich mit ihrem saftigen GrÃ¼ von den alten dunkelbraunen, missfarbenen Moosrasen ab und die scharlachroth se- 
fgrbten Apothecien einiger Flechten bildeten eine reizvolle Unterbrechung in dem einf6rmigen Grau der ausgedehnten 
Flechtenpolster. 

VerhÃ¤ltnissmÃ¤ss am wenigsten konnte die Fauna der Stations-Umgebung erforscht werden, doch ist 

dieselbe auch wohl nur eine sehr spÃ¤rliche Namentlich die grÃ¶ssere Thiergattungen beschriinken sich auf 

wenige Arten, namlich Rennthier, Wolf, Polarfuchs, Schneehase, einen kleinen Nager (Lemming). Von VÃ¶gel 

wurden bemerkt: Schneehtihner, SchwÃ¤ne Enten, Kolkraben und einige kleine KegelschnÃ¤ble namentlich 

Schneeammer. Im Fjorde fanden sich ausser den Seehunden (Phoca) und Weisswalen noch Lachse, welche 

zur Laichzeit in den BÃ¤che hinaufwanderten, in grosser Menge vor. 
Kleine Kerbthiere und wenige Insekten, von denen uns im Juli und August eine in ungeheuren 

Massen auftauchende Stechfliege arg belÃ¤stigte schliessen die Reihe der von uns bemerkten Thiergattungen. 
Man sieht es ist die Umgebung der Station, abgesehen von den wenigen und nur kurze Zeit mit leb- 

haften Farben bluhenden Pflanzen, eine recht einfÃ¶rmig und Ã¶d gewesen; und die von einigen Theilnehmern 

a n  der Expedition gehegten Hoffnungen auf interessante Jagderlebnisse wurden sehr getiiuscht, da namentlich 

der arktische Vertreter der Familie der BÃ¤re sich durchaus von der Station ferne hielt. 
Vielfach hehalflich bei den Arbeiten im Freien waren einige der Eingeborenen, deren Anzahl in 

der Umgebung des Sundes auf etwa 3-400 zu veranschlagen sein dÃ¼rfte Einer derselben war auch ftir den 

ganzen Winter zur Dienstleistung angeworben worden, wiihrend die anderen ftir die Dauer der kgltesten Mo- 
nate ihre etwas s~dl icher  gelegenen Ansiedelungen aufsuchten. Sowohl dieser als auch mehrere andere 

Eskimos unterstutzten die Thatigkeit der Expedition in Person oder dadurch, dass sie ihre Schlitten und Hunde 

gegen geringes Entgelt bereitwilligst zur Verftigung steilten. 
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Da die Absicht besteht, in einen1 allgemein fasslich geschriebenen Werke, welches den ersten Theil 

zu dem Gesammt-Polarwerke bildet, des NÃ¤here auf die NatureigenthÃ¼mlichkeite der Umgebung der Station 

einzugehen, so kann an dieser Stelle fÃ¼glic jede weitere Bemerkung Ã¼be Naturprodukte, Struktur der urn- 

gebenden Gebirge und namentlich auch Beschaffenheit und Gewohnheiten der Natureinwohner vermieden 
werden. - 

Die Einrichtung der Station Kingua-Fjord. 

Wie schon an einer anderen Stelle dieser ErlÃ¤uterun angedeutet wurde, sind die einzelnen HÃ¤user r- 

welche die Station zu bilden bestimmt waren, in Hamburg und zwar durch den Zimmermeiser Herrn Martens 
angefertigt worden. Bei dem Entwurfe der Konstruktion der GebÃ¤ude namentlich des Wohnhauses, sind die 

an der Seewarte angestellten Polarfahrer, die Herren KapitÃ¤ K 01 d e w e y und Hege  m a n n und der Vorstand 
des Observatoriums in Wilhelmshaven Professor Borgen  mit ihrem Rathe hilfreich zur Hand gegangen, sowie 
diese Herren Å¸berhaup auch bei der Ausstattung der Expedition mit Lebensmitteln, Kleidung etc. ihre werth- 
volle Erfahrung zur Verfugung des Exekutiv-Ausschusses stellten. 

Es wird einer anderen VerÃ¶ffentlichun vorbehalten bleiben, die konstruirten HÃ¤use und die damit in 

Verbindung stehenden Einrichtungen eingehender zu schildern; fÃ¼ das vorliegende Werk kÃ¶nnt eine solche T 

Darlegung kaum einen Zweck haben, weshalb davon Abstand genommen wird. Das VerstÃ¤ndnis der getrofle- 
nen Einrichtungen wird, soweit es zur Beurtheilung der Ergebnisse erforderlich ist, genÃ¼gen vermittelt durch 
eine kurze Aufziihlung der einzelnen GebÃ¤ulichkeiten wobei Bezug genommen werden mag auf den schon er- 
wÃ¤hnte Situationsplan, aus welchem auch alle MaassverhÃ¤ltniss entnommen werden kÃ¶nnen 

Das W o h n h a u s  war gerÃ¤umi und nach den VerhÃ¤ltnisse bequem eingerichtet und nahm sÃ¤mmt 

liehe 1 1  Mitglieder der Expedition auf; dasselbe occupierte ziemlich den Mittelpunkt des von der Station ein- 
genommenen Terrains. 

Das magnet ische  Observa to r ium lag westlich vom Wohnhause und war durch die magnetischen 
Variations-Apparate, in der in einer besonderen Skizze veranschaulichten Weise angeordnet. eingenommen. 

Das Observator ium f Ã ¼  abso lu te  magne t i sche  Beobach tungen  ist in einer Skizze, die diesem 
Werke beigegeben, veranschaulicht; der an demselben angefÃ¼gt thurm-artige Ausbau diente zur Aufstellung der 
magnetischen Apparate von K o h l r  aus  C h. 

Die S te rnwar te  u n d  d a s  Univ ers  al-I ns t rumen t sind gleichfalls auf besonderen ~ithographien 
dargestellt; es bedarf einer niiheren Schilderung der betreffenden Einrichtungen nicht weiter und zwar um so 
weniger, als in den einzelnen Abschnitten noch die erforderlichen ErklÃ¤runge gegeben werden werden. 

Die Refraktor-  Aufstel lung und die F i x p u n k t e  ftir ein Nivellement sind in dem ~ituations-Plane 
angedeutet, so wie auch die verschiedenen Zelte und deren Lage daraus zu entnehmen ist. 

Die Ansicht der Station Kinaua-Fjord, welche nach einer Photographischen Aufnahme auf Stein ge- 
zeichnet wurde und im Abdrucke hier beigefugt ist, dtirfte zur Veranschaulichung der einzelnen ~es tand the i l~  
der Station den erforderlichen Anhalt bieten. 

Es sei hier nur noch der wissenschaftlichen Ausstattung der Station, beziehungs\veise der ~ x ~ e d i t i o "  
nach dem Norden gedacht, weil dadurch beleuchtet werden dÃ¼rfte mit welchem Grade von Umsicht und, man 
darf wohl auch sagen, Opulenz diese Ausstattung angeordnet worden ist. Das vorliegende Verzeichniss durfte 
hierzu gentigen. 

Ausser den hier aufgeftihrten ~nstrumenten und Apparaten wurde die Station seitens der Deutschen Polar- 
kommission mit Btichern der Fachliteratur auf den Gebieten der Meteorologie, des Erdmagnetismus7 der Geogra- 
phie und ~st ronomie reichlich ausgestattet, wahrend ein in Hamburg auf ~ e r ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ g  des Herrn Wilh. a a u s s  
zusammengetretenes Comite daftir Sorge trug, dass auch die LektÅ¸r der schGnen Literatur gepflegt werden konnte. 
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und Wgnsch. 
1 Handspektroskop von Browning. 
1 Barograph von Hipp. 
1 Thermograph von Hipp. 
1 Anemograph (Osnaghi) mit 2 Recknagel'schen Anemo- 

metern. 
1 Anemoskop (Wind-Indikator mit Windfahne). 
1 Meteorograph mit Polarisations-Apparat (nach Neu- 

mayer) von V. Liechtenstein mit Nicol'schem Prisma, 
Wild'scher Doppelplatte (Quarz 4s0 zur Achse ge- 
schnitten), nebst einem Glasplatten-Satz zu 6 Platten, 
I Fernrohr 33mm Objektiv - Ã–ffnun und 300mm 
Brennweite, Okulare mit 20facher VergrOsserung. 

1 Wolkenspiegel. 
1 Decimalwage mit Gewichts-Satz. 

1 analytische Wage Bunge No. 624 (500 gr). 
I Aspirator von Zinkblech f i r  absolute Feuchtigkeits- 

Bestimmungen. 

Verzeichniss 
der mitgegebenen wissenschaftlichen ~ u s r ~ s t u ~ - ~ ~ ~ ~ n s t Ã ¤ n d e  

a) Meteorologie. 1 mit 2 Prismen 
einem Neumayer'schen Fernrohr 

n6thigen Papier- 
2 Kontroll-Barometer Fuess-Wild No. 143, 144. , fÅ  ̧ das Kontroll-System mit den 

I 
. I MaassstÃ¤ben 

2 Marine-Barometer Fuess No. 719, 720. 
I 

und Glas-Skalen, Lampen, ~ e f l e k t o r ~ ~ ,  
2 erosses und kleines Aneroid-Barometer Campbell & CO. 

I 
HÃ¼lfsmagnete von Edelmann in M ' Å ¸ ~ ~ ~ ~ ~  

2 Normal-Thermometer Fuess No. 93, 116 in Grade I Weber'scher Erdinduktor mit Ablese- 
Fernrohr und 

getheilt. Galvanometer mit Zubeh6r von Edelrnann' 
. 3 Patent-Maximum -Thermometer Fuess No. 572, 574, 1 

I ~ l ~ ~ s ~ ~ h ~  wage mit ~~~~~~h~ von ~ d e l r n ~ ~ ~ '  
582 in ganze Grade getheilt. 

I magnetischer Theodolit von Bamberg 1849' 

4 Patent-Minimum -Thermometer Fuess No. 540, 547, 1 Deviations-Magnetometer von Bamberg- 
548, 32 in ganze Grade getheilt. I Xadel-Inklinato~um von Casella mit Stativ' 

9 Quecksilber-Thermometer Fuess No. 2 3 ,  1463 und b, 
I Induktions-Apparat (Rumkorfl). 

149a und b, 16oa und b, 161a und b in 'I2 Grade Rheostaten 
1 aperiodisches Spiegel - Galvanometer n"t 

getheilt. von Siemens und Halske. 
3 6e~Ghnl iche  Thermometer mit Papier-Skala No. 64, 1 Goniometer von Fuess. 

65, 67 in ganze Grade getheilt. I Unifilar-Magnetometer ( ~ o h l r a u s c h ' s c h ~ ~  .Apparat)- 
4 Weingeist-Thermometer Fuess No. 24, 25, 26, 27 in I Bifilar-Magnetometer (~oh l rausch ' sch~~  Apparat). 

ganze Grade getheilt. von Siemens 
I elektrodynamisches Spiegel-Galvanometer 

3 Thermometer mit Holzfassung (Bade-Thermometer). und Halske. 
3 Schleuder-Thermometer in ganze Grade getheilt. Eine gr6ssere Anzahl 

~ l ~ m e n t e  ver- 
2 Solar-Radiations - Thermometer mit schwarzer Kugel 

schiedener Konstruktion. 
Fuess No. 3, 4. 

X Telephon-Apparat. 
1 Psychrometer-GehÃ¤use Ringe Eisen - 

Handlaternen von Messing und Eisen, 4 
3 Regenmesser nach Assmann, 

draht zu Leitungszwecken , 12 K ~ ~ ~ " " " ~ ~  Tele- 

b) Magnetica. 
2 vollst3ndige Sdtze Lamont'scher Variations-Instrumente 

mit 3 Ablese-Fernrohren ftir das Hauptsystem und 

2 Koppe'sche Haarhygrometer von Hottinger in ZÃ¼rich 
1 Spektroskop mit Geissler'schen Rtihren von Schmidt 

I C) Astronomie. 

graphen-Kabel f i r  ~ r d s t r o m - ~ e s s u n g ~ ~ '  

I 

1 Passage-Instrument von Bamberg NO. l z 2  mit 55mm 
Objektiv-Durchmesser, 53omm J3rennweite 

mit gebrochenem 
resp. 80 facher Vergrtisserung 

I Fernrohr. tal- und Ver- 
1 Universal-Instrument (10 ztillig), Horizon Fernrohr 

tikal-Kreis mit mikroskopischer ~ b l e s ~ ~ g '  
2 Oku-. 

mit 18" Brennweite, 21'11 objektiv-Ã–ffnung 
Martens 

laren, Stativ und Zubehtir von Pistor und 3 2 ~  mit 10" 1 1 Reflexions-Kreis von Wahnschaff No. 
I 

Kreisdurc hmesser. 
320 mit IOII 

1 Spiegel-Prismenkreis von  ahns schaff N 
Kreisdurchmesser mit Stativ und 

pOsitionskreis 
1 Refraktor von Steinbeil mit 2 Okularen, 

und Ringmikrorneter, 4" O b j e e ~ v  - Offnung' "" 
vergr6~erUng. 

Brennweite und Ca. 60 resp. xzofacher 
2 Quecksilber-Horizonte von Bamberg No- 1 604. 

1 Chronograph von Fuess. - ~ ~ r r i c h t u n g  
X Sekunden - Pendeluhr mit ~ o n t a k ~  

von Fick. 
~ormaluhr . )  

I 1 astronomische Pendeluhr von ~ r 6 c k i n g  ( 
Jc. I" 
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Box-Chronometer von Br6cking No. 285, W, 692, 820; 1 I Schmalkaldener Boussole von Campbell & Co. 

zwei nach Sternzeit, zwei nach mittlerer Zeit regulirt. 1 2 Taschenkompasse. 

Beobachtungs-Taschenuhren Lange No. 15706, BrÃ¶ckin I Prisrnenkreuz von Bamberg. 

No. 6216, 12580. I Winkelspiegel von Bamberg. 
Reissbrett, Paus- und Zeichnen-Papier, Messlatten etc. 

d) Medicin, Zoologie, Botanik. I photographischer Apparat mit allem ZubehÃ¶ von 
Kleffel nebst 20 Dutzend Bromsilber - Gelatine 

Apotheke. Platten. 
kompletes Inventar an Instrumenten und Verbandzeug 

I Ar5ometer-Besteck. 
fiir chirurgische Zwecke. 

I Tiefsee-Thermometer von Negretti und Zambra. 
Etui mit zoologischen Instrumenten. Verschiedene Lethe. 
vollst5ndiges zoologisches und mineralogisches Besteck. 

I Bibliothek enthaltend Ca. 150 Binde wissenschaftlichen 
Grundzange. 

3 Schleppnetze zum Dredgen und Netze fur Tiefsee- 
Untersuchungen. 

Seesalz, Sprit, Gtiser fir zoologische Zwecke. 
I SammelbÃ¼chse 
I kleines Mikroskop. 

Blechliisten, Simereien von nordischem Getreide und 
Kichen-GewÃ¤chsen 

e) Terrain-Aufnahme, Schli t tenreisen u n d  
Verschiedenes. 

i Feldstecher von KrÃ¼ss 
I Stahlbandmaass 20m lang. 

Inhaltes. 
I Whale-Boot mit allem ZubehGr. 
I Zelt (tragbar fÅ̧  Exkursionen). 
I Bootskompass. 
I Schlitten. 

12 Schneebrillen mit Drahtgeflecht und Rauchgliisern. 
i Schiffsuhr. 
I mechanische Werkstatt mit Drehbank, Hobelbank und 

vollst5ndigem Inventar. 
Eine Feldschmiede. 

I vollstÃ¤ndige Inventar an Zimmermanns-, Segelmacher- 
und Schuhmacher - Gersthschaften nebst nGthigem 
Material. 

Die astronomischen Beobachtungen an der Station. 

Es ist wÃ¼nschenswert und in mancherlei Hinsicht sogar unbedingt erforderlich, dass iiber diejenigen 

Instrumente, welche auf der Deutschen Polar-Expedition nach dem Cumberland-Sunde in Benutzung gewesen 

sind und zur Ermittelung der folgenden Daten gedient haben, hier einiges NÃ¤her mitgetheilt wird, um sowolll 

deren Genauigkeitsgrad darzulegen, als auch die Rechtfertigung einzelner durch die Instrumente bedingter 

Methoden zu ermtjglichen. 

Da die meteorologischen und magnetischen Instrumente in den speziellen Einleitungen zu den betreffen- 

den Abtheilungen eingehend beschrieben und erlsutert werden, so kann hier ftiglich von deren Erwiihnung 

abgesehen werden. 

Das erste Erforderniss fÃ¼ die Verwendbarkeit des gesammelten Beobachtu~smaterials  ist dasjenige' 
dass der Ort der Station bezUglich seiner geographischen Koordination festgelegt werden konnte und dass die 

RegelmÃ¤ssigkei der anzustellenden Beobachtungen gesichert war. Deshalb mÃ¶ge auch die Instrumente, welche 

den eben erwiihnten Zwecken dienten nach Konstruktion und Aufstellung zuniichst beschrieben werden. 

Zur Bestimmung der definitiven Lange sollten Mondkulminationen und Sternbedeckungen beobachtet 
verden, wahrend zur Erlangung eines vorlÃ¤ufige Werthes derselben, welcher aber allen Beobachtungen auf 

der Station zu Grunde zu legen war, eine Chronometer-Ubertragul~~ dienen sollte. ES war daher die Espee 
dition mit einem Passagen-Instrumente und vier Box-Chronometern, zu denen noch das S~hiff~chronometer  der 
Ã£Germania' hinzukam, ausgertistet. Das Passagen-Instrument von B a m b e r g  in Berlin in der v o n  diesem In- 
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stitute angewendeten und bewÃ¤hrte Form gebaut, hat eine freie Offnung von 55mm, eine Brennweite von 53omm, 

die beigegebenen VergrÃ¶sserunge waren eine 50 und eine 80 fache. Im Gesichtsfelde sind 1 5  Fiiden in drei 
Gruppen zu je 5 FÃ¤de eingezogen, Ã¼be denen sich vermittelst eines Okularmikrometer 4 bewegliche Fiiden 

fÃ¼hre lassen. 

Aus mehrfachen Polarstern-Durchgiingen und vielen Passagen anderer Sterne von tiber + 65' Deklination 
wurden die Distanzen der FÃ¤de vom Mittelfaden, und der Werth einer Umdrehung der Mikrometerschraube 

sowie der Abstand der beweglichen FÃ¤de untereinander wie folgt ermittelt: 

Okular im Westen. 
Distanz. 

Ia 4 1 - 6 6  
Ib 36-21 
Ic 31-18 

Id 26.09 

Ie 21-33 

Ha 10-36 
IIb 5-22 

Obere Kulmination. 
Log. 

I '61972 
1 .  j 5883 

1 -49388 

1-41647 
I '32899 
1.01536 

0.71767 

Okular im Westen. Obere Kulmination. 
Distanz. Log. 

lId 5-21 0.71684 
IIe 10.62 1'02612 

l i l a  20-68 1.31555 
IIIb 26-11 1.41681 

n i e  31-32 1.49582 
HId 36-60 1.56348 
IIIe 41 "59 I -61899 

Der Werth einer Schraubenrevolution wurde sowohl aus directen DurchgÃ¤nge als auch durch Messung 
der AbstÃ¤nd der festen FÃ¤de vermittelst der beweglichen an verschiedenen Stellen der Schraube und des 
Gesichtsfeldes ermittelt; es ergab sich ein wesentlicher Unterschied bei diesen Messungen nicht und wird daher 

der Werth einer Revolution ftir alle, namentlich Azimutbestimmungen zu 

angenommen. Auch scheint die Temperatur keinen erheblichen Einfluss auf die GrÃ¶ss dieses Werthes aus- 

geÃ¼b zu haben - (Vergl. auch die spez. Er6rterung unter den Azimutmessungen). 

Der Abstand der beweglichen FÃ¤de untereinander betrÃ¤g fiir die drei Distanzen A bis B, B 
bis C, C bis D, mit welchen Buchstaben diese FÃ¤de bezeichnet wurden, je 4.5344 Rev., o . g g h  Rev. und 

4 -5 \30  Rev. 

Die FÃ¤de A und D wurden mehrmals als Mire fÅ  ̧ den magnetischen Theodoliten benutzt, wahrend 

B und C zur Bestimmung des Azimuts einer Meridian-Mire in Anwendung kommen und ausserdem vielfach 

zur Ermittelung des Revolutionswerthes dienten. - Wie alle neueren zu geographischen Ortsbestimmungen 
konstruirten transportablen Passage-Instrumente, hat auch das hier zur Verwendung gekommene eine empfind- 
liche HÃ¤ngelibelle welche beim Umlegen des Instruments auf der Axe verbleiben kann. Der Werth eines 

Pars. des Niveaus war vom Fabrikanten zu 0792 angegeben, an Ort und Stelle angeftihrte Bestimmungen er- 
gaben fast genau denselben Werth, nÃ¤mlic in ihrem Mittel 

SO dass der Erstere ftir die Dauer der Expedition beibehalten werden konnte; also im Folgenden 

I Pars. d. Niv. = 0 9 2  = 0'. 061 
benutzt ist. 

Die bezÃ¼glic der ZapfenUngleichheit erhaltenen Resultate, berechtigen v6llig dazu, dieselbe als un- 
bedeutend anzunehmen und wtirde sie nur ftir Sterne von sehr hoher Deklination einen erheblichen Betrag 
liefern. Das an und fÃ¼ sich recht stabil gebaute Instrument war auf einen starken Steinpfeiler aufgestellt. 
Dieser Pfeiler ruhte auf einem etwa Meter tiefen Fundamente von Betonmasse von nebenstehendem 

Querschnitte, welches in der Erde selbst gegossen und fest eingestampft wurde. 
K. III* 



Der Pfeiler selbst, welcher schon von Hamburg aus in drei StÃ¼cke mitgefÃ¼hl worden war, bestand 

ebenfalls aus Betonguss und hatte an seinem oberen Ende 50 cm im Geviert, die Basis hatte an jeder Seite , 

So cm, die H6he betrug 140 

zurÅ¸ckbleibe mÃ¼ssen ein Steinhaus mit 

Als direkte Unterlage fÃ¼ das Instrument diente eine Marmor- 

platte, deren Dimensionen so bemessen waren, dass das Instrument 

sowohl im Meridian als auch im I.Vertika1 aufgestellt werden konnte. 
Das bisher Ã¼be den Pfeiler des Passagen-Instruments Ge- 

sagte gilt ganz ebenso f i r  den etwa î  sÃ¼dlic davon errichteten 

Pfeiler fÃ¼ das Universal-Instrument. - Beide Pfeiler waren mit 

einer isolirenden UmhÃ¼llun von Holz umgeben, sowohl um Er- 

schÃ¼tterunge als auch eine Einwirkung der KfirperwÃ¤rm des 

Beobachters, welche bei so grossen Temperaturunterschieden recht 

merklich hervortrat, zu vermeiden; auch die die Pfeiler umgebenden 

FussbÃ¶de von Brettern ruhten erst in einer angemessenen Ent- 

fernung vom Pfeiler auf dem Erdboden auf. 

Uber dem Passagen-Instrument war, da die in Hamburg 

erbaute fertige Sternwarte wegen Raummangels an Bord dort hatte 

Holzdach erbaut (siehe Abbildung). Das Dach hatte einen breiten 

Meridianspalt, so dass derselbe bei der geringen HÃ¶h des Daches Ã¼be dem Instrumente auch fÅ  ̧ die 
Beobachtungen im I. Vertikal vÃ¶lli ausreichte ausserdem war im Norden eine kleine Klappe fÃ¼ die 

Mirenablesungen vom magnetischen Theodoliten aus und im SÃ¼de die Eingangsthiire angebracht, so dass 
fast der ganze Ã¼be dem Horizonte befindliche Theil des Meridians Ã¼berblick werden konnte. Es kann also 

die Aufstellung als ftir die Zwecke der Expedition geniigend angesehen werden. 
Als Normal-Uhr besass die Station eine Pendel-Uhr von W. BrÃ¶ckin in Hamburg; dieselbe hat 

Quecksilber-Kompensation und ausserdem eine Barometer-Kompensation in Form einer kleinen ~neroid-Kapsel; 

auch im Ubrigen wich dieselbe von der gewÃ¶hnliche Konstruktion nicht ab. Eine Kontaktvorrichtung war 
nicht angebracht, um dadurch nicht Gelegenheit zu GangstÃ¶runge zu geben, auch sind solche nicht vor- 
gekommen, sondern ist die Uhr vom Momente ihrer Ingangsetzung bis zum Abbruche der Station ohne Unter- 

brechung im Gange geblieben. FÃ¼ die im Winter durch die ausserordentliche KÃ¤lt unbedingt nÃ¶thig Re- 
gistrirung der SterndurchgÃ¤ng und dergl. diente ein Gewichts-Chronograph von R. Fuess in Berlin, welcher 
vom Zimmer und vom Passagen-Instrument aus in ThÃ¤tigkei gesetzt werden konnte und auf dessen Streifen 
eine speziell zu diesem Zweck eingerichtete Halbsekunden-Pendeluhr die Sekunden in der Weise verzeichnete, 

dass zu jeder vollen Minute durch kurzen Stromschluss ein Sekundenpunkt ausfiel. Die letztere Uhr konnte 
durch Auflegen kleiner Gewichte auf einen an der Pendelstange angebrachten Teller in nahe richtigem Gange 

erhalten werden. Wahrend die Normal-Uhr nach mittlerer Zeit regulirt war, ging die Registrir-Uhr ihrem 
Zwecke mehr entsprechend nach Sternzeit. - Wie schon erwÃ¤hnt waren der Expedition noch 4 Box-Chrom- 
meter beigegeben, welche sÃ¤mmtlic von W. BrÃ¶ckin leihweise Ã¼bernomme waren. Zwei davon gingen 
nach Sternzeit und zwei nach mittlerer Zeit. ober  das Verhalten dieser Instrumente und ihre Benutzung zur 

Langen~bertragun~ wird bei Besprechung der Letzteren weiter die Rede sein. Sie waren alle vier sowie auch 
das Schiffs-Chronometer Kutter No. 20 von gewÃ¶hnliche Konstruktion. - Die geographische Breite sollte 
nstr~ktions~emass durch Beobachtungen von Sternen, welche nahe dem Zenit des Beobaduungsones den Meridian 
passiren im I. Vertikal, d. h. bei ihrem Durchgange durch den Ost- und West-Vertikalkreis, und durch Messungen 
von Zenit-Distanzen des Polarsterns und in etwa gleicher HÃ¶h durch den Meridian gehender SÃ¼dstern 
bestimmt werden. 

Zu ersteren Beobachtungen diente das eben beschriebene ~assagen-lnstrument, zu denen der zweiten 
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Art aber ein von der Grossherzgl .  Mecklenburgischen Vermessungskammer  gtitigst geliehenes zehn- 

ztilliges Universal-Instrument von Pistor und Martins, dessen Fernrohr bei einer Brennweite von 18 Zoll eine 

freie Offnung von 21 Linien hatte. Die Aufstellung dieses Instruments ist oben schon erw$ihnt, und bleibt 
daher nur noch zu sagen, dass, da ein Uberbauen desselben mit einem Hause aus mehreren GrÅ¸nde unter- 

lassen werden musste, nur ein einfacher, mit Segeltuch Ã¼berzogene Holzkasten, welcher sich 'in eine Nuth der 
PfeilerumhÃ¼llun einschob, zum Schutze desselben Ã¼bergeschobe werden konnte, damit nicht nach jedes- 

maligem Gebrauche des Instruments ein Abnehmen desselben erforderlich war. 

Dem Instrumente waren zwei Libellen beigegeben, eine am Mikroskop-TrÃ¤ge und eine solche zum 

Aufsetzen auf die Horizontal-Axe. Ein Theil der Ersteren betrug sehr nahe 2" wÃ¤hren ein Pars des Auf- 
satz-Niveaus gleich I!@ = 0'12 gefunden wurde. Die zehnzÃ¶llige Kreise waren direkt von 5 zu 5 Minuten 
getheilt und gestatteten vermittelst zweier Mikroskope noch eine Ablesung von 2 Sekunden, da die Trommeln 

der Mikrometerschrauben in I 50 Theile getheilt waren und eine Umdrehung derselben einem Kreis-Intervall 
von 5 Minuten entsprach. 

E i n  4 z Ã ¶ l l i g e  Ref rak to r  (60" Brennwei te)  von S te inhe i l  in Mtinchen vervollstÃ¤ndigt die Aus- 

rÃ¼stun mit astronomischen Instrumenten. Derselbe fand Verwendung zur Beobachtung mehrerer Stern- 

bedeckungen und einiger anderer nebensÃ¤chliche Vorkommnisse und wurde spÃ¤te mit einer Vorrichtung zur 

Aufnahme eines grÃ¶ssere Spektroskops versehen, welche aber leider nicht mehr benutzt werden konnte. Die 
dem Refraktor beigegebenen VergrÃ¶sserunge waren eine 60 und eine 120 fache und ausserdem war derselbe 

mit einem kleinen Positionskreis ftir Sternbedeckungen und zwei Ringmikrometern versehen, 

Die Aufstellung des parallaktisch auf einem hÃ¶lzerne Statife montirtcn Fernrohres geschah auf einem 

grossen, vor dem Wohnhause fest im Boden liegenden Felsblocke (siehe Situationsplan), an welchem das 
Statif festgebunden wurde. Das Fernrohr wurde bei ungÃ¼nstige Wetter aus der dasselbe tragenden Wiege 

genommen und im Hause aufbewahrt. 

FÃ¼ die vorlÃ¤ufige Ortsbestimmungen, sowie zum Gebrauche auf See und zu kleineren Messungen, 
besass die Expedition noch einen umlegbaren 10 zÃ¶llige Spiegelkreis mit Statif und einen sehr gut und leicht 
gearbeiteten gleich grossen Prismenkreis, beide von W a ns C h a f f in Berlin, und 2 dazu geh6rige Quecksilber- 

Horizonte von C. Bamberg  in Berlin. - 
Da ausser den obligatorischen Beobachtungen im Programm der Expedition auch noch eine Reihe 

anderer fakultativer Untersuchungen aufgenommen waren, hatte die Expedition auch noch eine grÃ¶sser Zahl 
physikalischer Instrumente mit. Der Umfang dieser Ausstattung ist aus der oben schon angeftigten Liste 

ersichtlich. 

Zeitbestimmungen. 

Die Zeitbestimmungen auf der Station sind mit Ausnahme der beiden ersten, welche mit dem Spiegel- 
kreise, und dreier folgender, welche mit dem Universal-Instrument im Meridian ausgefÅ¸hr werden mussten, 

da das Passagen-Instrument noch nicht hatte aufgestellt werden kÃ¶nnen sÃ¤mmtlic mit dem letzteren und zwar 

nach der Methode der Meridian-Durchggnge gemacht worden. 

Die HÃ¤ufigkei derselben war je nach der Witterung eine sehr verschiedene. Es waren die gemachten 

Beobachtungen im Laufe des Jahres die Folgenden: 

Epoche Stand des Chronometer Br6cking No. 825 

1882. August.. . . . . 23.m - 4h 29m 27'. o 
August. . . . . . 2 4 ' ~  -4 29 25 .0  

September . . 4' 12 - 4  29 19.0 
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Aus diesen Beobachtungen wurden die tÃ¤gliche StÃ¤nd der Pendeluhr wie folgt abgeleitet: 

StÃ¤nd der Pendeluhr BrÃ¶cking 

C Nov. 1 Dec. Jan. 1 Febr. 1 Wirz 1 April 1 Mai 
l 

Juni Juli 
i i I 

I I 

Aug. 

tOm29'. 25 
31-50 
33'75 
36.05 
38-35 

4-0 40.60 
42 -90 
45-05 
47-05 
49-00 

4-0 50-85 
52-70 
54-55 
56.40 
58-20 

+I 0-00 
1-75 

i-1 3-60 
Â¥l- 5'45 

7'35 

4-0 9-30 
11-30 
13.30 
15.30 
17-35 

i-0 19-35 
21-40 
23'45 
2 5 - 5 0  
27-55 

4-0 29-65 
31-70 

Die Uhrvergleichungen, d. h. die Vergleichung der Chronometer und Taschenuhren wurde tÃ¤glic 
zwischen g und 10 Uhr Morgens mittelst des Chronographen ausgefÅ¸hrt es kann aber hier wohl von der 
Mittheilung der Gangtabellen der einzelnen Chronometer umsomehr abgesehen werden, als bei der jedes- 
maligen Benutzung eines derselben specielle Vergleichungen mit der Hauptuhr vorgenommen wurden. Das 
Chronometer B r Ã  ck i n g No. 820 diente zur Ablesung im magnetischen Variations-Observatorium und ging 
daher nach mittlerer Orts-Zeit, das Chronometer Br6cking No. 285 wurde zu Sonnenbeobachtungen und zu 
der Ablesung an den Termintagen benutzt und ging daher nahe mittlere GÃ¶ttinge Zeit, es wurde Å¸brigen 
vor jedem Terrnintage so gestellt, dass seine Abweichung von mittlerer GÃ¶ttinge Zeit nur sehr gering war. 
Die beiden Å¸brige Chronometer gingen nach Steinzeit; davon wurde Br6cking No. 535 zu allen astronomischen 
Beobachtungen ausser denen der Sonne in Verwendung genommen, withrend B r6c king No. 692 fast nie in 
Benutzung war, sondern fast immer an derselben Stelle sich befand. SÃ¤mmtlich Chronometer hatten auf 
der Station einen befriedigenden Gang bis auf das Letztere, welches bemerkenswerthe Schwankungen zeigte. 

Die noch beigegebenen 3 Taschenuhren von BrOcking in Hamburg und Lange S6hne  in GlashUtte 
wurden zu verschiedenen Beobachtungen benutzt, so z. B. bei den Ablesungen auf der Bergstation, bei den 
Pegelbeobachtungen, auf den Schlittenreisen U. s. W. 
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Die geographische Breite der Station. 
z? 

Die Breite der Station ist bestimmt worden sowohl durch Beobachtungen im I. Vertikal als auch durch 

Messungen von Zenit-Distanzen mittelst des Universal-Instruments. 

Die Beobachtungen im I. Vertikal. 

Diese Beobachtungen wurden mit dem Passagen-Instrument der Expedition ausgefÃ¼hr und zwar 

meistens mit zweimaligem Umlegen wÃ¤hren des Ost- und Westdurchgangs, in anderen Fgllen wurde aber 

auch nur z w i s c h e n  Ost- und Westdurchgang umgelegt. Die Libelle blieb stets am Instrument hiingen und 

wurde so hÃ¤ufi als mÃ¶glic abgelesen. Die Ã¼brige Instrumentalfehler sind wo n6thig aus der Gesammtheit 

der Durchgiinge eines Abends ermittelt worden. 

Die beobachteten Sterne und ihre direkt aus dem Fundamentalkatalog entnommenen Orte sind die 

folgenden: 

1883.0 AR Dekl. 
ij Draconis 16h 22m 24:69+61O 46'4j1!09 

Draconis 17 8 27'01 65 51 31-74 

fl Cephei 20 27 37.01 62 36 3 -50  
Cephei 21 15 47-20 62 5 23-99 

Ã Cephei 22 45 31-03 65 3 j 6 -50  

Durch diese Auswahl der Sterne wurde zwar die GrÃ¶ss Y-C+ in einigen FÃ¤lle etwas gr6sser als 

man es wÃ¼nsche mÅ¸sste doch konnten wegen der hellen NÃ¤chte in denen die Beobachtungen gemacht werden 

mussten, keine schwÃ¤chere und dann g~ns t iger  gelegene Sterne ausgewÃ¤hl werden. - 

Scheinbare Orte. 

Die folgenden Tabellen geben die ausgefuhrten Beobachtungen, und zwar zunÃ¤chs diejenigen, bei 

welchen nur einmal umgelegt wurde und sodann die nach der Struve'schen Methode ausgefuhrten; die Be- 

zeichnungen der ersten Kolumne sind die der benutzten FÃ¤den SO dass b, Ib, 118 U. S. W. die festen und die 

Zahlen 30, 50 11. s. w. die beweglichen Fgden bezeichnen. 
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Juli 21. q Draconis. 

Faden 

Ia 

Ib 

Ic  

Id 

Ie 

Ha 

IIb 

I Ic  

IId 

IIe 

l i la  

III'J 

I IIc  

IIId 

l I Ie  

Kr. S. St. 0. 

13h 54'" 20'0 

54 40.0 

55 0-1 

55 20-3. 

55 37'9 

56 40.0 

57 n 

57 21 -3  

57 42.4 

$8 22'0 

58 43'4 

59 4'2 

59 24'3 

59 44'5 

Kr. N. St. 0. 

18h Iom 48'.0 

11 7'7 

I1 29.9 

11 52.0 

12 15-7 

12 58'2 

13 21-4 

13 31'0 

13 44.0 

13 57.9 

14 6-3  

14 28-2 

1 5  '5.7 

15 36-7 

15 58-8 

16 20'8 

16 44-7 

Kr. N. St. W. 

18fa 44'" 4" 3 

44 16.3 

44 36-1 

44 56-4 

4s 25-3 

46 7'6 

46 27.9 

46 48'6 

47 9.2 

47 30-1 

48 9'9 

48 30.1 

48 50.0 

49 I O " 1  

49 30'0 

Juli 24. 9 Cephei. 

Stund.- Wink. 

2h 16m 53'. 3 

16 33.6 

16 11.4 

15 49'3 

15 25-6 

14 43.1 

14 19.9 

14 10-3 

13 57-3 

13 43-6 

13 35.0 

13 13'1 

12 25-6 

12 4'6 

II  42.5 

XI 20'5 

10 56.6 

Kr. S. St. W. 

22h 37'" 34'. 7 

37 57.5 

38 19.2 

38 41'7 

39 5-8 

39 49-0 

40 12.5 

40 22.5 

40 35.0 

40 49.0 

40 57-5 

41 19-5 

42 6-3 

42 26-6 

42 48-7 

43 9'6 

43 32.6 
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Juli 24. a Cephei. 

Faden 

Ia 

l b  

I 
1.1 

Ie 

Ha 

IIb 

75 )  

I Ic  

(75) 

W 

Ire 

l i l a  

l l l h  

IIIc 

n I d  

IIIe 

Kr. X. St. 0, 

18h 51m sos. I 

52 9'9 

52 30'9 

52 51.4 

53 13'5 

53 54'2 

54 '5'7 

54 24.8 

54 36'4 

54 50'4 

54 57-6 

55 18-3 

56 3'1 

56 22-4 

56 43'3 

57 4'4 

57 26-1 

Kr. S. St. 0. 

18h 51111 48'.2 

52 9 '4  

52 29-8 

52 so-0 

53 9" 

53 53'2 

54 '3'7 

54 21.4 

54 34'6 

54 46-6 

54 56-2 

55 18-0 

55 59-2 

56 21-2 

56 42-3 

57 4'0 

24-6 

Kr. S. St.-W. 

23h 33m 14'. 3 

33 35'3 

33 56-4 

34 17.6 

34 39-7 

35 20-7 

35 42-3 

35 51.6 

36 4.0 

36 16-9 

36 25-0 

36 45.7 

37 29-5 

37 48.4 

38 9-1 

38 29-0 

38 50-7 
P 

Mittel 4030' or!26 

Juli 26. U Cephei. 

-- 

Mittel 4" 30' 2'!39 

K. IV* 
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Juli 25. Ã Cephei. 

Kr. S. St. 0. 
2 1 l q m  n*.3 

29 54'3 

30 37.0 
31 19-6 

3' 59.0 

33 32'4 

34 16.7 

34 33'4 

35 1.7 

35 28-3 

35 47'6 
36 36'0 

38 7 -2  

38 57.0 

39 45'3 

40 35'2 
41 22-3 

Kr. N. St. 0. 
16h 1 m 2 4 : ~  

2 11.5 
2 32.8 

3 1 - 2  

3 33'4 

3 51.0 
4 18-5 

4 43'' 
5 18-7 

5 50.0 
6 22-8 

6 51'3 
7 17-2 

Kr. S. St. W. 
18h lern 10;2 

14 44.2 

13  57-8 

13 32'5 

13 5'2 
12 42'3 

11 56.5 

10 46'6 

10 9 -3  

Kr. N. St. W. 

1% i~rn20!7 

'4 34'5 
14 13.2 

13 43'5 
13 14-0 

12 55-5 
12 26-8 

12 2.5 

11 27'5 
10 56-2 

10 24'0 

9 55.0 
9 29'8 

Mai 20. 

Kr. N. St. 0. 
1611 15m 40'0 

15 8-5  

14 11-3 

13 39'5 

13 7.5 

12 45-5 
11 50-5 

10 33'3 
9 52-8 

Kr. S. St.-W. 

Mai 21. 

Kr. S. St. 0. 
16h 15111 52'3 

14 55'0 

'4 29-3 

'3 55.5 
13 17-0 
12 57'2 

12 24.4 

I I  56-3 
11 1 5 - 7  

I 0  42.5 
10 6.; 

9 36-5 

9 11.3 

S Draconis. 

Kr. N. St. W. 

18h om 36.8 

I 26.0 

2 24'8 

2 54'0 

3 27-4 

3 53-8 

4 45.5 
6 2 - 5  

6 42.3 

S Draconis. 
Kr. S. St. W. 

18h o m  54; 5 

1 52'3 

2 19.3 
2 52-8 

3 30'5 

3 50-7 
4 21.5 

4 51.2 

5 29'9 
6 3-1 

6 39.0 
7 10.4 
7 35-8 

log X 

0.01 51382 

1330 

1355 

1373 
1406 

1378 

1339 

1372 

1354 

log X 

O"OI51419 

1394 
1405 

I353 

14'5 

1374 

I353 
1402 
1416 

1376 
1421 

1437 
1385 
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Faden 

Ia 

50 

Ie 

30 

Ic 

20 

Id 

0 

Ie 

Kr. N. St. 0. 

16h im29:o 

2 15-6  

2 37-8 

3 5 '0  

3 36-5 

3 54'5 

4 21.5 

4 47'5 

5 22-4 

5 53'9 

6 25-5 

6 56.5 

7 19'5 

Kr. S. St. 0. 

16h 2m 26'5 

2 50-3 

3 16-8 

3 38-3  

4 4'5 

4 31-8 

4 54'3 

5 '9'5 

5 40-2 

Kr. N. St. W. 

18h 15m 15-9 

14 28-5 

14 7'6 

13 38-9 

10 8 '4  

12 49'6 

12 23-3 

11 57-6 

I 1  22 '2  

I 0  51.6 

10 18-8 

9 49'5 
9 2 - - -  3 3 

Kr. S. St. W. 

18h 15m 54'4 

I j  27'2 

15 1.5 

14 40.0 

14 13'8 

13 46'7 

13 24-6 

12 58-2 

1 2  38.1 

Mai 23. 

Kr. S. St. 0. 

16h i5m 55.0 

14 57'5 

14 31-3 

13 56-0 

13 20.5 

" 59'5 

12 27-8 

11 58-5 

11 18-5 

10 46'6 

I0  10.7 

9 39'3 

9 '4.8 

Juli 17. 

Kr. N. St. 0. 

1611 16m 50;8 

16 21 '2  

15 48.6 

- 
14 52-2 

14 17.2 

13 52'3 

13 21.3 

12 59'0 

& Draconis. 

Kr. S. St. W. 

1811 om 50.0 

1 47.5 

2 14'3 

2 49'2 

3 24.0 

3 45'6 

4 18.1 

4 46-7 

5 2s-0 

5 58-5 

6 34'3 

7 4-8 

7 31.2 

S Draconis. 

Kr. N. St. W. 

18h 1m27:6 

2 1 - 2  

2 31.0 

2 58-5 

3 29-3 

4 0 - 2  

4 25-2 

4 55.0 

5 '9'1 

log X + 1 0 ~  tg Cf 

0- 3636438 

6392 

6393 

645 1 

6393 

6 386 

6442 

64211 

6430 

6376 

6435 

6403 

6444 

Mittel 66O 35' 37';03 

Mittel 66O 35' 39'.'78 

Juli 17. 4 Cephei. 

Faden Kr. S. S t  0, Kr. S. St. W K r .  M. St. 0. Kr. X. St. \V. log X log x + log 4" 8 V' 

Ia 21h 30m 7'. 5 24h ~ r n  57'.0 21h 42"' 17'.8 2311 49m 44'. 3 0'020624j o 3636603 66O 35' 401.'26 

50 30 28-5 1 34'â 41 52-6 50 9.5 621; 6 571 39-70 

Ib 30 j1.0 I I I * ~  41 27.3 50 36-8 6219 6575 31-79 

3" 31 10.0 0 53.O 4' 4.5 SO j8'0 6237 6593 40'0s 

Ic 31 32'5 0 31.5 40 39'5 51 23'5 0243 6599 40.18 

Mittel 66O 35' 401!oo 
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Juli 21. t Draconis. 

Faden 

Ia 

Ib 

50 
Ic 

Faden 
20 

IIIc 
IIIb 
l i l a  

30 
IIe 

50 
IId 

Kr. S. St. 0. 
i6h 1m48!5 

2 13'5 

2 39'5 
3 1.8 

3 27-8 

3 55.0 
4 17'5 

4 43'2 

5 3 - 3  

5 51.5 
7 43'2 

Kr. N. St. 0. 
2 ih  3om 1u.3 

30 35'9 
31 19-2 

32 5.0 

33 3'7 

33 29-9 
33 55'7 
34 16-8 

Kr. S. St. W. 
l8h I5m 13:s 

14 48'7 
14 23'2 
14 1.8 

13 35.6 

13 9.0 
12 46-5 

12 20-3 

12 1-3  
10 13-1 

9 2 2 ' 0  

Kr. X. St. W. 
23h 59"' SI'.? 

59 32.2 

58 49'3 

58 3-7 
57 6-6  
56 38-9 
;6 12-5 

55 51-7 

Kr. N. St. 0. 
16h I 6171 I 2'. 8 

1: 42'5 
15 10-5 

14 43'4 
14 12'1 

'3 41.5 
13 U 'S  

12 45'5 
12 24'0 

10 24.5 

9 30-0 

Juli 24. 

Kr. N. St. W. 
18h om 49'. 5 

I 22 '0  

1 53'3 
2 18.6 

2 52'3 

3 23'5 

3 49'1 
4 18-5 

4 23-3 
6 40.0 

7 34'3 

Kr. S. St. 0. 
2 i h  40m 1os.6 

39 46'6 

38 58'9 
38 8-9 

37 7.0 

36 37'9 
36 8 -4  

35 50-4 

Cephei. 

Kr. S. St. W. 
2311 50m OS.4 

50 22-9 
51 10.6 

52 n 

53 2 - 1  

53 31.6 

53 58-4 

54 19'9 

log X 

0-0150215 

0217 

0208 

0190 

0233 

0197 
0211 

017s 

0195 
0208 

0242 

log%+ log tg d V' 

0.36366 I 8 66O 35' 40'!52 
6620 40.57 

661 1 40'40 

6593 40'08 
6636 40.84 

6645 40-98 

Mittel 66' 35' 4O1.'4l 

log X + log Ig S 

0- 3636431 

6475 

64 39 

6439 
6408 

6455 

6507 
6422 37'12 

Mittel 66O 35' 37'!56 

Die w Ã ¤ h r e n  d e r  ob igen  Beobach tungen  ausgef t ih r ten  Ne igungs -Beobach tungen  ergeben nachstehende 

Resultate: 

Kr. S. Kr. N. 

1883Mai20  -1'23 - o w  
â Draconis - r 23 + os40 

-1-50 + I - 5 0  
- 1-43 +0'80 
- 1-15 
- 1-15 

1883 Mai 21 - 2 . 9  

â Draconis - 2-05 
- 1.55 

- 1 '45 
- 1.80 
-1.90 
-1.58 
- 1-68 

Kr. S. 

1883 Mai 23 + 3 F03 
â Draconis + 2-70 

+ 2-70 + 2-75 
+ 3-50 

+ 3'45 
+ 2-98 
+ 2'68 

Kr. N. 

1883 Juli 17 +o-25  -0-25 
â Draconis + 0-40 - 0.50 

+o-60 -0'75 
+0'70 -0.85 
+0'80 - 1.00 

+om45 - n o  

Kr. S. 

1883 Juli 17 +o?90 

S Draconis 0-00 

0.00 

-0-15  
- 0-25 

- 0.40 

- 0.50 

b Cephei + 2 '00 

+ 2-07 + 2-05 
0'00~ 

0-00 

+ 0'05 

Kr. N. 
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1883 Juli 21 

Draconis 

f Draconis 

Kr. S. Kr. N. 

1883 Juli 24 
.Ã Cephei 

a Cephei 

6 Cephei 

Werden die an jedem Abend und zu jedem 

Kr. S. 

+2?Oj 

+ 1.95 
+ 2-50 

+ 2.50 

+ 2-75 

+ 2-75 

+ 2-65 

4-2-68 

+1"10 

+ 1-30 

+1'35 

+ 1-05 

Kr. N. 

+ 0?20 

+ 0-20 
4-0-40 
+ 0-10 

+ 0'20 

+o-01; 

+ 1-70 

+ I - 7 0  

+ 1-85 

+ 1-90 

+ 2-00 

+ 3-50 

+3-50 

+3-55 

+3'50 

Kr. S. 

1883 Juli 24 + I -9s 
~Cephe i  + 2 ~ 5  

1883 Juli 2; -0'30 

a Cephei -0.30 

-0-25 

-0-25 

s Cephei + I "05 

+ 1-45 

+ 1-50 

+ r 6 s  
+ 1-60 

+ 1.65 

+ r 6 5  

Durchgange gehtirigen Neigungen in den 

Kr..N. 

+ 3 9 5  

+ 3'90 

+3-95 

+ 1-75 

+ 1 - 7 5  

4- 1-70 

+ 2-20 

+2-10 

+ 1-70 
+ 1-65 

+ 1-65 

betreffenden 
Lagen des Instruments zu Mittelwerthen zusammengenommen, so erhÃ¤l man als ftir die einzelnen Durchg~nge 

gÅ¸ltig Neigungen: 

FÃ¼ 7 Draconis Juli 21. - 2P. 19 = - 2'!02 
E Draconis Mai 20. - 0-34 = -0-32 

, 21. - 1-66 = - r 53 

7 23. + 3-31 = + 3-05 

Juli 17. -0.17 = -0.15 

, 21. -0.55 =-0'50 

9 Cephei ,, 24. + I - 2 0  = + n o  

a Cephei ,, 24. +2"27=+ 2-09 

, 25. + 0.75 = + 0.70 

6 Cephei ,, 17. + 0'70 = + 0.64 

,, 24. + 2-60 = 2-40 

, 25. + 1.68 = + 1-54 

Werden die in den letzten Kolumnen der obigen Tabellen gegebenen Werthe von y - 8  resp. y zu 
Mitteln vereinigt, so erhÃ¤l man ftir = V + Korrektionen die in der ersten Zeile der nachfolgenden Zusammen- 

stellung gegebenen Werthe, an welche jetzt noch die Korrektionen wegen Neigung und Azimut des Instrun~ents, 
Uhrgang und endlich wegen einiger erst bei der definitiven Berechnung vorgenommener Deklinationsverbesserungen 

angebracht werden mÅ¸ssen 
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PolhÃ¶h des Pfeilers des Passagen-Instruments. 

D~itum: Mai 20 Mai 21 Mai 23 Juli 17 Juli 21 Juli 17 Juli 24 Juli 2; Juli 21 

Direkte Beobachtg. (rp') = 66O 35' 41'.'56 42'!41 37'!03 39'.'78 4o1.'41 40'!00 37'!56 39'!13 41'.'08 

Corr. W. Neigung: -0.32 -1.53 +3-05 -0.15 -0-50 +oS64 + 2-40 + 1'54 - 2-02 

, , Azimut: 0.00 0.00 0-00 0.00 - 0.22 0'00 -0'22 - 0'22 - 0'22 

, , Uhrgang: 0.00 0.00 0.00 o*oo 0-00 0.00 o"oo 0.00 0-00 

a Cepkei i9- Cephez 5 Drac. 66O 35' 41'.'30 6 C$â‚ 66O 35' 40!'7 I 

,{ - r! = 4O 30' q - ' f=3O 59' 4O. 94 39*81 

Datum : Juli 24 Juli 25 Juli 24 

Direkte Beobachtung (Y') 66' 3 j' 37'!47 39tf96 39'!06 

Corr. W. Neigung: + 2-09 + 0.70 + n o  

, , Azimut: - 0.22 - 0.23 - 0.22 

,, ,, Uhrgang: 0.00 0.00 0.00 rt C&. 66O 35' 39'.'34 

, ,. Verb. Deklin.: 0.00 0-00 0-00 40- 43 -9 < .̂ 660 35' 39"<Ã̂  & <  ̂

17 = 66' 35' 39'!34 40'.'43 66O 35'. 39'!94 MO33 W!@ + @.'G 

Nimmt man aus den Werthen fÅ  ̧9, welche die einzelnen Sterne an den einzelnen Abenden liefern 

fÅ  ̧ jeden der ersteren das Mittel, so erhalt man die folgenden Werthe vom y: 

Aus S Drac. 66O 35' 401!37 j; o!'y 

Ceph. 40-32*0-27 

9 Drac. 38-84 + 0-84 

Ceph. 39-89 * 0.55 

9 Ceph. 39'94 Â 0.84 

wo die angegebenen Fehler die ,,minieren Fehler der MittelLL bedeuten. 

Werden nun wiederum diese Werthe von y nach Massgabe ihrer mittleren Fehler ZU einem Schhss- 

resuhate vereinigt, so findet man als wahrscheinlichsten Werth der geographischen Breite der Station (Pfeiler 

des Passagen-Instruments) aus den siimmtlichen Beobachtungen im I. Vertikal 
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11. Messung von Zenit-Distanzen. 

Die mit dem ~ozÃ¶llige Universal-Instrument angestellten Beobachtungen erstrecken sich auf die 
folgenden 8 Sterne: 

Mittlere AR 1883.0 Mittlere Decl. 1883.0 

l'olaris ih Ijm 5P.88 +88O 41' j'.'qo 

,U l'rsae maj. 10 15 21-35 42 5 14-33 

ilf L'rsae maj. 3 4-95 45 7 58-78 

Ursae maj. 11 39 52-14 48 25 41-11 

d Cygni 19 41 19-12 44 jo 41-35 

y Cygni 20 18 1-80 39 52 ~7.87 

a Cygni 20 37 26-63 44 51 45.68 

V Cygni 20 52 48-71 40 43 1-85 

Aus den dem Fundamental-Katalog entnommenen mittleren Oertern f i r  1883.0 ergeben sich fÃ¼ die 

einzelnen Beobachtungstage die nachfolgenden scheinbaren: 

Polaris. 

1883 April 12 AR = ih ism ~5.~96 r f =  88O 41' iil!oo 

. 15 26.27 10.12 

> T  24 28-52 7-53 

1 27 29.6 5 6-74 

hfai 13 37'65 2-67 

. 16 39'32 I -96 

Y ,  21 43'03 0.78 

Juni 8 57-68 40 9 - 1 7  

Juli 16 16 34-00 57.96 

. 17 34'74 58-06 

p Urs. rnaj. April 22 loh 15m 23'.7 + 4z0 5' W46 

q Frs. maj. l ,  24 1 1  3 7.5 +45 j 5zsj2 

1 7 1 1  27 7'4 53-24 

y L'rs. maj. ,, 22 1 1  39 54.74- 48 25 34-76 

1 1 1 24 54'7 35-15 

d' Cygni Juli 24 19 41 22-7+44 51 2-18 

y Cygni ., 17 20 18 5'44-39 53 13-12 

1 1  7 24 5-5 15-38 

Ã Cygni , 17 20 37 30.34-44 51 59-82 

V 1 24 30.4 52 2-18 

V Cygni ,, 17 20 52 52'4+40 43 16-18 

W Y ,  24 52'5 18-42 

Die AR der SÅ¸dstern sind nur auf CI Sekunde angegeben, da die Beobachtungen immer ganz in der 
Nahe des Meridianes erfolgten und daher eine grtissere Genauigkeit v6llig entbehrt werden kann. 

Die Beobachtungen selbst und die daraus abgeleiteten Polhohen sind in den folgenden Tafeln 

zusammen gestellt: 
K.. V 



Polaris. 
---P- 

-- - 
P- -P.- 

I Wegen Neigung 
Fern- und Run Gemessene 

Datum rOhr- corr igir~e Kreis- Zerlit-Distanz 
lage ablesung 

1883 
April 12 F.O. 1 4 ~  5"' 53!0 ISS0 9'13'!j ^42'56'!j Ansenomm. Zenit-Pkt. 179~52 '  IO'! Hieraus mit dem Mittel der Z 

754Â¡"" + 9?0 9 51.0 9 37'5 42 32'5 . . AR = ih l jm 25!~6 Distanzen von : 
. . d = 8 8 Â ° 4 ~ ' ~ ~ ' ; o  24' 40' 4'.'50 - 23?8 

April 13 F.W. 13 27 14.0 204 33 " - 6  24 42 17'3 Angenomm. Zenit-Pkt. 179~50 '  56'!3 Hieraus mit dem Mittel der 1 

767m.m5 + $3 30 14'0 33 15-1 42 18-8 31 
AR = I" 26;27 Distanzen von: 

V if X 88041' 1 0 ~ 1 2  ~ 4 ~ 4 2 ' 1 0 ' . ' S j  - 24?6 

April 24 F W. 14 7 37'5 204 32 22.7 24 41 7 -2  Angenomm. Zenit-Pkt. 179O jv ~ i ; ~ . ~ ;  Hieraus mit dem Mittel der 
762Y95 + 12?5 10 20-5 32 7.6 40 52-1 Y ?  AR = x h  I;Â 28'. 52 Distanzen von: 

55 rf = 88O41' 7-53 24' 40' 2O1.'20 - 12?2 
1 F.0. 14 16 32.5 1 j j  n 25-1 24 39 50'4 Refr. - - 29 -07 Y = 66 35 39.03 

19 18.0 T I  44'4 39 3 l . I  

F.W. 14 49 6-  j 204 28 3'3 24 36 47'8 

51 15.5 27 43'3 36 27-8 

Angenomm. Zenit- Pkt. 1790 51' 1 jl:j Hieraus mit dem Mittel der 
Y, AR = I" 15"' 28: j 2  Distanzen von: 
T 7 d = 88O 41, 7-:53 38' 59':82 

Refr. - 29-07 = 66 35 39-41 

Angenomm. Zenit-Pkt. 179O 51' ijl!j Hieraus mit dem Mittel der 
7 7  AR = ih I jm 28'.52 Distanzen von: 
T Ã  d = 8S0 41' 7'.'53 24' 35' 47'.'55 

Refr. - 29-07 V =66 35 4040 

F. 0. 15 3 2'5 155 16 53'3 24 34 22.2 Angenomm. Zenit-Pkt. 1790 51' 15"; Hieraus mit dem Mittel der 
6 10.5 17 17.3 33 58.2 77 AR = ih  1;" 28" 52 Distanzen von: 

T ?  8 = 88O41' 7 3 3  24O 33' 36'.'40 

F.W. 15 12 53'5 204 24 33'6 24 33 18-1 Refr. - - 29-07 ,p = C6 35 3s-7% 
16 13.5 24 2 -6  32 47.l 

April 27 F.O. 10 40 14'8 155 25 24.1 24 26 8.9 Angenomm. Zenit-Pkt. 179~51 '  33'!o Hieraus mit dem Mittel der 
76f"'2 + IO?I 43 21.8 24 49'8 26 43-2 W AR = i h ~ j m 2 9 ' . 6 5  Distanzen von: 

- 3.9 l Ã  d = 88O41' 6 ~ 7 4  240 271 6 ~ 9 5  

1 F.W. 46 58.8 204 19 8'6 24 27 35'6 Refr. - 27'75 ,p = 66 35 88.59 
49 25'8 19 33'7 28 0'7 
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Polaris. 
-- , -- - -- -- -- - -- -- 

P-- - - - - - --- - . . - 
Wegen Neigung 

Fern- und Run Gemessene 

Angenomm. Zenit-Plit. 260O 50' 28;o Hieraus mit dem Mittel de r  Zeni 
, AR = ih  15'" 37'.6j Distanzen von: 

<S = 880411 2'.'67 24' 38' 58-83 

Refr. - 28 '05 F=@ 3.5 41-36 

Angenomm. Zenit-Pkt. 269O 50' 2 8 ~ 0  Hieraus mit dem Mittel der  Zeni 
AR 1 9 s "  3 7 ~ 6 5  Distanzen von: 

> d = 88041, 2-67 24' 40' 8 3 5  

Refr. - - 28-10 ,p=66 35 :M-!@ 

Mai 16 F.W. 11 j O  34-5 294 28 15.1 24 37 47'1 Angenomm. Zenit-Pkt. 269O 50' 28':o Hieraus rhit dem Mittel der  Zeni- 

56".'"0 + 1008 53 3'5 28 36-4 38 8.4 ) 
A R  = ih  15" 3~)#,32 Distanzen von : 

38 19-4 
r f  = 88' 41' r:96 

28 47.4 
24' 38' 5 8 ~ 5 1  - 1% 55 28-5 

der Mai 21 F. 0 13 26 32.0 245 7 42.9 24 42 47-1 Angenomm. Zenit-Pkt. 2 6 ~ ) ~  50' 30;o Hieraus mit dem Mittel der  Zenil 
Distanzen von: 

24' 42' 34'.'50 

F.\V. 14 4 50.0 294 31 33.3 24 41 3 -3  Angenomm. Zenit-Pkt. 269O 50' 30'.'0 Hieraus mit dem Mittel der  Zenit 

7 40.0 31 20'2 40 50'2 3 Y 
A R  = 1'' 15" 43'.03 Distanzen von : 

Y t d = 88041' 0 ~ 7 8  24' 39' 58'.'23 
10 16.0 31 7'9 40 37.9 

F. 0. 14 25 59.0 245 11 7'6 24 39 22'4 Refr. 
28 18.0 11 25.1 39 4'9 

30 29-0 11 39'3 38 50.7 

Juni 8 F. 0. 14 40 11.0 245 13 8.9 24 38 n Angenomm. Zenit-Pkt. 269O51' ~o:<o Hieraus mit dem Mittel der  Zenit 

43'""O + I O ? ~  42 3'0 13 26-4 37 39'8 , , AR = I" i jm 57'. 68 Distanzen von: 

Y 8 = 88O40' 5 8 ~ 7  + 2.4 24' 37' 1 I Y97 
43 45'5 13 36-5 37 33'5 

F.W. 14 48 28.0 294 28 2 -6  24 36 52.6 Refr. - 26-74 : %6 80 88-60 
50 1.0 2745 -5  36 35.5 

51 29-5 27 39'3 36 29-3 

F.^V. 15 1 48'5 294 21 37'3 24 34 31'3 Angenomm. Zenit-Pkt. ~ 6 9 ~ 4 7 '  670 Hieraus mit dem Mittel der Zenit 
3 13'0 2 1  50.5 34 14'5 AR = i h ~ j m 5 7 * . 6 8  Distanzen von:  

4 52'0 21 18-2 
il = 88040f 5S1.'17 24' 34' 208.38 34 12.2 

F. 0. 15 8 22.0 245 12 28-6 24 34 37'4 Refr. 

10 7 . 5  12 50.1 34 '5'9 
I1 22.5 12 55.0 34 11'0 



- XXXVI - 

Polaris. 
-... 

I 1 Wegen Neigung - 
Fern- I und Run Gemessene 

Datum rohr- Sternzeit corrisirte Kreis- Zenit-Distanz 

1883 
Juni 8 F. 0. 15Q9m 21m.o 24j0 18' 2jf.14 240 31' 401!4 Angenomm. Zenit-Pkt. 26qa 50' 5';s Hieraus mit dem Mittel der 

74zm.'Â¡9 + I O ? ~  18 47'9 31 17'9 
AR = i b ~ j m j j S . 6 8  

21 23.5 
Distanzen von: 76 

1, 

d = 88O 40' ;8'.17 ~ 4 ~ 3 1 '  21#:57 - 1?6 ,, 
22 41'0 I 8  59'4 3' 6.4 

F.W. 15 26 43'5 294 21 47.1 24 31 41-3 Refr. 

28 44'5 1 21 24.9 31 19.1 
30 1 2 - 5  ' 21 10-1 31 4'3 

F.W. 15 56 10.5 294 I 5 1-8 24 24 16-8 Angenomm. Zenit-Pkt:z69' 50' 45;o Hieraus mit dem Mittel der n 

742-9 + 10?8 $8 56'0 14 25-8 23 40'8 M 
AR = i 61 jmj7 ' .68  Distanzen von: 

T I rf 88040' 58-;17 24O 23' 46723 - 0?8 16 o 11.0 14 6.9 23 21-9 

, F.O. 16 5 25.4 245 26 33'8 24 24 11 .2  Refr. - - 26-90  = 66 35 42-53 
7 3q.0 27 2.1 23 42'9 
9 23.5 2 2 1 - 2  23 23-8 

n F.O. 16 14 50.0 245 26 23-5 24 20 1-8  Angenomm. Zenit Pkt. 269O 46' 25:s Hieraus mit dem Mittel der 76 
742-9 + I O ? ~  16 19'0 26 42.6 '9 42.7 V RR = i b 1 5 " j j ' . j 0  Distanzen von: 

+ 0?4 17 55.0 27 4.1 @ 19 21.2 > I  C! = 88O40- j8;i j  24- 19, 41 :90 

F.W. 16 22 50.0 294 6 40'4 24 20 15.1 Refr. - - 26-6 = 66 35 37-60 

24 55.5 6 6-0  19 40.7 

27 3-0 5 35-3 I9 10-0 

F.0. 26 27'5 16 46.2 22 31 38.8 Angenomm. Zenit- Pkt. 2690 48' 2 5 ~ 0  Hieraus mit dem Mittel der 
28 0.5 16 20.0 32 5.0 Y >  AR = x h  1 6 ~  34*.0 Distanzen von : I 

29 49'0 '5 52.7 32 32.3 7 Ã d = 88O 40' 571.96 220 33' 31'.90 771 

F.W. 36 10.0 292 22 40-1 34 15'1 Refr. - - 24-30 = 66 35 43-36 
39 10.5 23 29-3 3s 4 -3  
4' 24-5 24 0-4 35 35-4 

F.W. 54 23.5 292 20 29-1 34 51.1 Angenomm. Zenit-Pkt. 26q0 451 38"o Hieraus mit dem ~ i t t e l  der 56 15-5 Ig 58-6 34 20-6 n AR I~ 1Cm 34*+74 Distanzen von: 
57 47'0 19 35.6 33 57'6 n I 
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Y c~gni. AR. 2oh lgm 5%. rf = + 39' 53' 13'!12. Zenitpunkt 2690 4 j' 381.'0. 
-- .P -- -. 

I 
-- -- -- - - - -- - - - 

I - - - - - -- -- - - - 

Fernrohr- 
1 Wegen Neigung 1 

Gemessene 1 
D a t u m  1 Sternzeit und Run corrigirte St~~ndcnwinkel 1 lage I ze Mittel 

Kr eisablesu ng Zenit - Distanz 

1883 Juli  17 

762-6 + 12?6 

+ 5?4 z,, = 26O 41' 57'.'58 

Refr. + 29-84 

8 = 3 9  53 13-12 

AR. 20'' 1 8 ~  5': j. rf = + 39O 53' I j1!36. Zenitpunkt 269O 44' o!'o. 

I 
296' 26'56!'2 1 26'42' j6!2 - 6"' 33S0 , 26'4I1j9'!2 1 I - 

I 
I 26 24'0 42 24.0 - 4 8.0 61 - 2  

25 56-8 41 56-8 - 1 34'0 53.5 - Zo = 26O 41' 55'!93 

Refr. + 29-59 

6 ~ 3 9  53 15'36 

1883 Juli  24 
7 6 1 ~ . ~ 0  + 12?2 

+ 5-6  

Juli 17. . . . . 66O 3 j1 40'!54 

Juli 24..  . . . 66 35 40.88 

Aus y Cygni y = 6G0 35' 4Uf!71 

,U Ursae maj. AR. 10" 15"' 23?7. d = + 4z0 5' 8'!46. Zenitpunkt 179' 50' 56':o. 

I 

1883 April 22 F. 0. 10'' grn ^.o 

77gm."4 + 9.5 10 28-0 

ZÃ = 24' 30' 2'!35 

Refr. + 30.18 
d = 4 2  5 8'46 

Ursae maj. AR. I 1'' j4':7. 0' = 48' 25' 34'!70. Zenitpunkt 179' 50' 56'!o. 

1883 April 22 F. W. 11'~ 311n I: j 

778".Â¡ + 1 I ?3 C 34 55'5 

- (T= 48 25 34-70 

a, = 660 So' 40'!99 

18' 9' 44" j j 



- XXXVIII - 

y Uraae maj. AR. I r h  391n s45?. J =  4- 48O 25' 3s1!20. Zenitpunkt 179O 51' 16'!o. 
- - - -- - - PP - P - - - - - P- . - - -- - - --- P 

- - - -  
P - 

P- -- --.P 
P - -- - - -- 

P I 
W e ~ n  Seiqiing 

Fern1 olir- Gemessene 
D a t u m  Sternzeit und Run liorriqirte Stundenwinkel Z, Mittel Zenit - Distanz 

I 
lag e Krei-able-ung 

1883 April 24 F. 0. 
7 6 3Ymo + 9?9 

- 10?-^ 
F. W. 

tii Ursae maj. 

1!-'%3 April 24 F. 0. 
763rnni2 + 10?2 

1883 April 27 F. 0. 
j63m.m2 + IO?I 

- 4?6 
F. W. 

Ã Cygni. 

1883 Juli 17 F. 0. 
76zm.'Â¡ + 12?7 

+ 4% 

F. ̂T. 

I I" 26" 43: 5 

28 54.0 

I I 36111 219: o 

39 29'5 
42 26.0 

44 56.5 

l l h  16'5 
3 

54 54.0 

AR.  11" 

10" ^'I1 22'0 

54 4 2 - 5  

1 0 ~ ~  :,Qm 28:o 

I I  2 6 - 5  

4 2 - - -  3 3 

6 22.0 

l l h  , , m . s -  
3 . 3  

1; 48'0 

Zo = 18' î". 
Refr. +- 2wt 

CF = 48 25 35,: 

April 2 2 . .  . . 66O 35' 40'!99 

April 24. .  . . 66 3; 39'33 

Aus L'rsae maj. I[ = Go 35' 401!16 

April 24. . . . 660 35' 401!1 5 

April 27..  . . 66 35 39'50 

Aus tp Ursae maj. (n = 66O 35' 39'!83 



- XXXIX - 

- a Cygni. AR. 20h 37m 30Â¥'4 o'= + 440 53' 2 ~ 1 8 .  - Zenitpunkt 26q0 44' or:o. 
I 7-======--=----r. L - ---- .- - - - - - -V 1 Fernrohr- ' I Wegen Neigung Gemeisene 

D a t u m  i Sternzeit und Run koirigirte 
lage Stiinden\\ iiilicl 

Kreisablesung Zenit- Distanz - 

1883 Juli 24 

76im.'"4 +12Â¡ 

Juli 17. .... 66Â°35140vi 

Juli 24.. , . . 66 35 40.33 

Aus a Cygni I, = Mo 35' 401.93 

V Cygni. AR. 20" 52In 52?4. (J'= + 40Â 43' 16Y20. Zet~tt i i~nli t  269' 45' 38'.'o. 

I 1 h m  1883 Juli 17 ; F. W. 20 46 54" j I 243' 52' 53'!8 25' 52 '44:~  - 5"' 57'9 25' 51' 56% 25O 51' 56'!4 

AR. 20" 52"' 52: 5. d = + 40Â 43' 18'!46. Zenitpunkt 2690 44' 40'.'0. 

1883 Juli 24 

76im."4 + 12?1 

+ 4 - 8  

Z,, = 250 51' 2!!60 

Refr. 4-28.4 
d = 40 41 18.46 

Juli 17 ..... 6b035'41?31 

Juli 24. .  . . . 66 35 39-50 

Aus v Cygni if = Mo 35' 40'.'41 

AR. l9'l 41m 22:;. ,J =: + 44O 51' 2 ~ 1 8 .  Zenitpunkt 269O 44' of!o. rf Cygni. 

F.W. 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~  24j0j8'36'!3 2i045'23'!7 - ern3582 

37 46 '5  59 23'4 44 30'6 - 3 36'2 

40 1 . 3  59 42'3 4 4 ' 7 ' 7  - I 21'2 

1883 Juli 17 
7 6 1 Y 2  + 12?2 

1 +6?3  



B e s t i m m u n g e n  d e s  Z e n i t p u n k t e s .  
1883 Datum Objekt Zenitpunkt Bemerkungen. 1883 Datum Objekt Zenitpunkt Bemerkungen. 

April 4 Mgn.Mire 179' 50' 3'!6 Wohl nur bis April IZ gultig! Juni 26 Mire @ 269' 48' r9'!o Gilt fur @ 26t27. 
I 

- 15 - - 50 56.3 Juli I - 3 48 24.0 

- 16 - - 50 54' 5 G I I ~  fur @ R 23/4-2514 - 8 - @  48 32.0 Vor d. Beob. Instr. Aufst. corr. 

- 23 - - 51 15.5 - 8 - 2  8 29.0 
- 26 Mire 0 179' 51' 36'!0 - 8 - 2  48 24-0 

- 27 hfgn.hlire 51 33.3 - 1 5  - 3  48 31.0 

- 27 Mire 51 29.0 - 16 - 3 48 25 'O  Fur  Ables. am 16.17 beobachtet 
Nach d. Beob. Kreis gedreht 

- 2 8  - 0  49 I 1.0 Am z9. April die Stahlplatte entfernt. I 7  - K )  45 38'0 Fur  alle Beob. seit Juli 16 D. 

- 28 

- 29 
- 30 

Mai 13 

- 14 

- 15 

- 19 

- 23 

- 24 
- 26 

- 27 

- 27 

- 27 

- 30 

- 31 
Juni 2 

49 "'7 
50 41'0 

50 35.0 
50 29'0 

50 25-0 

50 27-0 

50 30.0 Bis Mai 21 incl. sicher Mai 2 2 ?  

49 32'0 Mai 24 21" 1nstr.-Aufst. Coii. 

50 6-0  

49 55.0 Bis Mai 26 incl. 

50 16 '0 Nach d. Beob. Instr. Aufst. corr. 

51 18'0 

51 18 '0 Nach d. Beob. Kast. Å¸be d. Instr. gesch. 

51 10-0 

51 13-0 

51 15.0 

2 4  - @  45 37 "0 Vor d. Beob. Axe umgelegt. 
Nach d. Beob. Kreis gedreht. 

Aug. 5 - D 43 59.0 
- 6 - B  44 32'0 

- 6 - 2  44 33"' 

- 1 3  - @  44 36'0 Aug. 16 Oberth. d. Instr. abgenommen. 

- 17 - @ 359 44 19.0 
- 18 - g )  44 19.0 

- 1 8  - g )  44 9'0 

- 18 - g )  44 11'0 

- 1 8  - @  43 59.0 

Sept. 4 - @ 43 46.0 

- 4 - B  43 46'0 

- 4 - 6 9  43 48.0 

- 4 - 6 3  43 43"' 

- 4 -63 43 42.0 

- 4 - @  43 48.0 

- 4 - D  51 10'0 F 4 - 6 3  43 46'0 
Dazwischen Kreis mehrfach gedreht. 

- 9 - 0  47 28.0 - 4 - @  43 46'0 
- 1 0  - 0  - 4 - @  43 46.0 

47 2 9 0  Dazwischen Kreis gedreht. 
- I1 - @ 47 48.0 - 4 - @  43 44.0 

- I1 - @ 47 41.0 - 4 - â ‚  43 48.0 
48 I7 .o Dazgihe; Instr. zu Horizont.-Mess. - I1 - @ - 4 - @  43 46-0 

12 - @ 47 49'0 Nach d. Beob. Kast. Ã¼be d.Instr.gescli. - 4 - 0 43 46.0 

- 2 2  - 0  47 59.0 - 4 - @  43 47.0 

2 S  - 8  47 57.0 Vor d. Beob. Instr. Aufst. COIT. 

Stellt man aus diesen Tabellen die resultirenden Polhtihen nach Stern und Beobachtungstag zusammen, 

so erhtilt man: 

f> Anz. d. Satze 
Polaris 1883 April 12+66O 35' 42'.'12 I 

Ã ˆ  

Juni 

Juli 

Juli 17 43'39 2 
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i / ;  Urs. rnaj. April 24 + 660 35' 4 0 -  15 

7 37 39'50 
y Urs. rnaj. April 2 2  66 35 4 0 . 9 9  

7 24 39" 33 
,U Urs. rnaj. April 22 66 3; 40-99  

if Cygni Juli 24 66 3; 38 .55  
a Cygni Juli 17 66 35 40.12 

7 24 40 .33  
V Cygni Juli I; 66 3; 41-31 

7 7  24 39" 50 
y Cygni Juli 17 66 35 4 0 -  54 

7 24 40.88 

Hieraus also fÃ¼ die Beobachtungen mit dem Universal-Instrument mit RÃ¼cksich auf die durch die 

Anzahl der SÃ¤tz angedeuteten Gewichte: 

Aus Polarisbeob. = 66O 3;' 4o1.'3S 

Aus Siidsternbeob. = + C6 3; 40-1 2 

Irn Mittel ,p = + 66 3o 40-20 

Reduzirt man diesen Werth von y auf den Ort des Passagen-Instruments mit den aus beigegebenen 

Situationsplane zu entnehmenden Elementen (Pf. d. Passag.-Instr. nÃ¶rdlic vom Pf. des Universal-Instruments 

um 22-om}, so erhalt man als PolhÃ¶h fur den letzteren 

Die Beobachtungen in1 I. Vertikale ergaben: 

Diese beiden Werthe zeigen eine immerhin noch betrÃ¤chtlich Differenz, welche aber ihren Grund 

weder in der Biegullg des Fernrohres des Universal-Instrumentes, noch in einer unrichtigen Annahme der 

R e f r a l ~ t i o i ~ s - K o n s t ~ ~ ~ ~ ~  haben kann, da beide Fehlerquellen durch die Methode der Beobachtung mit dem 
Universal-Instrument elinlinirt sind. Die Biegung ist, wie auch schon aus den vorstehenden Beobachtungen 

hervorgeht nur eille geringe; ganz in Ubereinstimmung mit dem frÃ¼he bei der Benutzung des Universal- 

Instruments zu Zwecken der Vernlessung des Grossherzogth~~ms Mecklenburg gefundenen Werthe von nur 

0 , " ~  im Horizont. 

Die Abweichung der beiden obigen Werthe von dtirfte ihren Grund wohl in der Verschiedenheit 

der Methode selbst in nicht ganz vollst~ndig erzielter Eliminirung der Theilungsfehler des Ver- 

tikal-Kreises haben, da bei der Beobachtung der SÅ¸dstern einige Stellungen des Kreises Ã¼bergange wurden. 



Bestimmung der geographischen LÃ¤nge 

Aus Chronometer-Uebertragung. 

Wegen der an den magnetischen Termintagen angestrebten Gleichzeitigkeit der Beobachtungen an 

allen an dem internationalen Unternehmen mitwirkenden Stationen, war es wiinschenswerth sofort nach 

Ankunft, wenigstens vor den ersten Termin-Beobachtungen eine Langen-Bestimmung so gut immer mÃ¶glic 

zu erhalten; andererseits sollte dann aber auch die so gefundene Liinge um Verwechselungen zu vermeiden 
allen anderen Termin-Beobachtungen zu Grunde liegen. FÅ¸ eine solche Bestimmung war unsere Station 

sehr ungÃ¼nsti gelegen, da auf der Fahrt dahin, und die erste L~ngen-Bestimmuag konnte nur durch 

Chronometer-Ubertragung erlangt werden, keinerlei LÃ¤ngen-Bestimmun oder anderweitige Kontrole fÃ¼ den 
Gang der Chronometer zu erlangen war. 

So blieb denn nichts anderes Ã¼bri als einen 6cjtÃ¤gige Zeitraum, so lange dauerte die uberfahfl. 

allein auf Grund der in Hamburg abgeleiteten Gangformeln zu bestimmen, dabei ist zu erwÃ¤hnen dass fÃ¼ 

zwei Instrumente ausftihrliche Gangformeln nicht zu Gebote standen, so dass dieselben nur ein sehr geringes 
Gewicht bei der Ableitung des Endresultates erhalten konnten. 

Ein Chronometer Ã¤ndert in Folge des Seeganges seinen tÃ¤gliche Gang ganz bedeutend, und da eine 

Bestimmung des Seeganges der Chronometer nicht erzielt werden konnte muss auch dieses Instrument mit 
geringem Gewichte eingefihrt werden. 

Die sofort auf der Station aus den Gangformeln, resp. GÃ¤nge der Chronometer wie sie in Hamburg 
erhalten worden waren und aus drei an der Station in den Tagen ~ u g u s t  23 und 24 und September 4 

erlangten Zeitbestimmungen instruktionsgemÃ¤s abgeleitete Lgnge der Station ergab damals den Weflh 

4" %F" 55^4 
westlich von Greenwich. 

In diesen Werth hatte sich leider ein bei der Berechnung der Zeitbestimrnungen vom 23. und 24. August 

durch EinfÃ¼hrun einer ungenau angenommenen Breite begangener Fehler eingeschlichen, der erst spÃ¤te 
entdeckt wurde. 

Es kann daher hier von der ausfÃ¼hrliche Mittheilung der dort gef~hr ten Rechnung abgesehen werden 
und mag daher sogleich die auf Grund der sicheren Daten nachtrgglich durchgef~hrte ~Ã¤n~en-Bestimm^ 
hier ihren Platz finden. 

Die aus den Untersuchungen auf Abtheilung IV der Seewarte in Hamburg abgeleiteten (jangformeln 
oder GÃ¤ng waren die folgenden: 

Chronometer: Formel: 
Mzt. Kutter No. 20 (E) g = + 0-07 -- o! 1845 (t - 10') + oÃ‡.009 (t - lo0J2 
hfzt. BrÃ¶ckin No. 285 (D) g = + 0-42 4 0-1787 (t - loO) - 0-0090 (t - ro0)2 
Mzt. , NO. 820 (C) g = + 3-68 - 0.0833 (t - ioO) + 0.0085 (t - io0)2 
Stzt.*) ,. No. 533 (B) g =  - 0.3 gew.fGr +- 13' C ( - 0 .31  dir r4?1 1. -0 .8  ,, ,, 20' C 1 - 0.75 ,, 17?5 [ 

Stzt.*) ,, No. 692 (A) g = + o a 2  ver. ,, t t O  C J , + 40.2 0 . 3  ,, ~1 

9 20?0 t '  - 1 .  r Auf Grund dieser Daten wurde die in nachstehender Tabelle aufgefÃ¼hrt Ldngen-Bestimmung #emac"" 

Die Vertheilung der Gewichte konnte nur nach den oben angegebenen Prinzipien und ~ u r d e ~  die 
~ ~ h r e n d  der Uberfahrt gemachten Vergleichungen, und ihre gegenseitige Ubereinstimmung i11 den da t iven  
GBngen noch hinzugezogen. 

*) NachtrÃ¤glic abgeleitete Ginge aus dem gesammten Beobachtungsmaterial. 



Langenbestimmung durch Chronometer-abertragung. 
1882 

Stand der Chronometer gegen 
Greenw. Zeit . . . . . . . . . am Juni 27 

Nach der mitgegebenen Formel 
berechneter Standgegen Greenw. 
Zeit. . . . . . . . . . . . . . ,, Septbr. 4 

Beobachteter Stand gegen mittlere 
Ortszeit . . . . . . . . . . . . ,, Septbr. 4 

Beobachteter Stand gegen mittlere 
Ortszeit . . . . . . . . . . . . ., Aug. 23 

Hieraus txglicher Gang (Septbr. 4 - Aug. 23) 

Gesammtgang von Juni 27 - September 4 . . 
G" - - 
69 X G" = 

Summe der durch die Temparatur-Schwan- 
kungen veranlassten Gangiinderung . . . . 

Mittel aus Go (Juni) und Go (September) . . . 

Summe der Temparatur-Ã„nderunge . . . . . -0 o 18-8 -0 o 3 .3  + o o 18-3 - - 
Gesammtgang von Juni 27 bis September 4 . . + o  o 9 - 4  + 0 4 40'7 - 0  o 14.9 - t (o  2 34.0) - 0  o 16.5 
Berechneter Stand der Chronometer gegen 

Greenwicher Zeit am September 4 . . . . . - 0  o 4.9 + O  7 8 . 6  -0 38 10.6 + 3 57 42.2 + 4  1 5  47.7 
Beobachteter Stand der Chronometer gegen 

Ortszeit am September 4 . . . . . . . . . - 4  29 19'0 - 4  21 3 2 ' 0  - 5  8 46-4 - 0  32 59'5 - 0  14 4 . 0  
Langendifferenz = - 4  29 14.1 - 4 28 40.6 - 4 30 29.8 - 4 80 41.7 - 4  29 61-7 

Es ergaben sich fÃ¼ die 5 Chronometer rund die Zahlen 

E = 4 ,  C=4,  D = z ,  A = I  u n d B = i  
als Gewichtsnormen. 

Lssst man die gefundenen Werthe in dieser Weise auf das Mittel einwirken, so erhiilt man als solches aus 

Eine Ableitung der LÃ¤ng aus der Chronometer-Ubertragung auf der Ruckreise muss leider ganz 

unterlassen werden. 

Das Chronometer E hatte als Schiffs-Chronometer wÃ¤hren der ganzen Hinfahrt keinerlei Kontrole, 

ebenso waren die Chronometer B und C bis zum letzten Moment im Gebrauch darum keine Gangableitung 

mÃ¶glich Das Chronometer A zeigte auf der Station einen ziemlich unregelmÃ¤ssige Gang, so dass nur D 
wÃ¼rd Ã¼bri geblieben sein, welches aber wiederum wegen der VerÃ¤nderlichkei seines Ganges zur See nur 

geringen Werth gehabt hÃ¤tte - Auch ist, wenn man die Willktirlichkeir, die sich bei der Ableitung obigen 

Resultates nicht ganz umgehen liess in RÃ¼cksich zieht, Å¸berhaup einer auf diesem Wege erlangten Bestimmung 

der LÃ¤ngendifl'eren unter den hier obwaltenden UmstÃ¤nde nur eine sehr geringe Zuverlfissigkeit zuzuschreiben. 

Wenn nun auch die an Ort und Stelle benutzte LÃ¤ng einen ziemlich bedeutenden Fehler gegen die 

wahre zeigt, so ist doch die letztere durch Beobachtungen von Mond-Kulminationen und Sternbedeckungen so 
K. VI* 



genau als hierdurch mÃ¶glic bestimmt worden, und werden diese beiden Methoden fÃ¼ das endgÅ¸ltig Resultat 

vornehmlich massgebend sein. wiihrend die Chroiion~eter-Uebsrtragung mit nur  g e r i n ~ m  Gewicht dasselbe 

beeinflussen kann. - 
Lange aus Mond-Kulminationen. 

Zur Bestimmung der LÃ¤ngen-Differen Curnberland und Greenwich auf diesem Wege wurden mit dem 

Passagen-Instrumente der Expedition im Ganzen an 23 Abenden Mond und Mondsterne beobachtet und 
zwar 16 Mal der erste Rand und 7 Mal der zweite Rand des Mondes. - Die dem Monde i m  Parallel voran- 

gehenden und nachfolgenden Sterne wurden aus dem Berliner Jahrbuch, dem Nautikal-Almanach (die dort 
gegebenen Mondsterne} und in einigen FÃ¤lle auch aus der Connaissance d. Tpt. entnommen. Doch sind die 

Positionen fÃ¼ die Ableitung des Mondcentrums, da korrespondirende Beobachtungen trotz eines in den ,,Astr. 

"Nachr." (siehe Art. N. No. 2607) erlassenen Aufrufes nur in Ã¤ussers beschrankter Zahl vorliegen, alle auf den 
Fundamental-Katalog der Astronomischen Gesellschaft bezogen. 

Die zur Ableitung der LÃ¤ng benutzten Rectascensionen des Mondcentrums bei der Kulmination in 

Greenwich wurden unter ZuhÃ¼lfenahm der gÃ¼tigs zur VerfÃ¼gun gestellten Korrektionen {Newcornb 1876), wie 

sie bei der Berechnung der LÃ¤ng fÃ¼ die Venus-Expedition 1882 angenommen wurden, aus den Tafelwerthen 

geleitet. Die beobachteten Kulminationen des Mondes und der Mondsterne finden sich in der  folgenden Zu- 
sammenstellung. Die dort gegebenen Daten sind aus den Kolumnen-Uberschriften ersichtlich. Die gegebene 

AR des Mondcentrums ist im Allgemeinen das Mittel aus den AR der Sterne vermehrt, u m  die Differenz 

AR Mond -AR Stern, wo die Sterne aber unsymmetrisch liegen, noch wenn nÃ¶thi korrigirt wegen Uhrgang. 

- -- 
Beobachtungen von Mond und Mondsternen. 

- -  - - - - - - - -- -----H= 

I I 
Differenz 

Kreis- Kats- AR und AR des C Cen- AR ff Centrum Differenz 

Dtlrc,, gangsz eit trums und der in Greenmich AR Kingua Gefundene 
Datum 

lage Stern 
log 

des Sterne (+ Corr. New-  -AR (? Green- log var' I"' Lange 

~~ondha l , ,me  s5ers bezog. anf.F. Kat. colnb. 1876) 
- -- - -- -- - -- - - - -- --- - - P P P - - - - - - - - P 

Septbr. 29 Kr. 0. 19 Ariet. X. A. + 6311129':4~ 2" 611141':j6 
27 Ariet. X. A. + 4; 45-00 2 24 26-33 

I! Arlet. F. C. + j 14-27 3 4 57-54 

C I1 (I 11-22) 3 9 0-11 2" j7m28~94 

~ ' T a u r i  N.  A. - 4 18-28 3 14 29-49 

Å¸ktob 19 Kr.W. (e Sagitt.) X, A. + I I 37-72 19 34 n o  

C l ( 1  8-79) K) 46 47-86 19 36 3'15 

p Sagitt. Y. A. - 5 39-92 19 jI 18-99 
n2 Capr. F. C, -- 25 54-78 20 1 I 33-98 
ÃŸ2Capr C. T. - 28 47.26 20 14 26'46 

Oktob. 20 Kr.W. p Sagitt. X. A. + 51 36-65 20 ji 18-97 

:t Aquil. F. C. + 37 39-36 20 ; 16-24 
aa capr.  F. C + 31 21.68 20 1 1  33-97 

ÃŸ2Capr C. T. + 28 29-14 20 14 26.45 

<n (I 8-38) 20 44 4-19 20 33 23-07 

pAquar.  N. A. - 3 25-39 20 46 20'91 
~ A q u a r .  N.A.'-20 18-03 21 3 13-73 

Oktoh. 22 Kr. 0. Ã Aquar. F. C. + 71 32-84 21 25 24.53 

Ã Aqui. F. C. 4- 26 17-17 23 10 40-37 

(t I (I 8-55) 22 38 6-05 22 27 24 69 

i9Aquar. F. C. - 9 34.05 22 46 31-57 
Aquar. Y. A. -31 K)-33 23 8 16-90 
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Beobachtungen von Mond und Mondsteinen. 
-- ----- --P 

I I -- 

Differenz , ~ ~ t ~ -  AR C-Stern und AR des C Cen- AR (- Centrum Differenz 
Kreis- I 

Datum Stern lrums und der in Greenwich AR ff Kingua Gefundene 
lage log 

des Sterne . (+ Corr. New- -ARG Green- log var' In LÃ¤ng 
Mo,,dl,alb,,,essers bezog. anf. F-Kat. comb. 1876) wi C h 

1882 I I 

Oktob. 26 Kr. 0. Ã Ariet. F. G. 37"" 4': 16 2'1 onl 36% 

19 Ariet. N A. + 3 0  58-21 2 6 41'90 
f c e t i  F.C. + 1 j  43-57 2 21 57'88 

C 11 ( I  11-56) 2 36 28-96 21124'* 50?08 nm 3 8 9 8  0-41410 4h 29m 20s4 

n Ariet. N. A. - j 6 - 9 0  2 42 47-45 
t Ariet. N.A. - 14 52-26 2 52 33-12 

Kovbr. 21 Kr. W. 

Novbr. 22 Kr.W. 

Novbr. 2 3  Kr. 0. 

Novbr. 28 Kr. 0. 

Dezbr. 16 Kr.W. 

Dezbr. 17 Kr.W. 

y Pegas. F. C. + 57 49-83 o 7 13-92 

nPisc. N.A. + S O  27-99 o 14 35-82 

ifP'isc. F. C. + 2 0  25.65 0 42 38'05 

E Pisc. F. C + 8 10.18 o 56 53.66 

C 1 ('1 9 '21) I 6 13-04 

7 Pisc. F. C. - 20 10'93 I 25 14-97 

qPisc. F.C. + 3 9  -7 I 25 14-96 
ÃŸAriet F. C. + 16 19.15 I 48 12-40 

Ã Ariet. F. C. + 3 55'19 2 o 36' iS 

G I (1 10'41) 2 5 4:!'00 

Ã Ariet. F. C. + 65 15-47 2 o 36- 58 

f'JCeti F. C. + 4 3  54.00 2 21 38-02 

Ã § c e t  F.C. + 9  40'42 2 36 11-53 
G I (1 11-33) 3 7 3 -3+  

yGernin. F. C. i- 40 '5'02 6 30 58-90 

5 Gemin. F. C. + 32 28-74 6 38 4;-02 

Q I1 ([ 7-80) 7 10 6-05 

$Gernin. F. C. - 1 55-82 7 13 9 -69  

Jl Gen~in. F. C. + 54 17-45 7 1 I 23- 73 
&Gernin. F. C. + 52 31-47 7 13 9 -73  

C 11 (1 5-79) 8 4 35.40 

Ã Cancri F. C. -- 4 30.26 8 10 11-47 

7 Cancri F.C. -20  16-58 8 25 57-75 

Aquar. F. C. -k 22 50'75 20 41 20.21 

~ A q u a r .  F. C. -k 0 57'70 2 0  3 12.98 

C I (1 7-86)  21 5 18-39 

Ã Aquar. F. C. -21 13-49 21 25 23-87 

~ A q u a r .  N. A. - 27 21-79 21 31 31'28 

Aquar. F. C. -k 25 19'38 22 29 20-8: 

LAquar. F. C. 4- 8 9 -48  E 46 30.89 

e I 1.1 7-0 '1  22 55 47-31 

y Pisc. F. G. - 16 26-16 22 I I 6 -49  

X Pisc. F .  C. - 26 16'35 22 20 56-62 

V pisc. F. C .  -i- 38 21 ' 3 l  23 11 6 47 

X Pisc. F. C. + 2 8  31'29 23 20 56-61 

22 %C. N. A. + 3 28-78 33 5 59-23 

C I (1 7 '23) 23 50 35-20 

$Pisc. P. C. - 53 9'69 0 42 37-84 

26-30 n 15-70 0'40015 

??(+ 1.00) , (Zweifel- 
iafte Beob- 

aclitunn da 
ein ~ e h l e r  

sehr wahr- 
scheinlich.) 



Differeiu AR des G Cen- AR Centriim Differenz 
K a t -  AR 'lnd t Ã £ Ã  und de r  in Green-vicli AR Q Kingua log yar. 

Gefundene 
Kreis- 

Datum Stern Durcligangs-:eit log Sterne (+ Corr. New- -ARG Green- 
Lange 

lage des 
bezog. anf. F. Kat. comb. 1876) wich 

Mondlialbmessers 
- -- -- - --- - --P - .- -P - -- 

- 
- -P- I 

I 

1882. 
Decbr .18 Kr.W. JPisc .  F C .  + 2 m 2 ~ ' ; j j  L oh 4zm 3 7 3 2  

C I I 7-92) o 46 7-26 oll 35m 38:64 1om 28s62 0.36809 4h 29m 19?3 

Decbr. 30 Kr. 0. uLeonis  F. C. 4 29 52-67 11 1 j 7-44 
Ã Leonis F. C. + V43 11 30 58-68 

C 11 (1  1-18) 11 43 58-90 11 35 25-32 8 33-58 0-28022 4 29 23'4 

JVirg.  F.C. -64 43-16 1 2  49 43-27 
1883. 

Januar 13 Kr.W. v. Pisc. F. C. + I T  57.50 23 20 56-32 
C I (I 7'60) 23 34 1 -33  23 23 35-87 10 25-45 0.36590 4 29 1 9 ' ~  

Januar 18 Kr.W. -i.Tauri F. C .  +26  24-89 3 54 13-78 

J l T a u r i  F.C.  + 4 25-16 4 16 13-31 
C I (I 9-98)  4 21 48-50 4 10 39-03 1 1  9'47 0.39539 4 2 Q  

reTauri F. C .  - 8 36-06 4 29 q . 5 2  
rTaur i  F.C. - 14 37.11 4 35 15'60 

Kehruar 17 Kr. 0. y t icmin. F. C. + 25 58-55 6 j0 59-43 

Ã Gemin. F. C. + 2 0  11-29 6 36 46-41 

C 1 ( I  7-24} 6 58 5-13 6 47 41-96 10 23-17 0.36451 4 29 13" 

K i e m i n .  F.C. - 14 26-54 7 I I  3.52 

8 Gernin. F. C. - 16 12-76 7 13 I O - ; ~  



Die so gefundenen LÃ¤nge zusammengestellt nach Mond-Rand sind also: 

Lsnge aus Mond I Abweichun 
vom ~ i t t e F  
- 0.2 

- 0 '2  

+ 5 - 8  
- 0.2 

- 0 '2  

- 0 '2  

+ 2-8 

- 2 - 0  

+ 0 - 4  
- 1 '4  

- 1'4 

- 6.2 

- 3'2 

+ 5 - 2  

+ 1-0 

Quadr. der 
Abweichung 

OS. 04 

0.04 

33-64 
0.04 

0.04 

0'04 

7-84 
4'00 

0.16 

I '96 

I .96 

38-44 
10'24 

27 -04 

I "CO 

L&nge aus Mond I1 Abweichung 
vom Mittel 

+ 1.7 

+ 1 '7  

+ 0 - 5  
- 2 - 5  

- 1-3 

+ 2'9 
- 3'1 

Quadr. der 
Abweichung 

2: 89 
2-89 

0 - 2 5  

6-26 
I "69 

8-41 
9-61 

4h 29m 22: 11 
Mittlerer Fehler einer Beobachtung m = 4: 2.3 

Y ,  , des Mittels r = 4: 0-9.  

Mittlerer Fehler einer Beobachtung m = j: 3t0 

Ã , des Mittels r = + 0-8  

Es ist also der aus den Tafeln des N. A. entnommene Mondradius fÅ  ̧die Beobachtungen am Passagen- 

Instrument der Expedition als zu klein anzusehen, wie sich ja auch nach der geringen Oeffnung des Instruments 

erwarten liess. Nimmt man trotz der verschiedenen Anzahl der Culminationen bei R. I. und R. 11. doch das 

Mittel, so erhÃ¤l man fur die LÃ¤ng der Station den Werth: 
4h 29m 20!26. 

Vereinigt man die beiden Wertlie jedoch nach Maassgabe ihrer mittleren Fehler, so erhÃ¤l man: 

22-11 X 8 +  1 8 ' 4 0 x 9  
4h 29"' + I7 

gleich 411 29m 2V.16 mit einem mittleren Fehler von nahe j: o'.~. 

Dieser letzte Wert11 wird im weiteren Verlaufe der Rechnung verwendet werden. 

Lange aus Sternbedeckungen. 

Eine dritte Methode zur Langenbestimmung gab die Beobachtung von Sternbedeckungen ab. - Leider 

ist deren Anzahl nur eine sehr geringe gewesen. Es konnten im Ganzen 5 Bedeckungen beobachtet werden, 

von denen aber auch noch eine durch ihre Ã¤ussers ungiinstige Lage von vornherein ausgeschlossen werden 

musste, eine zweite wurde dadurch unbrauchbar, dass wahrscheinlich ein falsches Chronometer notirt wurde, 
denn ihre Reduktion ergiebt einen um mehrere Minuten abweichenden Werth. Es bleiben daher nur noch 

die folgenden drei Bedeckungen zur Ermittelung der LÃ¤ng tibrig. Auch zu diesen ist zu bemerken, dass sie 

unter verhÃ¤ltnissrnÃ¤ss unefinstigen Umstgnden angestellt wurden, und es daher nicht zu verwundern ist, wenn 

ihre Resultate untereinander stark abweichen. -- 

Es sind die erwÃ¤hnte Bedeckungen die folgenden: 
I. 1882 Dezember 18. Eintritt J Piscium. 

Nach Chron. D. 911 381" 41'.3 mittl. Zeit. 
Stand d. Chron. - 5 8 58.9 geg. mittl. Ortszeit. 

2. 1883 Januar 17. Eintritt B A. C. 1096. 
Nach Chron. D. 1411 47111 29". I mittl. Zeit. 
Stand d. Chron. - 5 8 53.4 peg. mittl. Ortszeit. 
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3. 1883 Mai 21. Eintritt. p2 Scorpii. 
Nach Chron. B. I 511 351" g'.o Sternzeit. 
Stand d. Chron. + Gn.o geg. Sternzeit. 

Hieraus mittlere Zeit der beobachteten Eintritte unter der Annahme einer geniiherten Linge  von 
411 29m 2os westl. von Greenwich. 

J Piscium Eintritt I 882 Dez. 18 411 2911" 4zq.3 

B. A. C. 1096 ,, 1883 Jan. 17 9 38 35.7 

scorpii 17 1 8 8 3 M a i  21 1 1  37 2 7 - 5  

Fuhrt man nun die Rechnung mit diesen Zeiten unter der weiteren Benutzung der folgenden Kon- 
stanten durch, so  erhÃ¤l man drei Lingen, die allerdings noch mit den Tafelfehlern behaftet sind, soweit die 

letzteren nicht durch die Anbringung der Newcomb'schen Korrektionen von 1876 resp. der durch dem Mai 21 

zunschst liegende Greenwicher Meridian-Beobachtungen ermittelten Korrektionen eliminirt worden sind. 
Benutzte Konstanten 

Reduktion der Sternzeit im mittleren Mittag + 44';2. 

F Å ¸  d Piscium tindet man nach den bekannten Bezeichnungen 

Hiermit 

- S j . 1  

* 59 4'9 
Eintritt 4 29 42~3- -- -- 

I. = 4.11 29m 22'. 6. 
Ftir B. A. C. 1c96 ergiebt sich: 

Also 



FÅ  ̧ ÃŸ Scorpii erhÃ¤l man: 

daher: TÃ = 16h 6m o!o 

+ 1 4'3 
16 7 4'3 

Eintritt 1 1  37 27-6 
l = 4 h  2 9 m  3W.7. 

Eine eingehendere Untersuchung, wie diese drei Werthe zu vereinigen sein wurden, ist wegen deren 
geringer Uebereinstimmung und Zuverltissigkeit wohl kaum am Platze. Es wird daher einfach das Mittel aus 

denselben als der durch die Sternbedeckungen erzielte Werth der LÃ¤ng anzunehmen sein. 

iS Piscium 411 291" 22'.6 - 0". 2 

BA. 1. 1096 4 29 9 -1  -13.7 
Also 

ÃŸ Scorpii 4 29 36.7 + 13'9 f 

= 4 29 22-8 

mit einem mittleren Fehler von 

Leitet man auch noch 
der allerdings wie oben schon 

LÃ¤pg der Station folgende drei 

Werden nun 
ZuverlÃ¤ssigkei einiger 
die LÃ¤ng der Station 

nahe 8 Sekunden. 

ftir die Liinge aus der Chronometer-Ubertragung 
erwÃ¤hn kein grosses Vertrauen besitzt, so findet 
Werthe nebst ihren mittleren Fehlern: 

Chronometer-Ubertragungen 411 29m 2Q.o + 22' 

Mondkulminationen 4 29 20-z+ o'.j 
Sternbedeckungen 4 29 22-8 * 8" 

deren mittleren Fehler ab, 
man fÅ  ̧ die geographische 

diese Werthe nach Massgabe ihrer mittleren Fehler vereinigt, was trotz der geringen 
der letzteren doch das rathsamste sein dÃ¼rfte so erhÃ¤l man als endgtiltigen Werth fÅ  ̧

in Kingua-Fjord : 

Der theoretisch abgeleitete mittlere Fehler dtirfte wohl immerhin noch etwas zu hoch sein, da schon 
die Mondkulminationen fÃ¼ sich einen genaueren Werth der L ~ n g e  geben; den obigen Werth bedingen nur 
die so unverhÃ¤ltnissm~ssi gross angenommenen mittleren Fehler der Resultate der beiden anderen Me- 
thoden. Der wahre Werth der L2nge wird wohl nicht mehr als h6chstens eine Sekunde verschieden von 
4h 29'" 20;5 angenommen werden k6nnen. 

Als geographische Koordinaten der deutschen Polarstation im Kingua-Fjorde sind hiernach nun als 

definitiv anzusehen : 

K. VII 



Azimut-Messungen auf der Polar-Station im Cumberland-Sunde 1882'83. 

Die AusfÃ¼hrun von Azimut-Bestimmungen an der deutschen Polar-Station im Cun~berland-Sunde 

wurde ausschliesslich (abgesehen von den rohen Bestimmungen zur genÃ¤herte Festlegung der Himmels- 

richtungen) fÃ¼ die Zwecke der absoluten magnetischen Messungen benÃ¶thigt und konnte daher von der 

Ã¤usserste SchÃ¤rf bei denselben abgesehen werden, da fÃ¼ die magnetischen Messungen ein Fehler von 2 oder 
3 Bogen-Sekunden von keiner Bedeutung ist. . 

Die vermittelst Passagen- und Universal-Instrument erhaltenen Werthe sind aber immerhin von 

grÃ¶ssere Genauigkeit. 
Da die ftir die magnetischen Deklinationen benutzten Miren nicht immer dieselben waren, so mussten 

die gemessenen Azimute verschieden sein. 
Es wurden benutzt: 

I. Ein durch einen hohen Stein markirtes Zeichen auf den jenseits des Fjords im SÃ¼de gelegenen 
Bergzuge. 

11. Ein Faden des Fadennetzes im Passagen-Instrument. 
111. Eine HÃ¼lfsmir an einen nahen Felsblock im Westen des magnetischen Observatoriums. 

In  Folge dieser drei Ausgangspunkte der absoluten Deklinations-Bestimmungen wurden auch zur Er- 
langung der dabei benutzten Azimute verschiedene Wege fÃ¼ die Festlegung der Ausgangs-Azimute nÃ¶thig 

ZunÃ¤chs handelte es sich um eine Bestimmung der magnetischen Stidmire um dann daraus fÃ¼ den 

jedesmaligen Fall das Azimut des benutzten Passagen-Instrumentsfaden zu berechnen. 

Der 111. Fall, die magnetische Htilfsmire betreffend, ist durch Messungen des Herrn Dr. Giese  erledigt, 
worÅ¸be hier wohl kaum weiter zu berichten sein durfte. 

A. Bestimmung des Azimuts der magnetischen SÃ¼dmire 

a) Vermittelst des Universal-Instruments. 

Die hierzu erforderlichen Messungen wurden am 16. April 1883 mit HÃ¼lf des Polar-Sternes ausgeftihrt 
wie folgt: 

1888 April 16. Stpnkt. Pf. d. U. Instr. Azimute. 
Polaris. 

Fr.Lge. Strn. Zeit. Kteisablesungen Mittel 
Fr.W. 71132m0'.4 1 9 9 ~ 5 6 ' 1 2 ' 4  5 7 ' 0 . 8  199~56'43'.'1 199058'i1~. '5 

12'4 0.5 
Fr. 0. 40 23'4 19 57 23'4 57 16-6 19 57 42'7 19 58 5'8 

27'5 17.8 
45 15.4 58 15.5 9'8 58 28-8 

20-0 12-2 

Fr.W. 51 26'4 199 59 8 - 7  o 0.0 199 59 39-8 
8 - 7  2-1 

Mittel 7h 48ml8!4 1W 68' W7 

Angenommen np = 6 j0 35' 40" 
AR. a Urs. min. fÅ̧ 1883 April 16 i h  15111 26'.33 

J 7, 7, 9, 3, 9 ,  88O 41' 10.0 

sin t 9'997016 cos t 9.065373 n 
sec 0-4009 50 tg np 0.363659 
t g t  8*36051z t g t  8-360512 

8-758478 7.789544" 
log (1 4- cos t tg np tgp) 0-002667 0.002667 

tg an 8-75581 I 
Azim. V .  a Urs. rnin. 8 O  15' 42f.'7 

Magn. 8. Mire. 
Fr. W. 215' 53' 8'7 53'27's 215 53 39'0 215' 53' 401!3 109' 58' 8'.'7 

12 -2  29'6 + 3 15 42'7 Fr. 0. 35 53 26.5 53 21.7 35 53 50'0 35 53 48-6 113 13 S1'4 

27-8 24-0 
" - 125 53 44'5 35 53 *4'7 53 19.6 35 53 47.2 Daher Azimut der Mire (Magn.) vom 

28-5 21-5 
Fr. W. Univers. Instr. Pfeiler aus gerechnet Ã‡* 89' 6Ãˆ! W""' 215 53 10-8 53 27'6 215 53 4- 

I j . 2  29.3 



Da das Universal-Instrument nicht auf dem Pfeiler fÃ¼ den magnetischen Theodoliten aufgestellt 

werden konnte, musste das vom Universal-Instrumentpfeiler aus gemessene Azimut erst noch durch ein Cen- 

trirungs-Dreieck auf den ersteren Ã¼bertrage werden, welches durch an den Punkten ,,Universal-Instrument- 

pfeilercb (U.-1.) und ,,Pfeiler des magnetischen Theodoliten" (T) angestellte Winkel-Messungen in nachstehender 

Weise geschah: 

Azimut-Unterschied der Mitten des Universal-Instrumentpfeilers und des Pfeilers 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

? i 

My n. M i n  

KgnTh 

I .  Die zu den 

Instrumentes 

fÃ¼ den Magn. Theodoliten gegenÃ¼be der Magn. Mire auf den SÃ¼dbergen 
(Instr. Magn. Theodolit.) 

Standpunkt: Pfeiler des magnet. Theodoliten. Mittel 

Universal-Instrument- Pfeiler 277O 56' 28'!5 277O 56' 32'!4 $6' 3or!s 
Magn. Mire 296 53  23'0  296 53 1 5 . 2  53 19'1 

Differenz 1 8 O  66' 4B1!6 

Standpunkt: Pfeiler des Universal-Instruments. 

Pfeiler des magn. Theodoliten 114O 48' 43':s 48' 40'!0 I I ~ O  48' 4r1!7 

Magn. Mire 313 58 52.5  58 51.0 313 58 51.8 

Differenz 160Â 48' 4Q1!9 

Winkel an der Magn. Mire (n) also = W 13' 2l1!5 

Und dann gilt: %I= aÃ£ a 

Aus der Verbindung dieser beiden Messungen erhslt man durch Subtraktion: 

als wesentliches Azimut der magnetischen SÃ¼dmir fÃ¼ den Pfeiler des magnetischen 

Theodoliten. 

b) vermittelst Bestimmung durch das Passagen-Instrument in Verbindung 

mit dem Universal-Instrument. 

Diese Messungen zerfallen in 3 Theile: 

I .  Azimut-Bestimmung einer Meridian-Mire ; 

2. Verbindung dieser Mire mit der magnetischen SÃ¼dmire 

3. Centrirung der Messungen auf den Pfeilern des Universal-Instruments und 

des Passagen-Instruments auf denjenigen des magnetischen Theodoliten. 

Messungen unter ( I )  benutzte Mire befand sich fast genau im Stiden des Passagen- 

in einer Entfernung von nahe 81oom und wurde deren Azimut durch direkte Beob- 

achtungen in Verbindung mit den Zeitbestimmungen vermittelst eines der beweglichen FÃ¤de des 

Instruments gemessen. 

Die gefundenen Werthe sind die folgenden: 
K VII* 
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Bestimmung des Azimuts der Meridian-Mire. 
Collimat. 

des 
Mitt. Fad. 

(4 

Neigung 
des 

istrumenti 
(12) 

Datum Kreit- Stellung des bew. Fad. Mittelwerthe V. (4) U. (5) 

t '1 lage an der Mire arn fest.Fad, Mire 

(1) {=I W (4) 1 (5) (6 )  

I l 

Entfernung Azimut 
ler Mire V. des 
litt Faden Mitt. Fad. 

(9) (10) 

Azimut der 
Mire 

(13) 

Wird die Beobachtung vom Juli 16 nur mit halbem Gewichte eingefnhrt 

so erhÃ¤i man: + ioS.29 X I/, 

oder H7'!7 als Azimut der Meridian-Mire. 





Die Ubereinstimmung der beiden Resultate bis auf noch nicht zwei Bogen Sekunden ist unter den ge- 

gebenen VerhÃ¤ltnissen und namentlich bei der Gnsicherheit einiger Centrirungselemente, als vÃ¶lli genÃ¼gen 

zu betrachten, zumal fÅ  ̧ den- endlichen Zweck der Bestimmung keineswegs eine grÃ¶sser Genauigkeit er- 

forderlich ist. 

FÅ¸g man auch hier. wie in A. a. nach den auf den Magnetischen Theodoliten bezÃ¼glic Centrirungs- 

winke1 

- 13' 2it!; 

hinzu, so e r h ~ l t  man als Azimut der Magnetischen SÃ¼d-Mir bezogen auf T: 

1 2 O  26'33'!6 

und verbunden mit dem in A, a. gefundenen Werth von 

Das Mittel 1 2 O  26' 32?6 westlich von SÃ¼de gerechnet. 

B. Die Auswerthung der Azimute des bei der Ableitung der Magnetischen Deklination benutzten 

beweglichen Fadens des Passagen-Instruments wurde im Anschluss an die durch die nLichst gelegenen oder 

eigens fÃ¼ diesen Zweck angestellte Konstantenbestimmungen dieses Insruments ausgefÃ¼hrt Da bei Anlage des 

Pfeilers des Passagen-Instruments durch die Ungunst der VerhÃ¤ltniss die Richtung Magn. Theod.-Passagen- 

Instrument nicht genau mit der Y-S Richtung zusammenfiel, musste der Ã¤usserst bewegliche Faden in einer 

Entfernung von etwa 4 Rev. von festen Fadensystem zur Einstellung gebracht werden, welcher Ubelstand 

durch Bestimmung des Rev.-Werthes auch fÃ¼ diese extreme Lage durch DurchgÃ¤ng von I. Ursae min. zum 

grÃ¶sste Theil gehoben wurde. 

In folgenden Tabellen ist die Zusammenstellung der zur Ableitung der betreffenden Azimute nÃ¶thige 

Daten, sowie diese selbst f?ir die in Frage kommenden Tage gegeben. 

Der Werth einer Schraubenrevolution wurde sowohl durch direkte Durchgsnge des Polarstern's durch 

die beweglichen Faden als auch durch Messungen der festen Fiiden vermittelst der beweglichen bestimmt u11i-i 

aus drei Perioden mit Temperatur von - 4 bis - 20Â C, - 20  bis - 30Â C und + 2 bis + g0 C ohne ausge- 

sprochene AbhÃ¤ngigkei von der Temperatur und der benutzten Stelle der Schraube (auch fÃ¼ die iiusserstell 

Stellen keine bemerkenswerthe Differenz) zu 61:25o [lg. 0-79588 mit einem wahrscheinlichen Fehler von etwa o"ol 

gefunden.*) Die erzielte Genauigkeit dÃ¼rft fÃ¼ den vorliegenden Zweck als ebenfalls vÃ¶lli ausreichend zu 
betrachten sein. 

*1 A n m e r k u n g  I. 

Die drei Werthe sind: 

fur - q0 6'.'27 Gew. I 

, - 1 2 O  W23 Gew. 2 

, -+ 50 6'.'2:, Gew. 4 

Mittel 6'!2 50 

A n  m e r k  u n s 2. Die vorl'ikifig an der Station berechneten Azimute sind mit einem Rev. - Werthe 'Â¥'O 

67237 hg.o.7q;oo erhalten i.nd daher alle etwas zu klein. 



Tabelle der Azimute des beweglichen Fadens des Passagen-Instruments wÃ¤hren 
der absoluten Deklinations-Bestimmungen mittelst des magn. Theodoliten. 

--- -P- 

Kreis- Benutzter Messungen Abstand Instrumental- A~~~~~ Mittel Differen~ der Mire vom fehler 
Datum Faden und Miltelfaden des 

lag6 dessen Stellung arn festen Faden') aus (4 . )  ( 5 ) -  (3)  in Bogen 
hecunden [k] beweglichen 

Okt. 9. W. A. 13Ã  ̂

'3'4 
1 2 - 9  

NOV. 3. W. A. 50.0 

eingestellt 

Nov. 7. W. 

NOV. 22. W. 

Dez. 11. 0. 

Dez. 18. W. 

1883 

Jan. 4. W. 

Jan. 13.**^ (W. 

April 16. 0. 

A. 50.0 (Is 50 6.5) 506- j 456': 5 

eingestellt a:is ander. Messungen 428'!0 

A.  50-0 P 5 0 6 - 2  

eingestellt 6 .3  

6 . 5  506 V 5 456". j 
6 . 7  428'.'0 
7 - 0  

Auf direktem Wege durch Durchgange gefundene Entfernung: 
I 

A. 501:o I' jop6-j 506! j 456! 5 
aus anderen Messung. 428'!0 

gefunden , 

*) Die Distanzen der  beiden Faden I* und III* vom Mittelf~den sind angenommen zu resp. 41". und 4~!S9 oder  in Bogenmass: 6n.'g und 6a3':a. 
") Irn Astronomischen Tagebuche keine Angabe { h e r  eine Azimutrnessung vorhanden, daher die obigen Angaben nur als sehr gen3hert 

zu betrachten. 



Azimute des beweglichen Fadens des Passagen-Instruments. 
1882 Oktober 9; 19; November 3;  748; 22 Dezember 1 1 ;  18; 

1883 Januar 4; 13; April 16. 
Es sind also die auf astronomischem und geometrischem Wege bestimmtenAzimute derZwecksAusf~hrung 

der absoluten magnetischen Deklinations-Messungen benutzten Miren nochmals zusammengestellt die folgenden. 

Objekt Datum Azimut Methode der Ableitung 

Magnet-Mire 
Beweglicher Faden 

des Passagen-Instruments 
n 

n 

77 

11 

11 

71 

11 

19 

n 

mehrfach 1 2 O  26' 32y6 

Oktober. . . 9 18 10'3 
Oktober. . . 19 17 46-0 
November . 3 33-0  
November . 7 1736.8 
November . 22 17 44.0 
Dezember. . 11 17 41 I 
Dezember. . 18 17 3 1 - 0  
Januar . . . . 4 17 54-4 
Januar. . . . 13 17 47-7 
April. . . . . 16 17 45.0 

- 

Direkt astronomisch und indirekt 
astron. mit trig. Anschluss 

Astronomisch 
n 

17 

11 

n 

n 

n 

11 
unsicher! 

n 

Nivellement. 
Das auf der Station ausgefuhrte Nivellement hatte zweierlei Zwecke zu erftillen, nÃ¤mlic erstens die 

H6he des Barometer-Nullpunktes tiber Mittelwasser festzulegen und zweitens die HÃ¶hendifferen zwischen der 
Achse des Universal-Instruments und der auf dem jenseitigen Ufer angebrachten Refraktions-Mire zu ermitteln. 

Ein ausfuhrliches Stations-Nivellement des gesammten Stationsterrains fand wegen Zeitmangels nicht statt. 

Da der Unterschied zwischen htichstem Hochwasser und niedrigstem Niedrigwasser ein sehr grosser 
war, ausserdem das Land vor der Station sehr flach in den Fjord abfiel, so war es nÃ¶thig die ~asserst8nde 

an verschiedenen Pegeln zu beobachten. Diese mussten' dann durch ein Nivellement untereinander verbunden 
werden, um so die an den einzelnen Pegeln abgelesenen WasserstÃ¤nd auf einander reduziren zu k6nnen. - Es 
waren im ganzen 5 Pegel aufgestellt und zwar so, dass immer noch etwa 30-40 cm des niedrigeren aus dem Wasser 
hemorsahen, wenn dasselbe den Nullpunkt des nÃ¤chsthÃ¶her erreicht hatte; dabei musste aber auch auf die 
Zugiinglichkeit derselben RuckSicht genommen werden. Die Anordnung ist aus dem dem Werke beigegebenen 

Plane [siehe Situations-Plan) ersichtlich. Die Htihendifferenz zwischen Axe des Universal-Instruments und Re- 
fraktions-Mire wurde durch Anschluss der Ersteren an den Pegel No. I, welcher bei Hochwasser zu beobachten 
war, und mittelst einer Reihe von gleichzeitigen Hochwasser-Beobachtungen an diesem Pegel und an einem 
ganz in der ~ a h e  der Mire am andern Ufer des Fjords aufgestellten bestimmt. Der letztere Pegel war seiner- 

seits durch direkte doppelte Messung resp. Abwiegung mit der Refraktions-Mire verbunden. Auf dem Nivelle- 
ments-Zuge, dessen Gesammtliinge etwa 2 Kilometer betragen mag, wurden zwei Fixpunkte markirt, so dass 

auch ffir event. spiitere Messungen ein Anhalt geboten werden konnte. Der Eine dieser Fixpunkte befindet 
sich hart am Rande des Schwemmlandes in geringer HÃ¶h am Felsen (Fixpunkt 11, s. Pl.), der andre auf dem 

den Refraktor tragenden Felsblock [Fixpunkt I, s. Pl.). Das Nivellement ist mit Ausnahme des Anschlusses 
von Pegel IV und V durchgehends ein doppeltes. Das zu demselben verwandte Instrument kann jedoch nicht 
als ein sehr genaues angesehen werden, aber trotzdem ist das Nivellement als PrÃ¤zisions-Nivellemen durch- 

gefuhrt. Da die Expedition ein Nivellir-Instrument nicht besass, musste ein anderes Fernrohr dazu umgebaut 
werden. Ein f ~ r  diesen Zweck sehr geeignetes Instrument fand sich in einem von Siemens und Halske 

~blesefernrohr einem Magnetometer beigegebenen Instrumente. Dieses Fernrohr ruhte nÃ¤mlic in zwei kreis- 
ftirmigen Lagern mit zwei recht gut abgedrehten Ringen, so dass dasselbe in den Lagern drehbar war, e' 
hatte aber nur eine geringe Brennweite, die VergrÃ¶sserun war jedoch vÃ¶lli ausreichend. Es wurden nun 



die Lagerdecke1 abgenommen, die Lagerringe bis auf zwei schmale Stellen etwas tiefer ausgedreht und neben 

den einen vorhandenen Faden noch zwei Ã¤quidistant Fiiden eingezogen. Als Libelle wurde diejenige des 
Universal-Instrumentes benutzt und zu diesem Zwecke aus der Fassung genommen und mit zwei auf die Ringe 

des Fernrohrs passenden FÃ¼sse versehen. Die Empfindlichkeit der Libelle war allerdings in Anbetracht der 
Gesammteinrichtung des Instruments viel zu gross, aber in Ermangelung einer andern musste dieselbe doch 

benutzt werden. Daher rÃ¼hre auch die scheinbar so grossen Neigungs-Korrektionen, wie sie die Nivellements- 
tabellen aufweisen. 

Das ganze Instrument war auf einen recht stabilen Dreifuss aufstellbar. - Die Nivellirlatte wurde 

auch an Ort und Stelle angefertigt. Sie war etwa drei Meter lang, von Centimeter zu Centimeter geiheilt und 
in der gebrauchlichen Weise gemalt. Auf der RÃ¼ckseit mit Griff und Dosenlibelle zum Senkrechtstellen ver- 

sehen, trug sie an der unteren FlÃ¤ch eine Stahlplatte, mit welcher sie beim Gebrauche 
auf den runden Seiten von einander geschnittener Kegelkugeln ruhte, 

Die Ergebnisse des Nivellements selbst, welches durchweg aus der Mitte aus- 

gefihrt wurde, sind in den folgenden Tabellen zusan~mengestellt. - Die Bezeich- 
nungen in der ersten Kolumne sind die Lattenstsnde (a, b, c u.s.w.) beliebige Zwischen- 

punkte, P Io  PIIo . . . die Nullpunkte der Pegel; triigt PI, PI1 U. s. W. keinen Index, so ist die betreffende Ablesung 

am Pegel selbst gemacht, die tibrigen Bezeichnungen erklÃ¤re sich von selbst.) 
Die ,,Lage IIb' aberschriebene Kolumne giebt die Lattenablesungen, nachdem das Fernrohr um 1 8 0 O  in 

beiden Richtungen gedreht worden. Die bei der Reduktion benutzten Konstanten wurden so genau als irgend 

mvglich ermittelt und ausserdem die zwischen den FÃ¤de eingeschlossenen Latten-Intervalle als Reduktions- 
element f ~ r  die Entterniingen benutzt. 

Bestimmung der Konstanten. 

l-'ernrul~rlagc 

Oc. West 

Oc.  Ost 

Oc. West 

Oc. Ost 

Å¸C West 

Oc. Ost 

Oc. West 

C ) < .  Ost 

Oc. West 

Oc. Os1 

Verschiedenheit der Ringdurchmesser, 
Nivea>iablcsnng Gefundene Seig .  Unter-ichicd 

der Ringdnrclit~i. 
26f2 + j ? !  - ffloo 
81 .4  6 2 - 0  

6?48 
; r o  70 -8  
54.8 3 5 . 0  

+ '7 '03  

Mittel der L7nterschiei.ie der RinmJurchmesser 6!05 = 12(!0 

oder = lj-OfXj!Ãˆm 

um welchen Betrag der Ring an? Okularende einen grvsseren Durchmesser hat als der des Objektivendes. 
K VIII  



Lattenentfernungen fÃ¼ die abgelesenen FÃ¤denintervalle 

Entfernung Fernrohr- 1 a t tenablesun~an  den drei Halbes Faden- 
der 1,atte lagt Faden Intervall zwischen 

Faden a und C 

20'11  I 1Y477 P539  1'.'5')75 0.0602 j 

11 1.355 1'413i IS47;3 601 ; 
I 1.4203 1-48! 5 1-541 603 3 

I1 1-2990 r3;85 1'420 6o;o 

I 1.330 1-39? IS4jOi 6025 
II 1'209 1.268; 1.333 6OjO 
I 1.420 1.4815 1.540; 602; 

I1 1.2985 1.3575 1.420 6075 

I 1'4765 1-53') 1'597 602 j 

11 1-35 35 1 ~ 1 4  1.4765 6 0 5 0  

Knifer~ui~ii; Fernrohr- Lattenablesung an den drei Halbes Faden- 
.!er I.atte lage FÃ¤de intervall zwi-ichen 

'iom I 
I1 
I 

I I 
I 

I1 
I 

I1 
I 

I1 

Hieraus Mittel des Fadenintervalls 

Faden a und C 

0-181 j 

3 ; 
30 
20 

38 
20 

30 
20 

3 3 
2 3 

fiir 20m 60"4mm 

7,  40 121.3 
, 60 182.7 

der Werth eines Niveautheiles wurde 

angenommen, wie er aus Beobachtungen arn I.'niversal-Instrument folg, und welche unter ,,Geograph. Breite" 
nÃ¤he angegeben sind. 

Nach obigen Daten wurden die nÃ¶thige Korrektions-Tabellen entworfen. , 

Uber die so ermittelten relativen HÃ¶he (Alles auf den Nullpunkt des Stations-Barometers bezogen' 
finden sich in beiliegender Zusammenstellung die bezÃ¼gliche Daten. 
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Nivellements - Tabelle. 
V o r b l i c k e .  

-- 

a l t e n - S t a n d  
. . -. 

I'. in. 

P. IV. 

?>I 

P. l .  

r 

s 

t 

I. L a g e  I N i v e a u  I. L a g e  N i v e a u  Ringun 1 Neigikg 11 

corr. ~ b Ã Ÿ  
11. L a g e  l N i v e a u  

111 

P. V. 

r 

s 

f 

Bolz. 1. 

Den Strichen o'so entsprechen auf der Latte 0-42 
1'00 0'918 

1-30 1.22 
I l 

Den Strichen 0 - 5 0  entsprechen auf der Latte 0,277 



- LXIII - 

Zusammenstellung der HÃ¶hendifferenze der wichtigeren Punkte der Station. 

Aus den Nivellements-Tafeln folgt: 

Fixpunkt I unter Nullpunkt des Barorn. i:7031 
a ,, Fixpunkt I 1.7330 
b ,  a 0'1607 
C " h 0.2782 
d w c  -0'1060 
e ,Y 2.0189 

P, 7, C 2.7076 
Pb Ã PI 0.4800 

P% 1; Pl 2.1322 
f . PI I '6493 
g 71 f 0.5145 

PI& Y K 1 '4922 

Hieraus abgeleitet: 

Fixpunkt I unter Bar. Null I ~ I  Pr, unter P,, 5-07 50 
Pb B Bar.Null 8.9755 

e unter Barometer Null 3.8750 P,-, Bar. Null i4-0jos -- 
C ,, Fixpunkt I1 2.1939 
Fixpunkt B unter Bar. Null r 6 8 n  

Nach pag. LXII findet sich: 

P,,, unter P, 0.4800 P,, unter Fixpunkt I 772715 
PI ,, Barometer Null 8-49 55 ob.war Fixp.1 unt.B.N. r7051 
P,,, ,, Barometer Null 8 - 9 7 ~ ~ -  Pb unter Barorn. Null 8-9746 

Die Uebereinstimmung dieser bei- 
Br. Null Å b̧e Centr.d.U.-htr. I * 181 j den Daten zeigt die ZuverlÃ¤ssigkei des 

Centn d. U.-Instr. iiber P,@ 7.7942 Nivellements im Allgemeinen an. 

PI,,, unter Pi, 1'6322 

PI,, ,. Barometer Null 8.9755 

P,,,, ,, Barometer Null 10.6277 -- 

P,,,, unter PI,, (vor~.) 3'r760(~1) 
71 7' (rÅ¸ckw. 3'1713(x2) 

Mittel (+) 3.1729 
P,,,,, unter Barometer Null 12.1484 -- - 

PlvÃ unter P,,, 4'0635 

Plv, ,. Barometer Null 13'0390 - - - .- 

P",, ,, PI"* r o q  

Wesentliche Resultate der Gezeiten-Beobachtungen. 

Die Ebbe- und Fluthbeobachtungen, welche in den deutschen Stationen irn Systeme der internationalen 

Polar-Forschung ausgefuhrt worden sind, wurden von Herrn Professor C. B o r g e n  nach den neueren Me- 

thoden bearbeitet. Dabei schien es zweckmassig die Resultate beider Stationen unter gemeinsamen Gesichts- 

punkten zu diskutiren und in ein und derselben Abhandlung, der Vereinfachung halber, zusammenzufassen. 
Diese Abhandlung trggt den Titel ,,Gezeiten-Beobachtungen in Kingua-Fjord und auf Sud-Georgienu und ist 
am Schlusse der Allgemeinen Einleitung zu dem Band 11 ,tS~d-Georgienbb zum Abdrucke gebracht. ~ u c h  ffir 

Kingua-Fjord muss deshalb mit Bezug auf die Besprechung der dort gemachten Gezeiten-Beobachtungen auf 
jene im Bande 11 enthaltene Abhandlung verwiesen werden. Es erscheint aber zweckmÃ¤ssi hier, wo so eben von 

dem Nivellement die Rede war, wenigstens die Hauptresultate, die am H~ufigsten zur Anwendung kommen, zum 

Abdrucke zu bringen, indem wir dabei lediglich den Ausf~hrungen der Abhandlung folgen. 



,,Es ist noch von Wichtigkeit die Konstanten abzuleiten, welche gewÃ¶hnlic gebraucht werden, 

namlich die ,,Mittlere" und , ,gewÃ¶hnlich HafenzeitLb, letztere das Mondfluth-Intervall zur Zeit von Neu- 
und Vollmond gebend, sowie den mittleren Fluthwechsel bei Spring- und Nippfluth LI. s. W." Hierzu kÃ¶nne 

die in der Abhandlung gefundenen Zahlen in der in dem ,,Third report of the Committee consisting of 
Professors G. H. Darwin and J. C. Adams for the harmonic analysis of tidal observations etc.'", niedergelegten 
Weise dienen. 

Darnach ergaben sich die folgenden Werthe: 

Mittleres Mondfluth-Intervall = = 5h 28m4 
14-49 

Mondfiuth-Intervall bei Neu- oder Vollmond oder gewÃ¶hnlich Hafenzeit = = 5" 5 1 ~ 6  
14-49 

Dauer des Steigens . . . . . . . . = 6 h  1 2 ~  

Dauer des Fallens . . . . . . . . = 6h 13" 
Mittlere Grosse des Fluthwechsels 

fÅ  ̧ Springfluth = 2 (M + S) = 6-  I 5 Meter 
., Nippfluth = 2 (M-S) = 2-90  - 7  

Alter der Gezeiten = t - p  - - 21: 8857 
6 - q  0' 50795 = 43'1 I = I $3. 

Ferner fuhren wir nun noch die HÃ¶he der durch Nivellement bestimmten Punkte Ã¼be dem Mittel- 
wasser an; es ist: 

Mittelwasser = 3.473 Meter Ã¼be Null des Pegels V 
Normal-Barometer = 10- 578 ., . Mittelwasser 

An der Station eingemauerter Fixpunkt I = 8.875 .. ., .. 
71 V V 11 V I1 = 8.897 ,, V W 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die hier benutzten Buchstaben die in der angeftihnen .Abhandlung 
(Einleitung Bd. 11) erkliirte Bedeutung haben. 



DIE 

DEUTSCHE STATION IM KINGUA - FJORD 

CUMBERLAND - GOLF. 

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN. 



E I N L E I T U N G .  

Die im Auftrage und auf Kosten der Deutschen Reichsregierung zur Unterst~tzung und Mitwirkung 

an der systematischen internationalen Polar-Forschung nach dem Norden und nach dem Suden ausgesandten 
beiden deutschen Expeditionen waren gemÃ¤s der ihnen von Seiten des Exekutiv-Ausschusses der Deutschen 
Polar-Kommission gewordenen Instruktionen bezÅ¸glic der Beobachtungen auf meteorologischem Gebiete an die 

BeschlÅ¸ss der internationalen Polar-Konferenzen in Hamburg, Bern und St. Petersburg gebunden. Die durch 
die Beschluss-Fassungen dieser Konferenzen als obligatorisch bezeichneten Beobachtungen auf dem Gebiete der 
Meteorologie waren in voller Uebereinstimmung mit den internationalen diesbez~glichen Vereinbarungen anzu- 
stellen und von den fakultativen Beobachtungen auf diesem Gebiete Alles das auszufahren, was sich ohne 
SchÃ¤digun der Hauptziele der Expeditionen erreichen liesse. 

Als das Ziel der Nord-Expedition war ein gÅ¸nsti gelegener Punkt des Cumberland-Golfes ausersehen, 
an dessen Stelle nur im Nothfalle, wenn die Eisverhgltnisse ein Eindringen in den Cumberland-Golf nicht 
gestattet hÃ¤tten Upernivik im nÃ¶rdliche West-Gr6nland treten konnte. 

Der Sud-Expedition war die Aufgabe der GrÅ¸ndun einer Station auf der Insel Sud-Georgien geworden, 
welches Ziel nur im alleritussersten Falle, wenn eine gesicherte Landung der Instrumente und des Expeditions- 
Materiales daselbst sich nicht hgtte bewerkstelligen lassen, durch eine solche auf den Falklands-Inseln hatte 

modificirt werden diirfen. 
In der allgemeinen fÃ¼ beide Unternehmen gegebenen Instruktion war dargelegt worden, nach welchen 

Gesichtspunkten die Wahl des Stationsortes im Allgemeinen zu treffen sei; dabei war in erster Linie die Mag- 
lichkeit einer Landung der Expedition ohne allzu grosse Schwierigkeiten hervorgehoben und besonders darauf 
aufmerksam gemacht, dass man sich durch die hydrographischen Yerhgltnisse werde bestimmen lassen mÅ¸ssen 
weil dadurch allein die Sicherheit der DurchfÅ¸hrun einer Landung garantirt werden k6nne. 

Die Aufgabe der Auswahl des Stationsortes wurde, zumal es sich bei beiden Unternehmungen um Ge- 
biete mit SteilkÅ¸ste handelte, von dem Standpunkte der einzelnen Wissenschaftszweige, um deren specielle 
F6rderung es sich handelte, durch den Umstand erschwert, dass in einzelnen Fallen sich die Desiderata wider- 
streiten und die Erfullung der einen die der anderen ausschliessen konnte. Es war daher dem jeweiligen 

Expeditions-Leiter anheimgegeben, unter solchen ev. eintretenden UmstÃ¼nde die Fur und Wider gegen einander 
abzuwÃ¤ge und dann die Entscheidung unter thunlichster BerÅ¸cksichtigun aller Umstande nach eigenem Er- 

messen zu treffen. 
Im Hinblick auf die anzustellenden meteorologischen Beobachtungen war in der diesbez~glichen 

Instruktion betont, dass ftir die Beobachtungen Å¸be Lufttemperatur, Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Bewtilkung und 
Wind ein freier Horizont wesentlich, fUr die Barometer-Notirungen geringe Erhebung iiber dem Meeres-Niveau 

\ 

K a* 



~Å¸nschenswerth fur dieBoden-Temperatur-Ablesungen Freiheit desBodens von sommerlichem Grundwasser wer&- 
voll sei. Ausserdem sei fur die Untersuchung der vertikalen Vertheilung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, 
WindstÃ¤rk und ev. auch der Windrichtung dasvorhandensein eines mindestens IQO h6her oder tiefer als die 

Hauvtstation liegenden, hinreichend zuganglichen und -passend gelegenen Punktes fÅ  ̧ die Errichtung eines 
Zweig-Observatoriums dringend zu wÅ¸nschen Durch die Installirung einer solchen mit H ~ n e  f ~ r  meteorolo- 
gische Zwecke auf einem bequem gelegenen Berggipfel oder Plateau mit m6glichst vollstandig freiem Hori- 
zonte und in einer H6he von mindestens 100, besser aber noch 3-400 Metern Å¸be der Hauptstation, in der - 

entweder fortlaufend, oder doch in passend gewtihlten lÃ¤ngere ZeitrÃ¤ume tgglich mehrmalige, meteorologsche 

Beobachtungen Å b̧e Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind etc., sowie auch Å¸be Radiation und ~ e -  

fraktion angestellt werden sollten, war beabsichtigt, die etwaigen Nachtheile der niedrigen Laee der ~auptstation, 
wie sie schon durch die RUcksichtnahme auf die Sicherheit derselben und auf die anzustellenden hydrogra- 
phischen, astronomischen und Pendel-Beobachtungen gefordert wurde, soweit als thunlich zu beschranken. Die 
Abschliessung eines bestm6glichen Kompromisses zwischen den durch die verschiedenartigen Aufgaben der 
Expedition gegebenen Bedingungen war daher von vornherein in's Auge zu fassen, um so mehr als die zu 
erwartenden lokalen Verhiiltnisse die annÃ¤hernd Erreichung der Hoffnung, allen Bedingungen gleichmmig 
gerecht zu werden, von vornherein ausschlossen. Weshalb und unter welchen Umstgnden die sptitere Einrichtung 
der beiden Stationen so erfolgte, wie es thatsschlich der Fall war, das darzulegen wird eine Aufgabe des 
erziihlenden Theiles dieses Berichtes bilden, aus dem man erkennen wird. dass nach Lage der VerhÃ¤ltniss und 
in Anbetracht der vorgefundenen Schwierigkeiten aller Art, die Stations-Leiter nicht anders handeln konnten, 
als es in Wirklichkeit von ihrer Seite geschehen ist. 

Gemiiss der fÅ  ̧ beide Expeditionen gleichlautenden meteorologischen Special  - Instrukt ion war 
bezuglich der Be o b a C h t U n gs- Z e i t e n vorgeschrieben, dass so lange an den magnetischen Instrumenten 
st~ndliche Beobachtungen ausgeftkhrt wurden, auch die meteorologischen Beobachtungen st~ndlich anzu- 

stellen seien. Im Falle die magnetischen Beobachtungen aus irgend einem Grunde eine Reduktion in ihrer 
Zahl erleiden w~rden,  k6nnte auch die Zahl der tiiglichen meteorologischen Beobachtungen eine Ein- 

schrankung erfahren. Jedoch war dann zu beachten, dass mindestens die Beobachtungen um 8', 2 P  und 
g P  und die Simultan-Beobachtungen um 7 Washingtoner Zeit oder der nachsten vollen Stunde lokaler Zeit 
keine Unterbrechungen erleiden durften, dass fÅ  ̧ einen etwaigen Ausfall von smndlichen Barometer- und 

Thermometer-~blesun~en Ersatz durch die Aufzeichnung der betreffenden Registrir-Apparate sei und 
dass m%$ichst Sorge dafÅ  ̧ ZU tragen sei, dass bei etwaigem Ausfalle von Barometer- und Psychrometer' 

Ablesungen mindestens die Richtung und St~rke des Windes, Bewalkung und Hydrometeore sowie der 
Wetter-Charakter im Allgemeinen allstUndlich aufgezeichnet wrden.  

Norm und Richtschnur fur die anzustellenden meteorologischen Beobachtungen war die Ã§~nstrukti~ 
ftir dfe meteoroloffischen Dienst der Deutschen Seewarten angenommen mit den durch die aussergew6hnlichefl 

Verh'ltnisse gebotenen besonderen Modificationen, die in Nachfolgendem aufgeftihn sind. 

Beobachtungen Ã¼be Luftdruck. 

Ausser den gew6hnlichen. in der genannten Instruktion gegebenen Vorschriften war angeordnet> dass 
neben dem zu den regelm~ssigen Ablesungen benutzten Barometer ein Kontroll-Barometer bester ~ o n s ~ ~ ~ ~ ~ ~  
in gleicher H6he aufzuhihgen und taglich einmal gleichzeitig mit dem ersteren abzulesen sei. 

Bei sehr raschen Barometer-Schwankungen wHhrend sttirmischer oder b6iger Winerung kft̂  die In- 
struktion Werth auf gelegentliche Ablesungen in ganz kurzen Zeitintervalle-,, unter gleichzeitiger Angabe 
der wahrend dieser Ablesungen stattfindenden Vorgsnge in Bezug auf Wind und Wetter, schon um durch 

diese Ablesungen die Empfindlichkeit des kontinuirlich registrirenden Barographen festzustellen. 



Beobachtungen Ã¼be Lufttemperatur. 

Die Aufstellung der Thermometer hatte in einem Blechgehiiuse, innerhalb einer aus Europa fertig mit- 
gegebenen Wild'schcn Holzh~tte 1.5 bis 2m Å¸be dem Boden zu erfolgen. 

Um die Anhiiufung von Schnee auf dem Dache dieser HÅ¸tt und im Gehause zu vermeiden, war von 
der von W i l d  angegebenen Aufstellung insofern abgewichen, als das Dach steiler und das Blechgeh~use nach 

unten offen gemacht war. Ausserdem war die der Nord-Expedition mitgegebene HÅ¸tt auch auf der Nordseite 
durch eine Jalousiethtir verschliessbar zu machen. 

Neben den regelmiissigen Ablesungen an den auf diese Weise aufgestellten Thermometern wurden zur 
PrÅ¸fun der Methoden auch m6glichst hiiufige Ablesungen an Schleuder-Thermometern und an einem auf 
gew6hnliche Weise und ohne Gehause angebrachten Fenster-Thermometer gewunscht, letzteres zur Entscheidung 
der Frage tiber die Fehlergrljssen, mit welchen man bei den Beobachtungen vieler arktischer Stationen, nament- 

lich aus Ã¤ltere Zeit, zu rechnen hat. Bei Schneesttirmen, wenn das Verlassen des Hauses zur Unm6glichkeit 
werden sollte, war durch die Instruktion vorgesehen, dass in solchen Fiillen die Ablesungen an diesem Fenster- 

Thermometer zu machen und als solche in die Hauptbeobachtungs-Tabellen einzutragen waren. Schnee und 
Reif, die sich in den Gehiiusen insbesondere an den Thermometer-Kugeln ansammeln, waren nach Vorschrift 
womÃ¶glic eine halbe Stunde vor der Ablesung zu entfernen. 

Bei Temperaturen unter - 35 O waren die Quecksilber-Thermometer im Zimmer zu halten und durch 
Alkohol-Thermometer, die an Ort und Stelle durch hÃ¤ufig Vergleiche zwischen o O und - 35 O zu kontrolliren 
waren, zu ersetzen. 

Die Wichtigkeit der Einrichtung einer bereits Eingangs erwiihnten festen' Beobachtungs-HÅ¸tt in einem 
erheblich h6heren Niveau und in einer freieren Lage fUr das Studium der Frage nach der vertikalen Ver- 
theilung der Temperatur war nochmals besonders hervorgehoben und dabei dargelegt, dass, um diese Frage 
ausreichend zu behandeln, die thermische Untersuchung einer Anzahl von Oertlichkeiten durch Exposition von 
Minimum- und, wo hinreichend Schutz gegen Sonnen-Bestrahlung gefunden werden kenne, auch von Maximum- 
Thermometern, in einer Weise, dass sie die Extreme der Lufttemperatur nahezu richtig angeben, auf verschiedenen 
Punkten der Umgebung der Station, namentlich auf Berggipfeln und in tiefen Kesseln und Schluchten n6thig 
sei. Diese Thermometer witren an so vielen Tagen als m6glich zu besuchen, die gefundenen Extreme 
mit den in denselben Zeitintervallen am Observatoriun~ gefundenen zu vergleichen und zugleich an denselben 
Punkten jedesmal eine Beobachtung der Lufttemperatur mit dem Schleuder-Thermometer vorzunehmen. Auf die 

sorgf$ltige Eintragung aller dieser Beobachtungen in ein Specialbuch war zur Vermeidung des unter solchen 
Verhaltnissen erfahrungsmiissig nur zu leicht eintretenden Verlorengehens derartiger Notirungen ganz beson- 

ders hingewiesen. 

Beobachtungen Ã¼be Strahlung. 

Den VerhÃ¤ltnisse der WÃ¤rmestrahlun zwischen Sonne und Erde sowohl, als zwischen Erde und 

Weltraum war nach der Instruktion m6glichst eingehende Beachtung zu schenken, doch war dabei ausdrÅ¸cklic 
betont, dass die mit HÅ¸lf der verschiedenen fÅ  ̧ den Zweck konstruirten Instrumente angestellten Unter- 
suchungen mehr den Charakter physikalischer Versuche als den fortlaufender meteorologischer Beobachtungen 
haben k6nnen. Von der Instruktion in Aussicht genommen waren paarweis anzuwendende Vakuum-Radiations- 

Thermometer mit schwarzer und blanker Kugel und andererseits Minimum-Thermometer auf der Oberfliiche des 
Schnees. Erstere sollten nicht wie sonst tiblich Maximum-Thermometer, sondern gewuhnliche Thermometer 

sein und sttindlich abgelesen werden. 



Beobachtungen Ã¼be Luftfeuchtigkeit. 

Hierbei betonte die Instruktion die Nothwendigkeit der Anbringung eines Ventilators fÃ¼ das Psychro- 

meter, der jedesmal 2-3 Minuten vor der Beobachtung in Bewegung zu setzen sei. 
In der frostfreien Zeit sollte das Psychrometer benutzt, aber auch das Haarhygrometer gleichzeitig mit 

abgelesen werden. 
Fur die Falle, in denen die Verdunstungs-Temperatur unter Null lag, war es den Stations-Leitern frei- 

gestellt, sobald sich die mitgenommenen Haarhygrometer in guter Ordnung gehalten und als zuverlÃ¤ssi 
bewahrt hatten, d. h. sobald die mittlere Abweichung einer Feuchtigkeits-Bestimmung der beiden Instrumente 

nicht mehr als + 2 O/* betrug, am Psychrometer tÃ¤glic nur eine, aber durchaus sorgfaltige und genaue 
Kontroll-Beobachtung vornehmen und die Å¸brige Beobachtungen arn Haarhygrometer machen 'zu lassen. 
Allgemein waren indessen die Angaben des letzteren auf jene des Psychrometers zu reduciren, sei es durch 
Justirung des Instrumentes, sei es durch Anbringung von Korrektionen. 

Die Anstellung von absoluten Feuchtigkeits-Bestimmungen und Ermittelung der Menge des in fl~ssiger 
oder fester Form in den untersten Luftschichten schwebenden Wassers bei den dichten Nebeln, welche den 

Polar-Regionen eigenthumlich sind, mittelst Aspirators, Chlorcalcium-Rfihren und Wigung der letzteren, war 
besonders empfohlen. 

Beobachtungen Ã¼be Luftbewegung. 

Neben der AusfÅ¸hrun der diesbezuglichen BeschlÅ¸ss der Polar-Konferenzen war von Seiten der In- 
struktion die Aufstellung eines zweiten, nur mit einem ZÃ¤hlwerk versehenen Anemometers in einem anderen 
Niveau und dessen zweimal tÃ¤glich morgens und abends zu erfolgende Ablesung als wtinschenswerth bezeichnet. 
Die Aufstellung dieses Instrumentes sollte entweder auf dem Dache des Hauses, also niedriger als das auf einem 
Maste befestigte Haupt-Anemometer, oder aber auf der projektirten Zweigstation stattfinden, um auf diese Weise 
anemometrisches Material zu erzielen, das sich entweder vorwiegend auf den Einfluss der ~ufstellungswei~~ 
eines solchen Instrumentes und seiner H6he Å b̧e dem Boden auf seine Angaben, oder im anderen Falle auf 
jene Einwirkungen der Seeh6he und topographischen Lage beziehen sollte. 

Auf die Nothwendigkeit, derartige Instrumente in der kalten Jahreszeit frei von Ansatz von Schnee und 
Reif zu halten, weil sonst durch AnhÃ¤ufun derartiger Ansatze die Form und Grfisse des dem Winde aus- 
gesetzten Theiles des Anemometers wesentlich geÃ¤nder und damit die Angaben des letzteren stark beeinflusst 
wurden, machte die Instruktion besonders aufmerksam. Dieselbe regle auch Versuche zur ~ufstellung 'On 
Flamenstangen mit Wimpeln auf gut von der Station aus sichtbaren freien Berggipfeln an, um auf diese 

Weise Å¸he Richtung und StÃ¤rk des Windes auf diesen Punkten ein ungefahres Unheil zu erhalten. 

Instruktion fÃ¼ die Windregistrir-Apparate. 
Auf der ersten in Hamburg abgehaltenen Polar-Konferenz wurde nach eingehender ~iskussion der 

k ~ h l u s s  gefasst, f ~ r  die Zwecke der Polar-Forschung die Anwendung von Anemometern mit kleinen schden- 
k r t ~ ~ e n  zu empfehlen. Bestimmend wirkte hierbei der Umstand, dass solche Instrumente der ~ e w a l l  der 
Sturme in h6heren Breiten besser Widerstand M leisten vermfigen und daher eine Unterbrechung der 
achtungen nicht so leicht eintreten wurde. Es wurde ein kleines, auf der Deutschen Seewafie vorhandenes 
Anemometer vorgelegt und fand dessen von Dr. Recknagel ausgefÅ¸hrt Konstruktion allseitige ~ n e r k e ~ ~ ~ ~ ~ *  
Die Berner Konferenz bestÃ¤tigt diesen Beschluss, wÃ¤hren in St. Petersburg minder entschieden in dieser 

Hinsicht Stellung genommen worden zu sein scheint. 
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Mittlerweile hatte die Seewarte den Herrn Dr. Recknagel gebeten, seine BemÅ¸hunge fÅ  ̧ die Her- 
stellung eines guten Anemometers fortzusetzen und baldmÃ¶glichs dartiber zu berichten. Besonderer Nachdruck 
wurde auf das Desiderat gelegt, dass die elektrische Registrirung zuverliissig zu sein hiitte und der Kontakt 
mÃ¶glichs wenig Anlass dazu bieten kÃ¶nnte dass das Instrument in Unordnung gerathe. 

Unter dem 13. Februar 1882 sandte Herr Dr. Recknagel die Zeichnung eines Anemometers ein, 
welchem folgender Bericht beigeftigt war: 

cDie Hauptachse (siehe Fig. 1.) des von einer festen Messingh~lle allseitig umschlossenen Apparates 

lÃ¤uf frei auf einem Steine und greift bei a (siehe Zeichnung) mittelst einer Schraube ohne Ende in das erste 

Rad mit 25 ZÃ¤hnen Die Achse dieses Rades besitzt wieder eine Schraube ohne Ende, die bei b in ein Rad 
eingreift, das 40 ZÃ¤hn hat. so dass letzteres nach je 1000 Umdrehungen des mit der Hauptachse fest verbundenen 

Schalenkreuzes eine Umdrehung vollendet hat. Auf der Achse desselben Rades sitzt auch eine halbkreisf6rmige 

Schraube fest, an welcher eine Platinkugel befestigt ist. Diese letztere drtickt sich demnach alle 1000 Um- 
drehungen des Schalenkreuzes einmal durch die beiden an federnden DrÃ¤hte angebrachten Platin-Cylinder C, 

welche mittelst der isolirten Scheiben s mit der inneren metallenen, aussen mit Hartgummi ~ b e r z o ~ e n e n  
Klemmvorrichtung k in Verbindung steht. Die zweite Leitung Å¸hernimm das Stativ und die messingene 
Umhtillung des Apparates selbst. 

Die Konstruktion des Kontaktes beruht auf einem besonderen Studium, welches ergeben hat, dass ein 
die Zahnluft (todter Gang) vorbeugender (nicht zurÃ¼ckhaltender Druck Doppelschltisse vermeidet. Derselbe ist 
viele Monate auf dem Dache der Industrie-Schule in Kaiserslautern erprobt worden. 

Das innere Werk braucht nicht geOlt zu werden, hingegen kann es ntitzlich sein etwa nach halb- 
jÃ¤hrige Gebrauche der oberen Ftihrung ein wenig feines Oe1 zukommen zu lassen, was mittels einer gdlten 

Feder wohl geschehen kann. 
Die SchraubengÃ¤nge mittels deren die innere Umhtillung des Instrumentes auf der Bodenplatte sitzt, 

sind des Schutzes halber mit Siegellack verkittet. Soll daher der Apparat auseinander genommen werden, so 
muss er zuvor erwÃ¤rm werden. Es hebt sich dabei die Hauptachse bei a aus dem Eingriff, alles Ubrige sitzt 

auf der Bodenplatte.~ 
Die genauen Dimensionen des Instrumentes, wovon an jede der beiden Expeditionen je zwei geliefert 

wurden, kÃ¶nne aus der beifolgenden Skizze (siehe Fig. 1.) entnommen werden. Die Aufstellung des Anemo- 

meters hatte in der durch die Zeichnung (Fig. 2.) angezeigten Weise zu geschehen. 
Ein eisernes Rohr, welches das Anemometer tfdgt und das an dem Mastbaum, der jeder der beiden 

Expeditionen fÃ¼ die Aufstellung der Windregistrir-Apparate mitgegeben war, zu befestigen war, diente zur + 
Aufnahme der Leitungsdriihte. Diese gehen durch dasselbe zum Mast und von dort bis zur Stelle, wo sich der 

fÅ  ̧ die Registrirungen der Windgeschwindigkeiten bestimmte Aufnahme-Apparat befindet. 
Dieser letztere war nach der Konstruktion von Osnagh i  angefertigt. Wiihrend aber bei diesem ein in 

unmittelbarem Zusammenhange mit dem Schalenkreuz stehendes Werk, durch welches die Schliessung und 

Unterbrechung des elektrischen Stromes die Aufzeichnung der Windgeschwindigkeiten bewirkt, geschieht dies 
im vorliegenden Falle durch das Anemometer, wie bereits beschrieben, nach je 1000 Umdrehungen. Die Ein- 

richtung ist sehr einfach und in Ktirze die folgende: 
Es ist im Wesentlichen der Morse'sche Apparat (siehe Fig. 3.), der hier benutzt wird. M ist der 

Elektromagnet des Schreibapparates, der Stahlstift s macht bei Stromschluss eine Marke auf dem Papierstreifen, 
der sich um die Trommel R bewegt. Letztere ist an der Minuten-Achse eines guten Uhrwerkes befestigt, das 
in dem Kasten K sich befindet und macht in der Stunde eine Umdrehung. Gegen die Trommel R schleift 

eine andere kleinere Trommel T, durch eine Feder an die erstere andruckbar; zwischen beiden bewegt sich 
der Papierstreifen hindurch. Auf dem Umfange der Trommel T war ein Stahlstift 0 eingelassen, welcher alle 
15 Minuten einen Eindruck in das Papier macht, da der Umfang der kleinen Trommel T dem vierten Theile 

der Peripherie des grossen Rades R entsprechen soll. 



Wie bereits bemerkt, erfolgt nach je 1000 Umdrehungen des Schalenkreuzes ein Kontakt und damit 

wird eine Marke auf dem Streifen durch den Stift s bewirkt Da der Durchmesser der Trommel R 184- isi, 

ruckt der Streifen in jeder Stunde circa 260- fort. Da dies gleichf~rmig geschieht und da die Anzahl der 

1000 Umdrehungen markirt wird, so lÃ¤ss sich einmal die Gesammtsumme der Umdrehungen in der Stundt, 

resp. Viertelstunde durch die Markirungen und durch Abmessungen die betreffende Grosse selbst in kleineren 
Intervallen angeben. Hat man die Anzahl der Umdrehungen in einer Stunde, so hat man dieselbe auch fiir 

eine Sekunde und vermag daraus die Windgeschwindigkeit fÅ  ̧ die Sekunde im Mittel wÃ¤hren eines Zeit- 

intervalles zu berechnen. 
Das Intervall zwischen zwei Punkten auf dem Papierstreifen betragt bei den obigen Dimensionen der 

Rgder T und R selbst bei starken StÅ¸rme noch circa i -, so dass eine Ablesung und ZÃ¤hlun der Kontakte 
auch unter solchen UmstÃ¤nde noch ausfuhrbar ist. Durch eine ev. noch weitere VergrÃ¶sserun der ge- 
nannten-Dimensionen k6nnte man leicht bewirken, dass pro Stunde noch etwas mehr papiersueifen durch- 

lauft, so dass, falls das Punktintervall etwas zu klein erscheinen sollte, man dasselbe fÃ¼ ev. extreme Falle 
leicht noch etwas grusser haben kannte. 

Die Untersuchung der ftir die Deutsche Polar-Kommission gelieferten vier Anemometer ~ecknagel 'sch~~ 
Konstruktion auf deren Konstanten mittelst der Combe'schen Rotarions-Maschine und direkter Vergleichungen 
mit dem Normal-Anemometer der Seewarte ergab, dass 

V = 0.31 + 0.97 n 
ftir alle 4 Anemometer angenommen werden kann, wobei V die Geschwindigkeit des Windes in Metern pro 
Sekunde, n die Anzahl der in der Sekunde gemachten Umdrehungen des Schalenkreuzes bedeutet. Diese' 

Formel entsprechend sind alle anemometrischen Werthe, welche von den beiden Stationen geliefert worden 
sind. berechnet worden. 

Der Anemometer-Re-ir-Apparat erwies sich Å¸brigen nach seiner Ingebrauchnahrne als verbesserungr 

fihig. Die Rolle T, deren Umfang theoretisch genau I/, so gross sein sollte a k  derjenige des Rades war 

bei beiden Apparaten zu gross und deshalb erfolgten die Zeitmarkirungen durch den Stift T auf dem Paplef- 

streifen in unrichtiger Weise. Es wurde deshalb an dem auf Sfid-Georgien zur Verwendung gekommenen 

Apparate wenigstens die Einrichtung getroffen, dass die Zeitmarkirungen durch das an der des 

Uhrwerkes sitzende Rad R erfolgte und zwar ~iertelsttindli~h durch einen Punkt. Die vollen Stunden '* 
kinen sich durch einen Doppelpunkt Zur Vermeidung des Herausgleitens des Papierstreifens aus den ff 

und S wurde in s~d-Georgien ausserdem noch eine"Schraube D angebracht, deren dicker Kopf den 
streifen hinderte sich seitlich aus den Ftihrungs-Rollen herauszuschie~en Zum Auffangen des herausrollenden 

Pa~iersueifens konnte ein hoher schmaler Korb dienen, in den der Streifen allmÃ¤hlic hineinglitt, um auf diese 
Weise das Vor Beschadigungen durch die Fusse der an den Apparat herantretenden person"- 
zu Schutzen. 

nicht An dem in Kingua-Fjord zur Verwendung gekornmenen Apparat wurden diese ~ e n d e r u ~ g ~ "  
vorgenommen. 

Beobachtungen Ãœbe BewÃ¶lkung 

der Angaben Å b̧e die Dicke der Wolken durch Hinzuf~gung von Exponenten war gewUnscht. Wegen 
besonders in h~heren Breiten hÃ¤ufige Verschleienmg der dem Horizonte n&heren Theile des ~ i m ~ ~ ~ ~  durch 

besow Dunst und niedere Wolken, welche das Zenit frei lassen, schrieb die Instruktion die AusfÅ¸llun einer 
deren Kolumne des Beobachtungs-Journales vor, welche die Starke der Bewalkung fur den EIimrn el~the' 

zwischen dem Zenit und 45 O Hohe Ober dem Horizont a ~ f ~ . ~ n ~ h ~ ~ ~  bestimmt war. 
Bez~glich der Wolkenformen wurde gefordert, alle diejenigen Wolken, welche zwischen den 

Cir-c und Cum die Mitte halten, indem sie von den ersteren durch bedeutende Grosse, ~ ~ r c h m e s ~ ~ "  1-3" 

lic 
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der weissen Wolkenballen abweichen, zwischen denen im Zenit schmale, gewundene blaue Strassen sichtbar 

bleiben, als Alto-cumulus (A-C) zu bezeichnen. Grosse Aufmerksamkeit war der Streifung resp. streifenfarmigen 

Anordnung der Wolken sowie auch den ~ Ã œ s k & m m u n ~ e  und Aufkriiuselungen der Cirruswolken zu schenken 
und letztere vorzliglich durch Skizzen zu veranschaulichen. 

Beobachtungen Ã¼be den Wolkenzug waren thunlichst hÃ¤ufig auch ausserhalb der regelmÃ¤ssige 
Beobachtungs-Termine, anzustreben. 

Beobachtungen Ã¼be HyÃ¤rometeore 

In Folge der zu enwirtenden Schwierigkeiten, welche sich einer exakten Messung der Niederschlags- 
Mengen, namentlich des Schnees entgegenstellen wurden, sah die Instruktion ftir Stid-Georgien die Aufstellung 
des Regenmessers, der m6glichst mit einer Nipher'schen Schutzvorrichtung zu versehen war, auf dem Dache 
des Wohnhauses vor, so dass die warme Luft des Schornsteines den Boden des Auffange-Gefgsses bespulen 

und das geschmolzene Schneewasser durch ein Rohr in das Innere des Hauses geleitet und dort gemessen 

werden kannte. Ftir die Nord-Station wurde, da anzunehmen war, dass dort die Warme des Schornsteines ftir 
den vorliegenden Zweck nicht gentigen wurde, die Einrichtung eines durch Lampen heizbaren Regenmessers 

in Vorschlag gebracht. 
Die Dicke der Schneedecke war durch hÃ¤ufig Messungen an mehreren geeigneten ebenen Orten, deren 

Schneebedeckung als gutes Specimen der mittleren Schneedecke der Umgebung angenommen werden konnte, 

zu beobachten, ebenso wie die Dicke des Eises. 
Als Ersatz fÃ¼ einen Sonnenschein-Autographen war in der Rubrik fÅ  ̧ Hydrometeore bei den stiind- 

liehen Beobachtungen ein ÃˆS einzutragen, falls zur Zeit derselben die Sonne schien. 

Beobachtungen Ã¼be Boden-Temperatur. 

Ftir die Messungen der Boden-Temperatur war ein ebener Platz in der NÃ¤h der Station auszuw&hlen, 

welcher frei der Ausstrahlung und dem Sonnenschein ausgesetzt war und wom6glich bis zur Tiefe des tiefsten 
Thermometers aus homogenem, grundwasserfreiem Boden zu bestehen hatte. Auf demselben war eine Flache 

von mindestens 6 qm von Schnee freizuhalten, wo die Boden-Thermometer nach den Angaben von W i l d  zu 

placiren waren, also einerseits die in vertikalen'Holzr6hren nach Lamont's System eingesetzten Thermometer 

ftir die Tiefen von mehr als 0.5 (am besten war 0.8, 1.6, 3.2 und ev. 6.4 zu wghlen), andrerseits der 
mit einem Deckel verschliessbare Schacht, in dessen Seiten die Thermometer f ~ r  die Tiefen von 0.05, 0.1, 0.2 

und 0.4m horizontal eingelassen sind und neben welchen, von dem Schacht aus ablesbar, die beiden Thermo- 

meter zur Messung der inneren und kiusseren Temperatur der Erdoberfliiche zu legen waren; die Kugel des 

ersteren war eben von Erde bedeckt, die des anderen aber frei nur an die Erdoberflache angedruckt zu halten. 

Die vertikalen Tiefen-Thermometer waren nur einmal am Tage, die tibrigen der genannten Thermometer aber bei 
jeder regelmassigen Lufttemperatur-Beobachtung abzulesen. Auch die regelmÃ¤ssige Beobachtungen eines auf 
die Schneeoberflgche gelegten ~lk~h~l-Minimum-Thermometers waren empfohlen, ebenso wie die regelmflssige 

Messung der Temperatur des Meeres, von B~chen, ~ u e l l e n ,  Seen etc. 



Lage der Station Kingua - Fjord. 

Am nordwestlichen Ende des sich in seiner Hauptausdehnung von SÃ¼ds~dos und Nordnordwest 
erstreckenden Cumberland-Sundes gelangt man durch eine sehr enge von etwa 100 hohen Bergen und Felsen 

begrenzte Einfahrt in einen von ebenso hohen oder noch htiheren kahlen BerpÅ¸ge eingeschlossenen Fjord, den 
Kingua-Fjord. Dieser schneidet etwa noch 45 km nach Westnordwest in das Land ein und endigt zuletzt in 
einen zwischen breitem Schwemmlande in den Fjord mtindenden Bach. Auch die das n6rdliche Gestade des 

Fjordes bildenden Berge werden an zwei Stellen durch solche MÅ¸ndunge schmaler ZuflÃ¼ss unterbrochen; der 
eine westlichere ist weit in den Fjord hinein mit vorliegendem, bei Ebbe eben noch iiberspultem Lande umgeben, 
wÃ¤hren die MÃ¼ndun des anderen Baches bedeutend leichter zugÃ¤nglic ist. Das derselben im Westen angelagerte 

breite Schwemmland war es, wo die Station der Expedition errichtet war und deren niihere Umgebung im 
Folgenden kurz skizzirt werden soll (siehe Situationsplan). Der Boden, auf dem sich die GebÃ¤ud der Station 
erhoben, war, wie gesagt, ein Schwemmland, welches sich etwa 3 bis 5 m Å¸be Mittelwasser erhob und das an der 
Bachmiindung eine Breite von ungefihr 25om hatte und sich allmÃ¤hlic verschmÃ¤lern und sich dabei etwas 

erh6hend am rechten, westlichen Ufer des Baches hinaufzog. Letzterer mag an seiner MÅ¸ndung - darunter 
ist allerdings das ganze bei Hochwasser inundirte Gebiet zu verstehen -, ungefÃ¤h 1200"' in Breite messen. 
Im Suden der Station bespÃ¼l direkt der Fjord in einer an dieser Stelle zu nahe 7000m gemessenen Breite das 

Vorland. Sowohl im SÃ¼den als im Westen und jenseits des Baches im Osten erheben sich direkt aus dem 
Fjord resp. Å b̧e dem Vorlande die steilen WÃ¤nd der den Fjord und das Thai begrenzenden rauhen Fels- 
berge bis zu einer H6he von 2-3oom. Unter diesen Umstiinden ist also eine einigermassen freie ~uftcirculatio~ 
nur in der bngsrichtung des Fjordes und dem Laufe des Bachthales nach m6glich. Erstere wurde, obgleich 
erst in einiger Entfernung von der Station zur vollen Wirkung kommend, der Richtung o ~ ~ ~ Å ¸ ~ ~ ~ ~  Westnordwest, 
letztere nahe der Richtung Nord-Sud entsprechen. 

An einigen wenigen Stellen werden die umgebenden Felswsnde durch steile Schluchten, welche die 
einzelnen Bergkuppen von einander trennen und hÃ¤ufi zugleich als Abfluss kleiner Stisswasserseen, welche 

sich in den hochgelegenen Thalkesseln vorfinden, dienen, unterbrochen. Eine solche Schlucht befand sich in 
ngchster N3he in WestsÃ¼dwes von der Station; dieselbe diente zum Aufstieg nach der in westn0rdwest au f 

einer etwa 2 1 O m  hohen Kuppe errichteten meteorologischen Ziveiestation. 
Die geographischen Coordinaten der Station waren: 

<f> = 66 O 35' 40" N. Br. 
A = 67' 19' 15" = 411 29m 1 7 s  W. L. Gr. 

H = 1 0 . 6 ~  bezogen auf das GefÃ¤s des Barometers Ã¼be Mittelwasser. 

Ausstattung der Station mit meteorologischen 
FÅ  ̧ meteorologische Zwecke waren der Nord-Expedition laut dem 

Instrumente mitgegeben : 

I Thermograph 

Instrumenten. 
Inventarien-Verzeichnisse folgende 

2 Normal-Barometer (Fuess- W ild) No. 143 und 144 
2 Marine-Barometer Fuess No. 7x9 und 720, 
2 Aneroid-Barometer von Cam p bell & Co., Hamburg. 
2 Normal-Thermometer No. 93 und I 16, 
3 Schleuder-Thermometer, in ganze Grade getheilt, 



4 Weing~ist~Thermometer, in ganze Grade getheilt, 

3 Thermometer mit Papierskala, in ganze Grade getheilt, 
4 Psychrometer-Paare, in 'I5 Grade getheilt, 

4 Minimum-Thermometer 

3 Maximum-lhmmneter in ganze Grade getheilt, 
3 Wasser-Thermometer 1 
2 Solar-Radiations-Thermometer im Vacuum, 
2 Haarhygrometer nach Koppe,  von Hot  t i n g e r,  Zurich, 
2 Recknagel'sche Anemometer, - 
I Windindicator (Anemoskop) nebst Windfahne, 
I Anemometer-Registrir-Apparat, beide letztere Instrumente von Fr. V. L iec h ten s t ei n, Hamburg, 

I Psychrometer-Gehause von demselben, 
3 Regenmesser nach Dr. Ass ma n n' scher Konstruktion, 
1 Wolkenspiegel, 
I Aspirator von Zinkblech fÅ  ̧ absolute Feuchtigkeits-Bestimmungen. 

SÃ¤mmtlich Thermometer waren von F u e s s  in Berlin angefertigt. 

Zweigstation. 
Auf der Spitze eines benachbarten, in Nordnordwest von der Station gelegenen 214" hohen Berges 

wurde ein Mast errichtet, der einen grossen, von der Station aus sichtbaren Wimpel trug, dessen Richtung 
vom 8. November 1882 an, soweit es die Verhaltnisse zuliessen, allstundlich gleichzeitig mit der an der Station 

beobachteten Windrichtung notirt wurde. 
An diesem Maste wurde am 17. November 1882 ein htilzerner Jalousie-Kasten, wie solche an Bord der 

Schiffe zur Beschirmung der Thermometer gebraucht werden, befestigt und zwar in circa 1.7m Htihe Å¸be 
dem Boden, so dass sich die ThÃ¼ nach West zu tiffnete. In demselben wurde zunÃ¤chs ein Haarhygrometer, die 
Index-Thermometer und ein gewtihnliches Thermometer, spÃ¤te im Sommer nach Beginn der frostfreien Zeit 
ausserdem ein feuchtes Thermometer aufgestellt Die Luftdruck-Beobachtungen geschahen anfangs an einem, 

vor und nach der Besteigung des Berges mit dem Stations-Barometer verglichenen Aneroide, seit dem 19. December 

aber an einem Quecksilber-Marine-Barometer, das in einem Kasten an dem Maste aufgehiingt war. 
/ 

Ausser diesen Instrumenten wurde seit dem 4. November 1882 noch ein Minimum-Thermometer beobachtet, 

das direkt auf dem Schnee lag und dessen Kugel mit einer ganz d ~ n n e n  (2-3rnm dicken) Schneeschicht 
thunlichst bedeckt gehalten wurde, wobei jedoch nicht zu vermeiden war, dass das Instrument zuweilen tief in 

den Schnee einsank, oder durch starken Wind ganz von Schnee entbl6sst wurde. 
Ausserdem wurden auch noch Versuche mit einem anderen Minimum-Thermometer gemacht, dessen 

Kugel mit RuSS geschw&rzt wurde, die indessen wegen der Unmtiglichkeit, die Ru~sbedeckun~ auf der Kugel 

auch nur anniihernd konstant zu erhalten, zu keinem Resultat gefÃ¼hr haben. 

Aufstellung der Instrumente. 

Die Aufstellung des Barometers, sowie des Barographen und des Anemographen fand in Kingua-Fjord 

in der nach Nordwest gelegenen nischenartigen Ecke des Wohnzimmers statt, welche von allen Stellen des 
Hauses am geeignetsten erschien, um diese Instrumente vor zufalligen Beschgdigungen zu Schutzen und die- 

selben den st6renden EinflÅ¸sse der Fenster, ThÅ¸re und des Ofens thunlichst zu entziehen. 
Die beiden F u e  s s- W i l  d'  schen Normal-Barometer hingen an der Ostseite des Uhrpfeilers, so dass die 

Gefttsse derselben 0.5 m Å¸be dem Fussboden und 10.6m Å¸be Mittelwasser sich befanden. Einer direkten 
K b* 



Besirahluiig der Barometer von Seiten des Ofens wurde durch eine speciell fÃ¼ diesen Zweck gezogene Holz- 
wand vorgebeugt. Der Anemometer-Registrir-Apparat stand auf einem Bord, das an der Nordwand des Zimmers 
befestigt war. Das Thermometerhaus befand sich auf der Nordseite des Wohnhauses, von diesem 2 entfernt 

Das schrgge Dach desselben fiel nach Stid zu ab; die Thtir desselben tiffnete sich nach Norden. Die Ost- und 

Westwiinde des Hauses, etwa 0.8m lang, waren mit Jalousien versehen, wÃ¤hren die Sud- (Rtick-) Wand, 
welche nach dem Wohnhause zugekehrt war, mit Brettern verschalt war. Die ThÃ¼ nahm die HÃ¤lft der Nord- 
wand ein, der Rest derselben bestand ebenfalls aus Jalousien. Die Bekleidung der vier WÃ¤nd schnitt in circa 
1.5 m HUhe Å b̧e dem Boden ab, den unteren Raum frei lassend. Im Inneren der HÃ¼tt war das Blechgehiuse 

unbeweglich befestigt. Behufs Ablesung wurde eine dreistufige Treppe an der Thtirseite angebracht. 

Die Kugeln des Psychrometer-Paares befanden sich in 2m H6he Å¸be dem Erdboden, der aus 

Sand bestand. 
Das Haarhygrometer war in dem Blechgehiiuse an der Achse desselben befestigt 

In der Mitte der 6stlichen Giebelwand des Wohnhauses befand sich der 8 m hohe, das Anemometer 

und die Windfahne tragende Mast. Das Schalenkreuz des Anemometers stand 8.6m, die Windfahne 8.zm 
vom Boden ab. 

10 n6rdlich des Wohnhauses] waren zwei Gestelle von i m H6he f ~ r  Aufstellung der zwei Bogen- 
messer, deren Auffange-Flgche sich 1.5 Å b̧e dem Boden befand, eingerichtet; die Regenmesser wurden bei 
Schneefall abwechselnd abgelesen. Spiiter, seit dem 7. April 1883, wurde auf dem Dache des astronomischen 
Observatoriums in circa 2.6 HUhe ebenfalls ein Regenmesser aufgestellt, der indessen wenig befriedigende 
Resultate lieferte. 

Nordwestlich vom Wohnhause, in der N&he der Regenmesser war das Vacuum-Thermometer in 1 . 5 ~  
Hohe aufgestellt. 

Erdtemperatur-Messungen wurden nicht, Messungen der WÃ¤rm des Meerwassers wegen der Seichtheit 
des Fjordes nur vereinzelt vorgenommen. 

Die Beobachtungen und ihre allgemeinen Resultate. 

Die regelmassigen stundlichen Beobachtungen begannen arn i 5 .  September 1882, 1011, nachdem bereits 
am \i. September Ablesungen zu den Terminen 8s. Mittag, 4 ~ ,  8 P und 12 P angefangen hatten. Sie wurden 

bis zum 10. September 1883, 4 * ohne Unterbrechungen fongeftihrt. 
Die Ablesungen begannen je 15 Minuten vor jeder vollen Stunde mittlerer Ortszeit mit Notirung des 

Barometerstandes, 13 Minuten vor jeder vollen Stunde erfolgte die Ablesung des Psychrometers, des HaarhygrO' 
mcters und des Radiations-Thermometers, I 1 Minuten vor der vollen Stunde die Beobachtung der windrichtUng 
und Windstgrke, unmittelbar darauf die Beobachtung der Stfirke, Form und des Zuges der Wolken, sowie der 
Hydrometeore. 

Die Ablesung der Regenmesser erfolgte um 8 Uhr morgens und abends. 
Die Bedienung der Registrir-Apparate war einem Expeditions-Mitgliede, Herrn M ti h leisen, Å¸hertrage 

und ist von demselben auch eine zusammenstellende Bearbeitung der Anemometer-Registrirungen an Ort 
Stelle vorsenommen worden, die indessen wegen nachtr~glich ~othwendig gewordener Aenderung der 
Reduktions-Formel des Apparates in der vorliegenden Bearbeitung nur zum Theil Verwendung finden konnte' 

a) Luftdruck. 
Die st~ndlichen Ablesungen fanden an dem Fu es s -W i ld' schen Normal-Barometer No. 144 statt- Das- 

selbe ist von der Expedition nicht zurÅ¸ckgebrach worden, sondern auf Grund einer allgemein lautenden 
reisung des Vorsittenden der Deutschen Polar-Kornmi~sion, den Herrn Dr. Boas, welcher f883-1@4 im 
Gebiete des Cumberland-Golfes wissenschaftlichen Forachunpn oblag. soviel als maglich in seinem vorhabe' 



zu unterstutzen und ihm event. auch ein Barometer abzutreten, von der Expeditions-Leitung dem genannten 

Herrn zum Gebrauche Å¸berwiese worden, so dass eine nachtrÃ¤glich Feststellung seiner Korrektion nicht 

mehr mÃ¶glic war. 

TÃ¤glic an der Station um Mittag vorgenommene Vergleichungen der beiden Normal-Barometer ergaben 

folgendes Resultat, wobei die Zahlen die Korrektionen des in Gebrauch gewesenen Normal-Barometers No. 144 
gegen das Reserve-Normal-Barometer No. 143 bedeuten: 

1882. Sept. Oktbr. Novbr. Decbr. Januar. Febr. MÃ¤rz April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. 1883. 

mm: +0.01. +0.05. -0.07. - 0.08. - 0.14. - 0.16. -0.14 -0.13. -0.14 Ã‘0.q -0.08. -0.04. -0.00. 

Ein Grund fÅ  ̧ dieses merkwÅ¸rdig Verhalten der beiden Instrumente, welche im Laufe der Beobachtungs- 

Periode langsam um fast 0.2 mm in ihren StÃ¤nde sich von einander entfernten, um dann wieder zu ihrer 

frÅ¸here Ubereinstimmung zurÃ¼ckzukehren ist schwer zu finden. 

Nach Ansicht des Stations-Leiters, des Herrn Dr. Gie se, w2re dieselbe auf die Oxydation des Quecksilbers 

im offenen Schenkel der Barometer und die dadurch verursachte TrÃ¼bun der GlasrÃ¶hre zufickzu~tihren. Herr 
Dr. Giese  hat sich Ã¼be diesen Punkt in seinen Berichten an die Deutsche Polar-Kommission, wie folgt, aus- 
gesprochen : 

~ 1 m  offenen Schenkel, namentlich des Barometers NO. 144, zeigte sich bald eine TrÃ¼bung welche im 
Juli 1883 so stark wurde, dass die Frage entstand, ob es nicht vielleicht nÃ¶thi sein wÃ¼rde die Reserve-Rohre einzu- 
setzen. Da sich aber in diesen Luftblasen zeigten, so begnÃ¼gt ich mich damit, die offenen Rohre durch Auswischen 
mit Feuerschwamm zu reinigen und zwar geschah dies am 20. Juli 1883, jedoch war eine merkliche Aenderung nicht 
zu bewirken und blieb eine betrzchtliche TrÃ¼bun trotz aller Bemiihungen in den offenen Schenkeln zudck. Da 
jede TrÃ¼bun an der Wand des offenen Schenkels eine Depression des Quecksilbers in diesem bewirkt und dadurch 
ein Wachsen der abgelesenen Barometer-HÃ¶he verursacht, so musste das Barometer No. 144, bei dem die TrÃ¼bun 
stsrker war, als bei dem Kontroll-Barometer No. 143, seinen Stand gegentiber letzterem in dem Sinne Xndern, wie 
es obige Tabelle bis zum Februar zeigt, wo diese Wirkung ihren Grenzwerth erreicht haben durfte. In dem ZurÃ¼ck 
gehen dieser Korrektion von jenem Zeitpunkte an dokumentirt sich dann derselbe Vorgang beim Kontroll- 
Barometer, wo er sich langsamer entwickelte.(< 

Mit dieser Erkkrung, so plausibel dieselbe auch erscheint, stimmt die Thatsache schlecht, dass das Barometer 
No. 143 vor dem Abgange der Expedition eine Korrektion von +0.19 mm gegen den Normalstand der Seewarte hatte, 
wzhrend dieselbe nach der Ruckkehr im Februar 1884 zu -(-0.32mm gefunden wurde. 

Bei der GeringfÅ¸gigkei der Unsicherheit der an dem Baromter No. 144 anzubringenden Korrektion, welche 
sich nur auf +O.I mm belaufen konnte, wurde vorgezogen, auf diejenige Korrektion zurÅ¸ckzukommen welche das 
Instrument No. 144 vor Abgang der Expedition gehabt hatte und welche -1-0.q betragen hatte. 

Diesen ErwÃ¤gunge entsprechend ist an allen in Kingua-Fjord mit diesem Barometer angestellten 

Beobachtungen unter weiterer BerÃ¼cksichtigun des Umstandes, dass der von der Seewarte angenommene 

Normalstand um 0.5 mm zu hoch ist, eine Korrektion von - 0.3 mm angebracht worden. 

Die Ursache der reichlichen TrÅ¸bun der offenen Barometer-Schenkel lag sehr wahrscheinlich in dem 

starken Schwefelgehalt der Kohlen, welche zur Heizung des Zimmers dienten und die zuweilen eine merkliche 
Verunreinigung der Zimmerluft mit schwefliger SÃ¤ur veranlassten. Bei den grossen Gegensiitzen der Tempe- 

raturen des Wohnzimmers und der freien Luft, welche im Winter 50-60 O erreichen konnten, waren starke 

Schwankungen der Zimmer-Temperatur von Stunde zu Stunde nicht ganz zu vermeiden, in einzelnen Fallen 

erreichten dieselben 5-6 O. 

b) Lufttemperatur. 

Die Beobachtung der Lufttemperatur fand, sobald dieselbe unter - 35 O sank, an Alkohol-Thermometern 

statt. Die Behandlung derselben machte betrgchtliche Schwierigkeiten. Wenn ein solches aus dem Zimmer 

in's Freie gebracht wurde und die Alkohol-Siiule schnell zu sinken begann, blieben stets betrgchtliche Mengen 

Alkohol an der Glaswand der R6hren haften. Oft vereinigten sich diese Alkohol-Tropfen wieder mit dem Faden, 



besonders bei venicaler Lage des Thermometers, oft aber zogen sie sich auch zu Tropfen im oberen Theile 

des Rohres zusammen, die zuweilen eine solche GrÃ¶ss erreichten, dass sie einen vollen Grad der Theilung 

einnahmen. Da offenbar bei jedem Steigen und darauf folgendem Fallen des Thermometers an der Rfihren- 

wand auf diese Weise Alkohol und zwar in ganz unbestimmbaren, willk~rlichen Mengen haften bleibt, so 

werden die Angaben von Alkohol-Thermometern durch diesen Ubelstand sehr unsicher und ist es daher ziemlich 

illusorisch, die Korrektionen derartiger Instrumente bis auf Zehntel-Grade bestimmen zu wollen. 

Immerhin ergab sich aus einer Reihe von Vergleichungen, dass das Alkohol-Thermometer bei - 32 bis 

- 35' gegentiber dem Quecksilber-Thermometer eine mittlere Korrektion von +0.3 O hatte, welche an allen Ab- 

lesungen des ersteren Instrumentes angebracht worden ist. Da die Reifbildung auf der Station im Winter eine 

ungew~hnlich grosse war, machte es viele M ~ h e ,  die Thermometer reiffrei zu halten; wochenlang war dies 
geradezu unm6glich. 

Die Beobachtungen der Index-Thermometer sind nicht lÃ¼ckenlos Diese Instrumente kamen einige 

in Unordnung und bei den tiefsten KÃ¤ltegrade konnte selbstverstÃ¤ndlic das ~ u e c k s i l b e r - ~ a x i m ~ m - T h e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
nicht mehr funktioniren. In einigen Fiillen, in denen das an diesem Instrumente abgelesene Maximum 
der Temperatur von dem in dem gleichen Zeitraum vermittelst der stÃ¼ndliche Beobachtungen gefundenen 

um mehr als 2 O abwich, beziehentlich um diesen Betrag hÃ¶he war, musste die Angabe des ~ a x i m u m - T h ~ ~ ~ ' -  

meters, soferne die stÃ¼ndliche Aufzeichnungen und die Registriruqen des Thermographen einen regelmÃ¤ssi^ 

Gang der Temperatur erkennen liessen, Beanstandung finden und dieselbe alsdann nicht mit in die entsprechenden 
Tabellen aufgenommen worden. 

Es liegt der Gedanke nahe, in einzelnen dieser FÃ¤ll den Grund f ~ r  eine derartige fehlerhafte Angabe 
des Maximum-Thermometers in der Einwirkung des Athems und der strahlenden KÃ¶rperwÃ¤r der Beobachter 

zu suchen. Letztere waren aus mannigfachen Gr~nden ,  z. B. zwecks der Befreiung des Psychrometers 'On 

Reif behufs Einstellung der Index-Thermometer etc. gezwungen, zuweilen l$nger als zur Ablesung der1nswumente 

gentigt, in der unmittelbaren Niihe derselben zu verweilen und bei den grossen Differenzen der Temperatur 

der Thermometer und der in ihrer unmittelbaren NÃ¤h befindlichen &jrper der Beobachter, die sich bis 

0 ' ~ n d  mehr belaufen konnte, ist eine momentane Beeinflussung der Thermometer sehr wohl denkbar. Die- 

s & ~  wird nun zwar rasch wieder irerschwinden be; dem MaÅ¸;mum-Thermomete falls die erwÃ¤hnte 
Psychrometer-GehÃ¤us nur die Zeit des Eintrittes des Maximums der Tages-Temperatur vor- 

genommen sieh dauernd markiren. Das Maximum-Thermometer wurde fr*h Um 8 Uhr abgelesen und 
cinf?estelk das Minimum-Thermometer wurde ebenfalls um diese Zeit abgelesen, dagegen erst um 

nachmittags eingestellt, ohne dass indessen seine Angaben auch zu diesem Zeitpunkte noch einmal notirt worden 

So beziehen sich denn die Angaben dieses Instrumentes nur auf die zeit von Uhr nachmittag s bis 
'Ihr morgens sind alle diejenigen, allerdings nicht hgufigen ~ Ã ¤ l l ~  in denen die Temperatur von 8 

bis in die Mittagsstunden noch weiter sank, um von da ab erst zu steigen nicht mit b e r ~ ~ k s i ~ h  tig1 

und nicht zur Kenntnissnahme durch das M i n i m u m - ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  eelanei. 

248thdige Beobachtungen. Index - Thermometer. 
Mittel (8 a-8 a). Mittel. 

Max. Min. DU), Max.  
Min. 

Oktober . . . . - Cg -13.8 o 4.9 o - 8.1 o o 0 

-13.5 5.4 November . . . -13.8 -22.8 9.0 -13.2 -22.4 

9.2 December . . . -18.2 -25.3 
7.1 -- I74 -24.9 7-4 Januar . . . . -26.5 -33.9 7.4 

-25.8 -33.4 7.6 Februar . . . . -31.5 -38.8 7.3 
-30.7 -38.5 7.8 
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24stÅ¸ndig Beobachtungen. 

Mittel (8 a-8 a). 

Index - Thermometer. 

Mittel. 

L', 

Max. MiÃˆ D i s  

M'arz -11.1 
0 0 . . . . .  -26.8 15.7 

Apri l .  . . . .  -11.4 (-12.1) (0.7) 

Mai . . . . .  2.6 - 4.8 7.4 

Juni . . . . .  5.2 - 0.4 5.6 
. . . . .  Juli. 9.0 2.9 6.1 

. . . .  August 10.9 4.5 6.4 

. . . . .  Mittel - 8.2 - 15.9 7.7 

Max. Min. Da#. 
0 0 0 

-10.0 -26.6 16.6 

-10.1 (-12.6) (2.5) 

3.2 - 5.4 8.6 

5.8 - 0.9 6.7 

Nebenbei sei erwÃ¤hnt dass die Auslese der tzglichen Maxima und Minima aus der Vollzahl der stUnd- 
liehen Beobachtungen, je nachdem man von Mitternacht zu Mitternacht, oder von 8a bis B a  rechnet, folgendes 
Resultat ergiebt : 

24stÅ¸ndig Beobachtungen. 24stÅ¸ndig Beobachtungen. 

von Mitternacht zu Mitternacht. von 8 a bis 8 8. 

Max.  Min. Dt'ff. Max. M~Ãˆ H g .  

Oktober - 8.0 
0 0 0 0 0 . . . .  -14.2 6.2 - 7.4 -13.8 6.4 

November . . .  -13.8 -22.8 9.0 -I 3.8 -22.9 9.1 

. . .  December -17.9 -25.5 7.6 -I 8.0 -25.2 7.2 

. . . .  Januar -27.1 -33.6 6.5 - 26.9 -33.9 7 .O 

. . . .  Februar -32.4 -38.9 6.5 -32.6 - 38.8 6.2 

. . . . .  Wirz -16.4 -26.7 10.3 -16.5 -26.4 9.9 

April . . . . .  -11.0 -20.1 9.' - 11.5 -20.0 8.5 

Mai . . . . .  2.8 - 5.0 7.8 2.6 - 4-7 7.3 

Juni . . . . .  5.3 - 0.5 5.8 5-2 - 0.2 5 -4 

. . . . .  Juli. 9.1 2.8 6.3 9.0 2.9 6. I 

August . . . .  10.6 4.3 6.3 10.0 4.5 6.4 

. . . . .  Mittel - 9.0 -16.4 7.4 - 9.0 - 16.2 7.2 

Obwohl an dieser Stelle in eine Discusion des Beobachtungs-Materiales nach Windrosen nicht ein- 

getreten werden soll, so mÃ¶g doch schon hier darauf hingewiesen sein, dass die wÃ¤rmste Winde nord6stliche 

waren, welche, sobald sie mit grÃ¶ssere StÃ¤rk auftraten, von einer wesentlichen Steigerung der Temperatur 

im Winter wie im Sommer begleitet waren. Es stellten dies jedenfalls F6hnerscheinuneen dar und in der 

That hat Herr Dr. Boas  bei seiner Bereisung des Baffinslandes im Jahre 1883/84 im Nordosten des Kingua- 

Fjordes hÃ¶her Berge aufgefunden, welche diese FÃ¶hnerscheinunge vielleicht erklarlich erscheinen lassen. Sehr 

deutlich zeigte sich die Erscheinung in der Nacht vom 13. zum 14. Juni 1883. Die Temperatur stieg bei einem 

lebhaften Nordost- und Ostnordost-Wind (StÃ¤rk 5 und 6) von 8 Uhr abends bis Mitternacht, von 3.6 O bis 10.2 O, 

wghrend gleichzeitig die relative Feuchtigkeit von 70% auf 32% herabging. Sobald aber der Wind von Nordost 

nach SÃ¼dwes umsprang, ging die Temperatur von 10.7 O auf 7.0 O herab (zwischen 3 und 4 Uhr morgens am 

14. Juni) und die relative Feuchtigkeit stieg von 44% auf 61 %. 

Feuchtigkeit der Luft. 

Zur Bestimmung des Feuchtigkeits-Gehaltes der Luft war die Nord-Expedition in Folge der extremen 

Temperatur-Verhaltnisse, ausser in den drei Sommer-Monaten, auf die beiden mitgegebenen Haarhygrometer 

angewiesen. 

Um die Zuverkissigkeit derselben und ihr Verhalten zum Psychrometer zu prÅ f̧e , wurden zun3chst die 
Beobachtungs-Ergebnisse der beiden Monate Juli und August 1883, wahrend welcher Periode die Lufttemperatur 
sich nur in ganz wenigen Fillen dem Gefrierpunkte nÃ¤herte einer Untersuchung unterzogen. 



Aus einer Zusammenstellung Å¸be die zu den aus den jeweiligen Psychrometer-Ablesungen gleichzeitig geh6rigen 
Hygrometer-Ablesungen ergaben sich zuniichst die folgenden Resultate: 

I I ' 1 i i a a r h y g r o m e t e r  L i * 
Os 

l 'n ot &> 4 - 2 e -.C 
Â¥ z a SC SC ^ 
L C 2 1 Ablesung E 1% 

I 

I 1 U 
H a a r h y g r o m e t e r  ; B 5 1 ^ 5 

b. 
N , N 4 5  .d 1 gr6sste 1 kleinste 5 

LÃ 

0 1 
!.. 

U a a - - 
.d .- C 

E - Ablesung C <? 8. nf. 

Aus obiger Tabelle erhellt, dass die mittlere K rrektion des HaaAygrometern, die Daten des P S Y C ~ ~ ~ ~ ~ ~ @  J 
1 richtig vorausgesetzt, eine sehr geringe, nsrnlich -0.4 % irn Juli und +o 7 % im ~ u g u s t  war. Der mittlere 
der Hygrometer-~n~aben betrug im August im Mittel 1.8% im Maximum 3.1 1, im Minimum 0.5%. 

In einzelnen Fallen erreichten die Differenzen der +neben  der beiden Instrumente kei l i~h ~ 0 %  und mehr' 
a n  aber nicht allein das Haarhygrometer, sondern auch Fehler der Psyi-hrometer-Angaben Schuld tragen durfte0? 



da eine Ventilations-Vorrichtung im Psychrometer - Gehguse mangelte. Die mittlere Differenz der grÃ¶sste und 
kleinsten Hygrometer-Ablesungen, welche je einem bestimmten relativen Feuchtigkeits-Grade, wie er sich aus den 
Psychrometer-Beobachtungen ergab, entsprachen, betrug 6.0 resp. 6.9 %; die gr6ssten Differenzen waren 14 resp. 13 %. 
Vergleicht man die Differenzen zwischen den entsprechenden Angaben beider Instrumente nÃ¤her so sieht man, dass 
in denselben ein ziemlich regelmÃ¤ssige Gang vorhanden ist, der, falls die Psychrometer-Daten absolut richtig Wgren, 
wohl auf einen Theilungsfehler der Haarhygrometer-Skala zuriickzuflihren sein diirfie. 

In den Cbergangs-Monaten vom Winter zum Sommer, in denen die Temperatur zum Theil noch betriichtlich 
unter Null lag, ergab ein Vergleich der Resultate beider Instrumente viel weniger gÃ¼nstig Resultate, wie die 
Zusammenstellung des Monates Mai zeigt. 

Kingua-Fjord  M a i  1883. 

Vergleich zwischen Psychrometer und Haarhygrometer. 
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Die mittlere Differenz der Angaben beider Instrumente ist zwar zufglliger Weise 0.0% allein zwischen den zu 
einer und derselben Psychrometer-Angabe geh6rigen Hygrometer-Ablesungen kommen Differenzen bis zu 35 % vor. 

Der Monat Juni ist fir eine derartige Zusammenstellung, weil wehrend desselben zu wiederholten Malen 

Korrekturen an dem Haarhygrometer vorgenommen wurden, nicht verwendbar. 

Aus dem nsmlichen Grunde giebt dieser Monat auch in der folgenden Tabelle abweichende Resultate. 

Diese Tabelle enthalt eine Zusammenstellung und Vergleichung der relativen Feuchtigkeit, wie sie im Monats- 
Mittel aus beiden Arten von Instrumenten nach den Stunden-Mitteln sich ergiebt. 



Die Monate Juli und August und ebenso, wenn auch viel weniger ausgesprochen, der Monat Mai weisen ei*en 

deutlichen von den Tagesstunden abhangigen Gang der Differenzen zwischen den Daten des Psychrometers 
d des 

otnetef Hygrometers auf, welcher seinen Grund in dem verschiedenen, durch die Musselin-HÅ¸ll des feuchten Them . 
~fm-kmten Ausstrahlungs-Vermfigen der beiden Psychrometer-Thermometer haben durfte, auf welche E ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ '  
man bisher bei der grossen Seltenheit stÃ¼ndliche Vergleichungen zwischen Psychrometern und ~ a a r ~ y ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~  
noch nicht aufmerksam geworden zu sein scheint. 

der skdd Der Zeiger des Instrumentes blieb dann nahezu unbeweglich auf einer und derselben Stelle 
stehen, SO dass es erklirlich wird, wenn tage- ja wochenlang Stunde fur Stunde der gleiche ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
notirt wurde. Es entging selbstverst%ndlich diese Thatsache den Beobachtern nicht. In das Zimmer und i' 

n .  Aber einen dam~fgesattigten Raum gebracht, stellte sich der Zeiger meist von selbst richtig auf iwO/,, e1 

Manipulationen gegen den st6renden Einfluss des Reifes halfen natijrJich nichts. oft a u h  das lnstrume" 
doc!' in solchen Flllen ins Zimmer genommen und der Reif abgethaut wurde, so die ~ e i f b i l ~ ' ~ *  

uf einefi sofort wieder, wenn das Instrument in's Freie gebracht war und blieb der Zeiger fast unbeweglich 
beliebigen Theilstriche, meist zwischen 85 und gSO//,) stehen. 



Dieser Umstand machte das Haarhygrometer den allergrtissten Theil der Wintermonate hindurch 

unbrauchbar und hat daher auf eine Wiedergabe der Hygrometer-Beobachtungen in den Monaten Oktober bis 

Mai ganz verzichtet werden mÃ¼ssen 

Die wenigen FÃ¤lle in denen sich wÃ¤hren dieser Periode die Temperatur von ihrem gewGhnlichen, 

sehr tiefen Stande bis zum Thaupunkte erhob, so dass wÃ¤hren kurzer ZeitrÃ¤um einige brauchbarere hygro- 

metrische Werthe zu gewinnen waren, werden, da sie sich bei ungewfihnlichen Witterungs-VerhÃ¤ltnissen 

StÃ¼rme etc. ereigneten, bei Besprechung dieser Einzelerscheinungen in einem anderen Theile dieses Werkes 

nÃ¤her ErwÃ¤hnun und Verwerthung finden. 

Die Schwierigkeiten, welche die Behandlung des Psychrometers bei niedrigen Temperaturen bot, 

waren ganz erhebliche. Anfinglich wurde bei Lufttemperaturen unter Null 4 Stunde vor AusfÃ¼hrun der 

Beobachtung das feuchte Thermometer mit Wasser benetzt, seit dem 17. October 1882 aber wurde unmittelbar 

nach Vollendung der meteorologischen Ablesungen dieses Thermometer mit in's Zimmer genommen, damit 

unter dem Einflusse der Zimmer-Temperatur die Eisrinde schmelze. 1 5  Minuten nach der vollen Stunde wurde 

es in der Stube von neuem befeuchtet und vor dem Einsetzen ins Psychrometer-GehÃ¤us durch Schwenken 

auf eine Temperatur gebracht, die nicht mehr als 2 O  von der zuletzt abgelesenen Lufttemperatur abwich. 

Ehe der Beobachter das Thermometer ins Psychrometer-GehÃ¤us einsetzte, hatte -er sich davon zu Ã¼berzeugen 

dass die dÅ¸nn Wasserschicht auf der Kugel wirklich gefroren war und nicht etwa im Zustande der Uber- 
Schmelzung sich befand. Das Endresultat dieser BemÃ¼hunge aber war ein durchaus unbefriedigendes, so dass, 

nachdem ein grosser Theil  der Psychrometer ihnen durch Zerbrechen zum Opfer gefallen war, dieselben als 

nutzlos eingestellt wurden und die Ablesungen des feuchten Thermometers bei Temperaturen unter - i j O  

ganz unterblieben. 

Ob in der That gute Psychrometer-Beobachtungen bei niedrigen Temperaturen in arktischer Region verKsltniss- 
massig so leicht zu erreichen sind und ob dieses nur von der Uebung, Geduld und Vorsicht abhingig ist, wie 
E. Bessels die Sache hinstellt (Scientific Results of the United States Artic Expedition, Vol. I. Hygrometrical Obser- 
vations pag. I), muss doch fcglich bezweifelt werden, denn bei so niederen Temperaturen macht ein Unterschied 
von 1/mO in der psychrometrischen Differenz schon ausserordentlich viel aus und wie leicht Ã¤nder sich unter solchen 
Verhi-6ltnissen durch den EinHuss der KÃ¶rperwarme des Athems der Beobachter und nachts durch die kÃ¼nstlich 
Beleuchtung der Thermometer deren Stand wahrend der Zeit der Beobachtungen um einen solchen und wohl auch 
noch um einen viel grÃ¶ssere Betrag. 

Gerade die diesbezÃ¼gliche Beobachtungen von Polaris House zeigen im Winter solch' wunderbare SprÅ¸ng 
und VerÃ¤nderunge von Stunde zu Stunde, die wir hier nur an zwei auf das Gerathewohl herausgegriffenen Beispielen 
demonstriren wollen, dass es schwer fallen dÃ¼rfte an deren ReellitÃ¤ zu glauben. 
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P o l a r i s  H o u s e  12. F e b r u a r  1873. 
Psychrometer (Fo) Relative Windrichtung und 

fcuchl Feuchtigkeit Windgeschwindigkeit in rniles 



P o l a r i s  Eouae 28. Februar  1873. 

Es di~rfte 
zu verzichten, 
sehen, zumal 

Zeit 

1 a 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

Mittag 

Psychrometer (F0) 
trocken feucht 

0 
-34Â¡ -35.0 

-34'7 -35'0 
-34'6 -34'9 
-33'7 -34'1 
-32'7 -32.9 
-32 I -32' 5 
-34.2 -34'6 
-32'5 -32-8 

-32' 5 -32'7 
-29.8 -30'4 
-25-8 -26-6 
-20.0 -20- j 

Relative 
Feuchtigkeit 

65-0 % 
48-0 

48-3 
34-5 
70-2 

41 '0 

66-2 

55-6 
70'6 
22-4 
18-6 
62- 5 

Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit in miles 

NE 10-8 
NE 12.0 

NE 1 2 - 0  

NE 10.8 
NE I "0 

NE 2.4 
0 0'0 

0 0'0 

0 0'0 

0 0-0 

0 0'0 

SW 6-0 

unter solchen UmstÃ¤nde doch wohl riithlicher erscheinen, auf die Publikation derartigen Materials 
beziehungsweise unter solchen schwierigen VerhÃ¤ltnisse von der Benutzung des Psych;ometers abzu- 
bei solchen niedrigen Temperaturen die Aenderung des feuchten Thermometers um 0,1 bereits 

- 30Â° eine Aenderung der relativen Feuchtigkeit um 16% veranlasst. 

Absolute Feuchtigkeits-Messungen mittelst der  Absorptions-Methode wurden in  grÃ¶ssere Zahl im Msz 
und April I 883 vorgenommen. 

Die absorbirende Substanz war bei den ersten Versuchen Chlorcalcium, das sich jedoch als nicht hy- 
groslcopisch erwies und deshalb durch SchwefelsÃ¤ur ersetzt wurde. Dieselbe befand sich in 3 durch RÃ¶hre mit 
ander verbundenen kleinen Flaschen, deren Gewicht vor und nach dem Versuche bestimmt wurde und die 
Glasst6psel luftdicht verschliessbar waren, so dass die SchwefelsÃ¤ur f i r  eine ganze Reihe von Versuchen verwandt 

werden konnte. Die von einer Flasche zur anderen fÃ¼hrende Glasr6hren tauchten nicht in die SchwefelsÃ¤ur 
um ein ev. ZurÃ¼cktrete und dadurch einen ev. Substanz-Verlust zu hindern, so dass die Luft blos aber die 0bemache 
der absorbirenden FlÅ¸ssigkei hinwegstrich. 

Dur Aspirator war nach den Angaben eines Expeditions-Mitgliedes vor dem Abgange der Expedition angefertigt 
und fasste 25 Liter Luft. 

Ein Versuch dauerte bei dem geringen Querschnitt der Ausfluss-RÃ¶hre des Aspirator und bei der 
die Luft behufs genÃ¼gende Austrocknung nicht zu rasch Å¸be die SchwefelsÃ¤ur hinwegstreichen zu lassen, immer 
mindestens 4-6 Stunden und auch dann war kaum ein Viertel Kubikmeter Luft durch den Aspirator hindurchgegangen' 
e r  dadurch nothwendigen Ausdehnung der Versuche Å¸be eine ganze Reihe von Stunden lag eine grosse F'ehlerquele' 
die aber unter diesen Umstiinden nicht wohl zu vermeiden war, - nÃ¤mlic die UnmÃ¶glichkeit die wahre i t t e ' a  
Temperatur der Luft wiihrend der Zeit der Versuche entsprechend genau bestimmen zu kÃ¶nnen da ausser den 
mgssigen stbndlichen Beobachtungen keine anderen diesbezÃ¼gliche Daten vorliegen und eine ~nsicherheit \On '" 
in der Mittel-Temperatur der Versuchszeit bei den hier in Frage kommenden niederen Temperaturen von unter -''O0 

bereits einen Fehler von mindestens I f .  in der aus den Beobachtungs-Resultaten abzuleitenden relativen Feuchtigkeit 
veranlasst. Da sich wÃ¤hren der Versuche namentlich im Wirz die AusSen-Temperatur hiufig sehr rasch linderte' 

so sind, weil dadurch grosse Unsicherheiten Å¸be die wirkliche Mittel-Temperatur der betreffenden ~ e o b a c h t ~ ~ p  

e i d l i c h s i n d ,  die sehr starken Abweichungen der Daten des Haarhygrometers von denen nach der Absorp- 
tions-Methode zum Theil erkrgrlich. 



Resultate der Feuchtigkeits-Bestimmungen der Luft mittelst der Absorptions-Methode. 
- - -- - - - - - 

I I 
-- - - 

I -7 X:--- -- - 1 Auf- 1 ! I 1 
1 Durch- ' Mittlere spreclien- 1 B e o b a c h t e t  

gefangener der Relati~ e , 1 Differenz, 
Beohac1,tÃ£ngs gtgangenes Ã£.a>ser Dunbt- Fe11cl1tig-' a m  psyc~lro,neter 1 ' miiidien D a t u m  tur der 

zeit Luft- dampf dampf- druck keit am Haar-' 
ausseren Coliimne , Gehalt ,.,, 1 Relative l~ygro- 

q1lantum in  druck 1Pe"chtig- meter (A) und (B) 
K r  I C11bicn1. keit fBl 

I 1 Ciihicm. 
12. &rz . . . 9a 20- 3P44 W;;; - 0!6 
13.MZrz . . . ioa 4 - zpz8  - 2 - 2  
14. Marz . . . 9'120- 4P35 0'297 -13-3 
15. Mgrz . . . SP40-IOPIO 0 -216  -17.1 
22. Wirz . . . 6p 10-10p20 0-162 -23'1 

3. April . . . jP I j- 9P40 0-162 -24'7 0.0833 O ' S ~  
6. April . . . 4p36-10P 2 0.216 -17'7 0'1963 0'909 
8. April . . . sP23-IOP 5 0.135 -14.5 0-1244 0.921 

11. April . . . 2p23-iOP40 0-270 -14'4 0'2027 0.751 
12. April . . . 2~55-IOPSS 0.216 -18.3 0-1g87 0.873 

d )  Windrichtung.  

Das Yeate'sche Anemoskop funktionirte nicht befriedigend und wurde deshalb bald ausser Gebrauch 

gesetzt. Eine mechanische Ubertragung der Richtung der Windfahne in das Innere des Hauses, wie solche 
auf SÅ¸d-Georgie eingerichtet war, wurde von der Nord-Expedition nicht vorgenommen. 

Im Winter drehte sich die Windfahne bei der ausserordentlich schwachen Luftbewegung sehr schwer, 

was theilweise seinen Grund wohl auch in dem Steifwerden des Schmiermateriales in den Ftihrungen der 

Windfahne hatte. Deshalb wurde in vielen FÃ¤lle wÃ¤hren dieser Periode die Windrichtung nach dem Zuge 

des Rauches des Schornsteins notirt. 

Der Lage der Station entsprechend sind die beobachteten Windrichtungen durchaus lokalen Charakters, 

wie auch die hiiufigen Differenzen mit den Beobachtungen an dem Wimpel der Bergstation beweisen, die sich 

zuweilen zu gerade entgegengesetztem Werthe steigerten. 

Die Windrichtung an der Bergstation, welche an dem Wimpel von der Station aus mit einem Fern- 

rohre beobachtet wurde, war im Winter nur um die Mittagstunden und bei Nebel gar nicht zu konstatiren. 

Im Mai, Juni und Juli, in welchen Monaten den Umstimden nach die meisten derartigen Beobachtungen 
angestellt werden konnten, war das Verhalten der oben und unten beobachteten Windrichtungen wie folg: 



ES wich die Windrichtung an der Bergstation von der an der unteren Station ab: 
Mai. Juni. Juli. Summe und Mittel. 

1620 

1 4 - 0  % aller Falle. 
20.6 
23-6 

19'7 
12-8 

4'3 
2'7 

1'7 
0-6 

e) WindstÃ¤rke 

Die Recknagel'schen Anemometer hnktionirten sehr zufriedenstellend, eine BeschÃ¤digun derselben 
durch StÃ¼rm etc. kam nicht vor. Bei sehr niedrigen Temperaturen trat ein singendes ~ e r Ã ¤ u s c  ein? dem 

durch 01 nicht abgeholfen werden konnte; da dasselbe bei steigender Temperatur alsbald verschwand? kann 

das GerÃ¤usc vielleicht auf ein Steifwerden des Schmiermateriales zurÃ¼ckgefÃ¼h werden. 

Einige LÃ¼cken die durch mangelhafte Markirungen auf dem Papierstreifen, durch zu schwachen 

oder durch Stehenbleiben der Uhr des Registrir-Apparates veranlasst wurden, sowie die Periode vorn 15. bls 

23. September 1882. in der das Anemometer noch nicht zur Aufstellung gelangt war, sind in den mzhstehenden 

Tabellen durch ZuhÅ¸lfenahm der direkten SchÃ¤tzunge der WindstÃ¤rk interpolirt worden. 

Zu diesem Zwecke wurde eine Voruntersuchung Ã¼be das VerhÃ¤ltnis der geschÃ¤tzte Windstgrken zu 
den gleichzeitigen Anemometer-Daten nÃ¶thig um mit HÃ¼lf der ersteren die LÅ¸cke in den letzteren aus- 
fÃ¼lle zu kÃ¶nnen 

Das Ergebnis dieser Untersuchung fasst die folgende Tabelle zusammen: 

K i n g u a  -Fjord. 
Vergleichung der Anemometer-Angaben mit den geschatzten Windsarken 

1882-83. sowie Hiiufigkeit der letzteren. 18~2-8~' 
-- 

geich.Windii.Aen 0 0-1': l l l - ~  2 ;8 -31  3 13-41 4 4 4 1  
. ! 

M o n a t  
P- 

December 402 0.2 29 0-7 238 V 8  6 PS\ 36 2-Ã i 1 ~ 7 1  yo - - 2 ril - - - , 130 - - - - 5 I'' - 3 
1883 Januar. . . MO ~ ' l  31 0'2 1 8 ~  0'5 3 1.8 30 r y  - 14 ~8~ - - - - I - - 

F .  . 433 0.1 18 0.5 156 0-7 I 0% 41 2-3 I 2-4 16 $9 SO - - - - - 67 1 I ~ ' 9  - - - 
1Iarz. . . . 321 0-4 20 1.0 1 8 ~  r 5  4.7 63 4.2 33 64 g3 ge - - 12 9 4  - Ã I0 W* - - 2 I r 2  - - 7q 
A ~ n l . * . .  3280.4 8 fo 297 l-6 I 3'3 76&61 I 4.5 9 5.1 - - - - - - - - - - - - - - V lÃ 
Mai. . . . . 146 25 T6 425 T2  3 1-1 "3 8 6  2 4.9 I7 5.0 - - - 735 

l 
j r a -  - g e -  - 1 1 s - 2 -  - -  - - ' I  l 7  28 1.6 340*-4 14 I r 2  1484.1 6 5.2 55#-9\-  1 - 6.7 - \ - I  el: - - \ -  - I -  - - - - - TÃ 

85'8 23r4359*2' 5 I 8 3 1 $ 4 . 0  4 &s51  2 C8 8.8-1-1 I 8 2 -  - I -  - -  - - -  743 
1180n 313s-4 6 fo 1934-4 8 f j  805-3 7-6 7'4 - - - 1 -  - - - P - - - - 743 -- ---+ ! -------===-P--- ---- 1 - --z--- 

' l 
-- 

' I  I 
-- - -- - ---- 

I 
7 

U ' 7 9 5 , ~ 5  53 r l l  7 3 9  6.7 8 3  45\ - - 14 93 - - 10'' - - , - - "B+ 
l l I ' 3 q  0.7 73 r61012 Ta\ 25 I 8 4  5371 K2 x8 5-3 mj $9, 7.1 2z gg - - r1 - - - - - - - - '& 

Herbst ' . ' 
211 ra 7- 8.0 35 , W  283 4'0 15 4.6 I ~ '  $3 3 y6, 28~ ra 

I 90 I * . T  y6 94 - - - - - Ãˆ 

I 
I ' - - 3 337 3 6 1  2.1 6 0 0 0 1 1-8 3 g  $ so 25 I3 _ - , in - - 6'79 

1 1  Winter .  . . 1275 0.1 78 0'5 581 VI 10 ' 2 3  107 21 
32 <-0 -; - - 10.3 - - Ir,, - - - - 5 Ir4 'l1O2 

, 1 

- - 
7 4 4 5  3 9  1.8 7 311179 3.3 42 1-7 427 $6 l2  g,j ri I 1 yo 2g 92i I 96 l5 1w8i - - 

' 

; H 5  - - --- - . - - - - -- - -- - -- ----:.-E -- - --.-W- - -- . -- - 
F -4: 

: ---- - - -- -- -- -- --- 



Wie man aus dieser vergleichenden Zusammenstellung, wo Z. d. B. die Zahl der vorliegenden direkten Wind- 

stÃ¤rke-Sckitzungen m. W. die aus den Anemometer-Daten sich ergebende entsprechende mittlere Windge- 
schwindigkeit in M. pro Secunde bedeutet, ersieht, wurden die WindstÃ¤rke mit Ausnahme der Srirke 4 von 
den Beobachtern allgemein zu hoch geschÃ¤tzt wozu die Veranlassung jedenfalls in der an und fÅ̧  sich ausser- 
ordentlich geringen Geschwindigkeit der Luftbewegung in Kingua zu suchen ist. Wie ausserordentlich die Sckatzung 
des StÃ¤rkegrade der bewegten Luft bei Beobachtern, die nicht Gelegenheit haben, sich in derselben unter den 
verschiedensten Breitegraden, wie die Seeleute zu Å¸ben von der Temperatur der sich bewegenden Luft abkingt 

und wie sehr die Sicherheit der SckAtzung von physiologischen Empfindungen beeinflusst wird, erkennt man 
recht deutlich aus den abnorm geringen, anemometrischen Windgeschwindigkeiten, welche im Winter den gesckitzten 
WindstÃ¤rke gegentiberstehen, weil bei jenen tiefen Winter-Temperaturen auch bereits ein ganz leiser Luftzug sich 
dem GefÅ¸h empfindlich geltend machte und deshalb in seiner St'Ã¤rk wesentlich Å¸berscKatz wurde. Nicht ausge- 
schlossen ist jedoch, dass durch die niedrigen Temperaturen im Winter die geringen Spuren von Schmier61 des 
Anemometers durch Dickwerden eine grÃ¶sser Reibung und damit eine wesentliche Vermehrung der Reibungs-Konstante 
des Apparates verursachten, wenn auch eine versuchsweise in einer Flasche den niedrigsten Temperaturen ausgesetzte 
Probe desselben Ã–le sich nicht verdickte und seine Beschaffenheit nicht Ã¤nderte 

Der auf Seite 8 erwÃ¤hnt Cbelstand, dass die Rolle T des in Sud-Georgien gebrauchten Anemometer Registrir- 
Apparates einen zu gossen Umfang hatte, so dass die Zeitmarkirungen auf dem Papierstreifen in unrichtiger Weise 
erfolgten, trat auch bei dem in Kingua-Fjord gebrauchten gleichen Apparate zu Tage, jedoch wurde demselben hier nicht 
durch UrnÃ¤nderun der Art und Weise der Zeitmarkirung abgeholfen, so dass es nÃ¶thi war, den in einem Tage ab- 
gelaufenen Papiestreifen nachtrÃ¤glic in 24 Theile zu theilen, um die Anzahl der in einer Stunde vorgekommenen 
Kontakte auszÃ¤hle zu kÃ¶nnen 

Da aus der Art, wie sich der Wimpel auf der Bergstation bewegte, einigermassen auf die dort herrschende 
WindstÃ¤rk geschlossen werden konnte, so wurden ScKZtzungen derselben regelm'hig vorgenommen. Begreiflicher 

Weise sind diese ScKatzungen immerhin sehr unsicherer Natur. 

f) BewÃ¶lkun und Hydrometeore. 

Gleichmsssig grau bedeckter Himmel wurde mit 10 ohne weitere Wolken-Bezeichnung notirt. 

Die Niederschlags-Messungen sind im Ganzen ziemlich zuverlÃ¤ssige Natur, da der Schnee im Winter 

tiberwiegend bei ruhigem Wetter fiel, so dass anzunehmen ist, dass die aufgefangenen Schneemengen dem 

wirklichen Niederschlage ziemlich richtig entsprechen werden. 

Wenn  sich Schnee im Regenmesser vorfand, so wurde das Gefass mit ins Wohnhaus genommen und 

zugedeckt neben den Ofen gestellt, bis aller Schnee geschmolzen war. Beeinflusst werden die gemessenen 

Niederschlags-Mengen im Winter allerdings durch die zeitweise sehr bedeutende Reifbildung sein, die nicht zu 

verhindern war und die zuweilen messbare ErtrÃ¤g im Regenmesser lieferte. 
Um durch WÃ¤gunge eine Bestimmung der gebildeten Reifmengen zu erlangen, wurde eine aus 

Messingdraht gewickelte Spirale frei in MannshÃ¶h Ã¼be dem Boden aufgehsngt und der auf ihr wÃ¤hren der 

Nacht gebildete Reif Ã¶fter gemessen. 
Ebenso wurden Verdunstungs-Versuche an Eis- und Schneemassen durch \VÃ¤gunge angestellt. Auf die 

Resultate dieser Beobachtungen sowie der Reifmessungen wird im Anhange besonders zurtickgekommen werden. 
Die an der Station beobachteten Nebel, welche bei sonst klarem Himmel sich zuweilen w2hrend des 

Winters an der Station zeigten, waren zweierlei Art: Wenn durch die Wirkung der Fluth ein Brechen des 

Eises auf dem Fjorde und Ubertreten des Wassers in grÃ¶ssere Ausdehnung stattfand, so erschienen niedrig 

gelagerte Nebel Å¸he dem Fjorde. Wesentlich davon verschieden waren jene Nebelstreifen, welche sich 6fters 

in einiger HÃ¶h horizontal an den Berghiingen des Fjordes hinzogen und die wohl mit den Luftdrculations- 

VerhÃ¤ltnisse des Thales in Beziehung standen. 



der Station Kingua - Fjord. 

I Mittel Als Schneetage resp. Schneestunden sind auch alle diejenigen Tage resp. Stunden geziihlt, an 

Die Tabellen sind mit Ausnahme einiger Ausserlichkeiten, wie z. B. der Nichteintheilung der h h a t e  
nach Dove'schen Pentaden etc. durchaus den BeschlÃ¼sse der Internationalen Polar-Konferenz Wien 

angepasst. 

Die absoluten Maxima und Minima jedes vollstÃ¤ndige Monates sind bei allen meteorologischen 

Elementen fett gedruckt, ebenso wie auch die grÃ¶sste und kleinsten Werthe der Stunden-Mittel jedes 
Monates. 

LÃ¼cke in den Beobachtungen sind durch Striche (-) ausgefÃ¼llt 
In den Tabellen Ã¼be die Richtung und Geschwindigkeit des Windes bedeuten jedoch diese Striche 

unter der Rubrik ,,RichtungG, sofern die Rubrik ,,Geschw. Met. pro SecundeLL nicht auch mit einem Strich 

ausgeftillt ist - in welchem Falle die Beobachtung des Windes Ã¼berhaup ganz ausgefallen ist und auch durch 
die Angaben des registrirenden Anemometers nicht zu ergÃ¤nze war - dass eine Windrichtung nicht zu 

beobachten war, dass vielmehr zur Zeit der Beobachtung vÃ¶llig Windstille herrschte. 

Schnee und Regen fiel. 
Sept' 

Die Bezeichnung ,,R" unter der Rubrik fÃ¼ 7,WolkenformLL bedeutet, den BeschlÃ¼sse des internationalen - 

- 
Datum 
L-- 

12 

'3 
14 
1 5  
I 6 
17 
I g  

19 
20 

21 
22 

23 
24 

Meteorologischen Komite's in Kopenhagen entsprechend, Radiations-Banden, oder die frÃ¼he mit polar-Banden 

bezeichneten streifenartigen, scheinbar an zwei entgegengesetzten Punkten des Horizontes convergirenden 

Anordnungen von Cirrus-Wolken. 12 

Alle mit HÃ¼lf von Registrir-Apparaten bei irn Ubrigen direkten Beobachtungen interpolirten Werthe 35 

sind mit cursiver Schrift gesetzt, ebenso wie andererseits das Gleiche in allen den Fsllen geschehen ist7 es 26 
27 

sah, LÃ¼cke in Tabellen mit Registrir-Beobachtungen mittelst direkter Beobachtungen Dies gilt 28 

29 von den windgesdi~indigkeits-Registrir~n~en, deren LÃ¼cke mit HÃ¼lf der direkten windstÃ¤rke 
Schfitzungen und der Tafel auf M. 22 ergÃ¤nz sind. - 

Die in den BewÃ¶lkungs-Tabelle angegebenen Zugriditungen beziehen sich nur auf die untere" 13 
14 

Wolken und zwar bedeutet z. B. 7,Cum, Cum-s S, W", dass Cumulus-Wolken aus S, C ~ m ~ l ~ - ~ t r a t ~ s - W o l k e n  15 

16 aus W liehen, dagegen ,,Cum7 Str W --, dass Cumulus-Wolken aus W ziehen, dass dagegen die ~ u ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17 der Stratus-Wolken nicht beobachtet ist oder nicht festgestellt werden konnte. I 8 
^ Die beobachteten Zugrichtungen der Cirrus-Wolken sind auf pag. 1 19 in einem besonderen verzeich- 

nisse zusammengestellt. 
2 1 
22 Die in den meteorologischen Tabellen angegebenen Werthe ftir die geographische LÃ¤ng und 
23 
34 der Station sind noch nicht die definitiven, aber jedenfalls innerhalb weniger Sekunden genau. 
25 

Mittel 



KINGUA-FJORD. 

L U F T D R U C K .  
September 1882. Mittlere OrtBaeit. 

700 mm+ HÃ¶h des Barometers Ãœbe Meer 10.6 m. 
Schwere-Correction + r j mm bei 755 mm. 

\ -  

Datum 

1 -  

' 12 

13 
14 
15 

e 16 
I7 

h 18 
'9 

h 20 

,U 21 
22 

23 
1 24 

25 

26 
ilt 2 
e- 29 

30 

en Mittel 

September 1882. (P = + 66' 35'40" 2 = 67' 19' 15" = 4h29m~78 W. L. Gr. 
en 

en Datum 
en = 

12 

er 13 
14 

en 15 

ng 16 
17 
18 
'9 ;h- 20 

2 1 

:ite 22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

Tages. 
mittel 

- 

- 

57-90 
58-66 
51-30 
46'73 
48-95 

50-98 
54-70 
50-82 
50.52 
55-18 

58-94 
53'32 
57-61 
61-74 
58-52 - 
54 39 



- 26 - 
Luftdruck. 

Oetober 1882. HÃ¶h des Barometers Ã¼be Meer 10.6 m - 
Datum 
- - -  - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

13 
14 
'5 
I 6 
17 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

31 

Mittel 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

J 3 
14 
1 s  

I 6 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27. 
28 

29 
30 - 

Mittel 



W 
Mittlere Ortszeit. 

Luftdruck. 
ihtohr 1882. Schwere-Correction + 1-3 mm bei 755 mm. 

Tages- 
mittel 

50-27 
46-20 
46-07 
49-61 
48-40 

37-42. 
38-25 
46 50 
48-61 
54-65 

53-12 
50-80 
56-14 
49-28 
49-32 

60.91 
57-82 
54-24 
55 -27 
53-89 

63-45 
61 "90 
65-60 
65-96 
67-07 

88-22 
64-07 
62-27 
61-19 
62-34 

61-84 

I Maximum Minimum , Differen. 

. 66'; = 67' I 9'1 5" = 4h29mt 78 W. L Gr. 



Luftdruck. 
J>w#mbÃ‡ 1882. 700 -4- HÃ¶h des Barometers Ã¼be Meer 10'6 m. 

I 
r 

P 

Mine! 

- 
Mittel 



Schwere-Correction + 1.3 mm bei 755 mm. 

6 1 7 l  S i 9  I 10 ! 11 I 12 
1 

-- - 

Luftdruck. 
Deo- 1882. 

Tages- 
mittel 

56-25 
52-36 
55-16 
55-82 
49-08 

63-65 
65'73 
2:g 
49'95 

54-23 
55.30 
s:g 
71'61 

68 -04 
65-03 
63-81 
58-43 
64'95 

61 .29  
62-43 
67 -06 
67-20 
67-69 

6 ~ 6 5  
60-82 
59'95 
58-82 
7 - 6 2  

54-92 

Maximum Minimum 1 Differenz 
P- I 

I 

Januar 1883. 



Luftdruck. 
Febrtiar 288.1. HÃ¶h des Barometers Ã¼be Meer 10.6 m. - 

Mittag 

51.4 
41.7 
48-6 
55.1 
48-1 

48-4 
49'9 
40.8 
33-8 
46-6 

46-4 
47.7 
45 -2 
49.7 
59-8 

52-1 
41-2 
26-1 
37 '4 
43'9 

51-2 
54-5 
52.9 
63'0 
55.4 

52-1 
45.9 
42.6 

- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 
10 

I I 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 

3.1 
24 
25 

36 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 



Schwere - Correction + 1.3 mm bei 7 55 vmn. 
Luftdruck. 

Februar 1883. 9 Mittlere Ortszeit. 

7 Tages- 
mittel 
P- 

49-40 
42-30 
50-12 
54-66 
48-71 

48-55 
48-96 
40'73 
35-09 
45.76 

47 -04 
47-71 
45-52 
50-23 
58-75 

51-72 
'$0-41 
-7.82 
37-38 
44'39 

51-43 
53-78 

8% 
55.99 

51-53 
44.60 
42-80 

Maximum 1 Minimum Differen 1 



Luftdruck. 
A M  1883. HÃ¶h des Barometers Ã¼be Meer 10.6 m. - 

atum 
-- 
P 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
15 

I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

- 
M a i  1883. 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
15 

I 6 
17 
I8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
2 5 

26 
27 
28 
29 
30 

3 1 - 
Mittel 



Luftdruck 
AprÅ 1883. Mittlere Ortszeit. 

7 7  I 

=====z 

l I 

Schwere- Correction + I '3 mm bei 755 mm. - 
Taees- 
mittel 
-- 

48-58 
47-60 
46-78 
52-12 
53.10 

51 '00 

55'70 
g:g 
45 '36 

49 '22 
55'79 
56-62 
62-42 
65-06 

66-41 
63 '44 
59-74 
59'7 
Cm's1 

;::E 
74-07 
64-02 
61-69 

5q-48 
60'71 
64-70 
65-85 
63- 18 

5 8 ~ 7  

-- - 

M a i  1883. 
--- - --- 

I I 
I 

59'5 1 17-8 
2 2  &'Â¥ , 11.2 
61 5 52' 5 9. 0 
66- j 61.9 4. 6 
67'9 65.7 2 -  2 

68- I 67.0 n 
70- 6 67'9 2- 7 
68-3 64'3 .V o 

i;:; 62- 6 2 -  1 
65- 2 : 3'4 

66-7 62-5 4-2 
63-2 60- 8 2.4 
62" 4 61.4 I '0 
61.6 50-t> 1r.0 

WO 45'7 4'3 

55'7 48-6 7. 1 
62- r 56- r 6 - 0  

62- I 1.6 
63'7 60,2 63-6 2 -  4 
60'0 55.0 5'0 

54- 8 47'3 7'5 
56'4 47- 2 9 -  2 
61-9 56- 9 5'0 
61.9 58.9 
59-I 58.2 6:s , 

(8'0 54'9 3' T 
55.7 52'8 2 -  9 
52'7 49.O 3'7 
49.0 46.7 2'3 
58-0 49'2 8 - 8  , 

59-8 57-5 2'3 

60.75 1 55-87 1 4-88 



Luftdruck. 
Juni 1883. - 
)atum 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

I 6 
'7 
18 
'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel - 
Juli 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 - 
14 
1s 

16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 

7 0 0  M +  Hohe des Barometers Ãœbe Meer io'6 m. 
l 

1 2 S 1 4 i 5 l 6  7 8 9 1 11 Mittag 
-- 

I I ! ! i 
i 



Luftdruck. 
Juni 18843. Schwere- Correction + I '3 rn bei 75 j m. 

Tages- 
mittel 

56-06 
52-59 
50 ' 60 
53.81 
60.16 

57-10 
50-31 
42-91 
45-32 
51.32 

53'29 
60.04 

ii:i& 
44'05 

47-17 
54-51 
60-08 
63-18 
59'55 

60.42 
57'33 
43-96 
53.93 
57-12 

59.53 
59-05 
48 27 
44'75 
43'56 

52-90 

- 
Differen Maximum 1 Minimum 

-- U 



Luftdruck. 
.Awust 1883. HÃ¶h des Barometers Ãœbe Meer 10.6 m. 

Datum 
P- 

- 
litte - 
September 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

I 6 
17 
18 

T9 
20 

21 
22 

23 
24 
2s 

26 
27 
28 

29 
30 - 

Mitte 



Luftdruck. 
Auguttt 1883. 

------I 

. 

Lw Mittlere Ortszeit. 
7 

Schwere Correction + 1.3 mm bei 755 m. 

Tages- 
mittel 

65-00 
6 1 - 5 3  
59'07 
57-80 
56-46 

55'34 
60-82 
64-14 
60-02 
52-70 

49-95 
50.36 
53'97 
54-03 
47 -70 

47-14 
54-87 
55'55 
54-02 
53-05 

54-26 
58-04 
55-28 
51-75 
52-46 

54'30 
54-16 
53-98 
54'43 
54-00 

51  "00 

55-07 

Maximum ' Minimum Differens 
- -- --------L - -- - 

September 1883. 
l 



KINGUA-FJORD. 

TEMPERATUR DER LUFT. 

Mittlere Ortszeit. 

Tages- 
mittel 

- 
- 
- 
- 
0'00 
0-77 
0'72 
2-51 
r -72 

0-61  
I -83 
2-65 
2-83 

4 - 9 8  

-3'14 
-2.63 

0.19 
-V 59 
-2-55 
7 

0.26 

Minimum 1 ~ifferen: l 



- 40 - 
Temperatur der Luft. 

Oetober 1882. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 m 
I 1 

1 ^ 2 ! 3 '  , 4 i 5 ' 6 1 7  S 1 9 ! 1 O l  , 11 Mittag 

- 
laturn 
--- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
u 
15 

I 6 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 

; i 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 



Ort 
e=-= 

3 4 



Temperatur der Luft. 
Hohe des Thermometers Ã¼be dem Boden a'o m. Mittlere Ortszeit. 

Tages - 
mittel 
- - - - - -  

-23.85 
-25'92 
-18-80 
-20- 28 
-27'24 

-28'76 
4 - 6 4  
-29.95 
-10.06 
- 7-38  

-12.72 
-10-92 
-10'39 
-16.69 
-24.32 

-26'85 

-27 49 
-22 -SJ 
-20-51 
-21 '00 

-15.65 
-I 1-72 
-21-08 
-22 '08 
-29-18 

-32-26 
-25'00 

-24.57 
-22-30 
-21'90 

-27- 22 - 
-21.67 

i m m  1 Minimum 1 Differenz 

- - 

Januar 1883. 



Femperatur der Luft. 
Februar 1883. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2-0 M. 

Datum 1 1 2 3 4 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
15 

16 

'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

31 - 
Mittel 

I 

-+Oe8 -in - 4 1 ' ~  - 4 1  
-34-8 -;- -i#,.! .--36 
-3;. 2 -V., ",, .-., 

J , .  -,,. -G 
-2v-q -:"),J -:;Â¥ -',Ia; -y 
-35.8 -Y- -!-.T --- 1t 



a'h sttlere Ortszeit. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. 
l I l 

5 ' 6 ' 7  8 [ 9 l 1 0 i 1 l Z l 2  ! Tages - 
I -- I 

mittel 

I l I 1-- 

I. = 67Â°19'15r = 4h29m178 \V. L. Gr. 
\ - - - 

/ l I 
I I I I 

Temperatur der Luft. 



atum 
- - -- - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 - 

Mittel - 
I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 
16 

'9 
20 

2 I 
22 

23 
24 
2 j 

26 

27 
28 

29 
30 

3' - 
Mittel 



mttlere Ortsxeit. HÃ¶h des Thermometers Å b̧e dem Boden 2-0  m. 
Kingu. 

1 3 4 5 6 7 8 9 1 l0 11 12 - 
I I I I - 

I 

- 
- 

Temperatur der Luft. 

Tages- 
mittel 

-24'02 
-2598 
-25-85 
-23'02 
-20'80 

-19.95 
-15'52 
-1 5-96 
-16.21 
-15-90 

-15'29 
-16.64 
-20.55 
-17.85 
-20-87 

-22-65 
-20.90 
-15'48 
-1 5.7-  - / 
-16'16 

-14'14 
-16-01 
-16.15 
- 6-37 
- 2'82 

- 0-9.5 
- 2-37 
- 5-05 - 3'92 
- 2'73 

I Maximum Minimum Differenz 
- 

-------==2=zz%z 

M a i  1883. 



- 
Datum 
--.. - 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

I I 
12 

13 
'4 
'5 
16 

17 
I8 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 - 

Mittel - 
Juli 1883. 

Temperatur der Luft. 
Juni 1883. HÃ¶h des Thermometers Ã¼be dem Boden 2 ' 0  m. KmWjad Ortsi 

7 1 8 1 4 '  ' 5 '  , 6 ' 7  I 11 1 Mittag - -- 

- . - 

10 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
u 
'5  
16 
'7 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 

3' - 
Mittel 

I 

- 
I 



Temperatur der Luft, 
Hohe des Thermometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. Mittlere Ortszeit. Juni 1883. 

Tages- 
mittel 

3.54 
4' I 0  
4 - 3 8  
4 -â ‚  
-0'63 

r 06 
2-48 
3 - n  
1.20 
0'81 

0-35 
0.53 
4.03 
4.96 
I -68 

0'60 
1-73 
2-60 
3-07 
3'40 

4-25 
5-02 
2-48 
3-14 
3'97 

5-91 
3-76 
4-20 
3-20 
6-35 

Maximum Minimum Differenz 

Juli 1883. 

l l 





aitt; Mittlere Ortszeit. 
----. 

l 1  
I I 

3 1  4 
I 

5 6 

HÃ¶h des Thermometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. 
Temperatur der Luft. 

Auffust 1883. 

. - -- - - - - 
Mittel 

-- 

1 1  "40 

;;:g 
10.99 
11-58 

10.52 
11-36 
7-38 
7-92 
7-22 

5 - 1 2  
4-08 
6-10 
4-84 
4-60 

6-43 
6-91 
8 -04 
8 - 4 1  
8-12 

6-23 
6-42 
6-83 
7-25 
7-04 

6-67 
4'55 
2% 
3-86 
5-30 

5-96 

September 1883. 1 = 67Â°19'15r = 4h .qm~78  W. L. Gr. 

I ! I I ! l I l 
l 





Feuchtigkeit der Luft. 
W o b e r  1882. HÃ¶h des Hygrometers U" - 
Datum 

- 
Mittel 

--- 

1 
2 

3 
4 
s 
6 

H 
9 

10 

I I 
12 

1.3 
'4 
'5 
16 

17 
1s 

19 
20 

n 
22 

23 
24 
2s 

26 

27 
28 

29 
30 
3 1 - 

Mittel 

Mut 188.3. 



, = = 67'1 9'15'' = 4 h 2 9 m ~ a  W. L. Gr. 

Mittel 

M a i  188.3. 



Feuchtigkeit der Luft. 
Juni 1883. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2'0 M. 

I 

Datum 
-- - - -. - 

I -  - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

i 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

16 
'7 . 
18 

'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
+ 28 

2q 
30 

Mittel 4 

Juli 1883. 

t 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
1s 

16 

;!I 
I 9 
20 

21 
22 

23 
24 
2s 

26 

27 
28 

29 
30 

1 31 

I Mittel j 

I 



Feuchtigkeit der Luft. 
HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. Juni 2883. 

l l I I I I l I , r 
Mittlere Ortszeit. 

Tl2 

= 67'19'1 5" = 4h29m17s W. L. Gr. Juli 1883. 

, dasselbe unter oO stand, berechnet. 



Feuchtigkeit der Lufi- 
A ~ g ~ 8 t  1883. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2 '0  M. mw~-qord. 

* f 

1 ' 9  3 4 5 6 7 U 9 10 Datum 
- P- 

P -- -- - - -- 
W - - - .- - - - =  

1 m . m f i . ~ .  M.*. 9 . c .  m.m.  f . c . m . m . p . c . m . m .  9 . c . m . m .  9 . c . m . m .  9 . c . m . a  9 . C . m . m .  p.6.  # . c . m . m .  9.c.  u & m j . c ,  

6.1 g2 s m 9  86 6.0 5.8 87 6-3 84 6.5 77 7'1 80 7.1 72 7.5 74 7'[  66 7'6 66 7.9  63 
2 6-5 73 6.3 73 6.0 69 6.4 74 6'5 68 7'4 77 7.5 75 7:4 72 7.4 68 7 . 3  66 7.5 63 7.4 62 

3 T * ,  87 7.3 88 7.1 89 7.2 9 7.2 92 7'4 88 7.9 80 8 5  75 8.8 71 q.2 67 9.1 61 8.5 57 
4 8.9 83 8.8 88 8'6 87 8'6 87 8'6 86 8.4 89 8.7 93 8.5 92 8.7 ~6 8.6 95 8.6 4 
5 8a4 9~ 8.3 g9 8.3 91 8.1 89 :': Zi 8.1 88 8.0 87 7.6 89 7.6 86 7-7 81 7.5 75 7.2 

6 6.5 67 5-7 56 6 - 2  74 6.4 81 6.5 73 6.4 72 6.1 70 6 -6  71 6-4 6q 6 .6  65 6.6 64 6-8 b2 
7 6.5 78 6.7 81 6.6 78 6.7 78 6'9 79 7.4 84 8 - 1  88 8-1 87 8-1 88 8.1 87 8.2 8a 8.3  73 
8 6.5 86 6-3 87 6.3 85 6.3 85 6-1 86 6.3 9 6-3  87 6.2 85 6.2 8: 6 - 3  80 6.5 76 6.4 4 

5.7 9 5.7 92 5.5 93 5.4 9 5.4 93 5:9 87 6-0 76 6.3 73 6.7 74 6.4 67 6.5 70 7.1 7: 
6.8 86 6'8 8~ 6.6 88 6.6 87 6.5 87 6 j 85 6.6 82 6.7 83 6-4 83 7.0 87 6.6 83 7.7 81 I 0  



Feuchtigkeit der Luft. 
mttlere ortsseit. HÃ¶h des Hygrometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. August 1883. Y, 

I I I 

6 2 1 3  , 4 1  6 1 7  8 9 10 11 12 
- - - - 

I 

: +6fi0<; = 67O19'15" = 4h29m~ 7~ MT. L. Gr. 



KINGUA-FJORD. 

RICHTUNG UND GESCHWINDIGKEIT DES WINDES. 

HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8.6 M. 
Mittlere Orts~eit.. 

= 
Datum 

12 

13 
14 
15 

I 6 
17 
18 
19 
20 

2 I 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel - 

- - - 
- - 1 - 
- - 

I - - - 

0.7 - 0.7 NNE 2.0 
N N E  2-0 N N E  2.0 X N E  2.0 

0.7 - 0.7 - 
- 0.7 

0.7 NE 2.0 - 0.7 

- 

- 
- 

NE 2.0 

NNE 2.0 
- 0.7 

N E  2.0 

8 - 0.7 NE 2.0 XNE 2.0 

CI*> N 2-0 S .+-L S 2.0 SS\V 2.0 

E 4.0 N E  2.0 N E  2-0 NE 2-0 ,E 2'0 s 4'0 4.0 S W  4.0 
0.7 - 0.7 - 0.7 SSUT 2.0 , - 2.0 SE 2.0 2.0 I SSW 2.0 
2.3 STV 1.4 SSW 0.7 S\V 1.7 S\V 0 '4  - 0.7 S 2.2 S 1.2 
0.4 - 0.4 E 0 - 9  NE 1.7 N 1.9 NE 1.6 1.6 SSW 1.9 S 2 -3  S 1 -6  
3 - 5  SXV 3.2 S\V 2-8  S\V 3*0 NNXV2.6 XE 2'4 2.7 S W  3.7 N W  3.5 SSW 2.4 
3.3 N W  2.9 N 4-5 N 6.6 N W  6.3 S W  2.8 SSW 2-3 - 3'5 F 2.0 SSW 2.3 

E 4.0 SE 2.8 \V 2.4 W X 1 ' 2 ' 5  ESE 2.2 S E  2-8 $SE 3.0 S E  3.3 
I . I  SSTIT 2 a 5  'SSXV 2 . ~  s 1-7  SSE 0.9 S\FV 1.4 SS\V 1.9 SIV 2.4 S 2.6 S S W  3.3 

;SXT 3.6 S S w  zS4  2.1 - 0.8 1 . 5  1.5 XXE 3.4 Nm 2.3 N\V 2.8 X W  3.5 NE 2.4 SS\V 1.8 
TE 1.2 I N N E  3.0 sw I.9 1.5 N r a 9  N 2-3  1 ~ 6  NNE 1.4 NIV 1.5 S 2.6 SE 3.5 S E  1.9 

I I 

- 
- 
- 

ENE 2'0 
X 2.0 

0.7 
NE 2.0 

= + 66 j5'401' = 6 7 Â ° ~ 9 f ~ 5 1  = 4h29m~7Â W. I,. Gr. 
- 
-TiFe<:-- 
-. -- mittel 

Gcfchwind. 
rlct pro sec. 

- 
- 
2-23 
2-26 

1-93 
I '84 
2-88 

3.75 
1.68 
1'01 
1-81 
3.53 

3.52 
2.92 
2'77 
2-62 
2-56 



Datum 
-" --- - - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 
16 

X3 
19 
20 

2 I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3 1 

Mittel 

. " V ,  

5-6 - 4.7 E 5.9 E 6.4 SE 6-0 SE 5.2 S E  5.2 S E  8.9 S E  8'5 SSE 7.4 SSE 9.1 SSE PI 9.0 sw 
N\qr 3.7 W7 3-7 W 2-7 N 1-6- NIv 1-5 N 1-6 NE 1-5 N h T  1.7 NE 1.9 N E  1.4 X E  1.6 NE I.2 - I , +  ESE 0.9 i3 

1.4 NE 1.5 N 2-0  N 0.7 ? 0.7 NNE 0.6 NXE 0.9 NXE 2.0 - 1.7 h I E  1.4 XE 1.3 - XE 1.6 XE 
NSE 2.7 NXE 2.3 NNE 2-7 NNE 2.6 &NE 3-5 NNE 3-1 NNE 2.9 NE 4.0 NE 4.7 NXE 3.2 NNE 3.0 rn 2.8 ;S s 2.3  n 
Kmr 1.6 N 4.; - 1-6  - 0.9 - 1.3 NNE 3-8 NNE 4.6 N 3.2 S\\l 1-3 S N E  3-0  X E  3.2 XE + r t  - 1.1 h? 

UE 4.8 NXE 5.0 NNE 5.6 NNE 3.3 NNE 1.9 NNE 1.7 XE 2.4 N 3.6 
T 3.2 NNE 3.1 NNE 2-4 NNE 2-3 NNE 1-9  N 2.5 X 2.9 NNE 2-8 
W\fr2.3 1x7 2-4 \fr 1.9 - 2.0 X\fr 1.1 X\\- 2.1 N W  1.1 N\fT 1'2 
NNE 2.9 - 3-1 X 2.7 NNE 2'2 N 3-5 NNE 2-6  N 2.3 NNE 2.7 
<E A - o  SSE 4-q SSE 4'2 S 4.7 S 4.0 SE 5.9 S\Ir 4-7 S\lr 2.4 

X&% 5.6 
WSW2.8 
- 1.3 

N 2.2 
h T E  4.7 

N 5-4 
X 2.4 
N 5.5 
NNE j 'j - 1 . 3  

NNE 
- 

NNE 
N 
N 

ENE 
NNE 
- 

KNE 

N 3-6 Nm7 
NNE 0.8 NNE 
- 5-3  m 

N 4.2 :NE 
1.3 h 

NE 6.4 
S\V 0 
X E  3-8 
NNE 4.9 
NNW 2.2 

- 3.9 
NNE 1 - 3  
N 2.0 

NNE 4.5 
NNE 0 - 7  

h7NE 

NE 
NKE 
N 

\\- 
NE 
hTE 
NNE 
NNE 

1.8 - 4-2 X 4'5 NN\fV3*7 WNIV2-6 \VSW3-3 WS\\r5.5 NE 1.7 N 4-2 X W z - o  X E  2.0 NE 3.6 h3T3.0 h? 
N 2.3 - 1.4 - 1.5 N 1-6 SE 3-7 S F  4-6 S E  6.0 SE 5-2 S\V 3.4 N 3.3 NNE 4.4 - 1.1 - "0 0.8 s1 
- 0.9 N 0.5 NNE 0.7 Sm7 1-0 Sw 0-6  \\S\V0*6 SI\- 1.0 - 0.7 - 0.4 S w  0.7 S W  0.7 - 0.6 T 1.1 - 0'; - 
- 1-2 S\V 2.3 \IT 1 - 3  - 0-7 S\V 1.6 S W  0.7 - 0.6 - 0.7 - 0-7 - 0.6 - 0-8 - v6 - vo - 0.6 - 

1.3 - 0-7 - 0.9 - 0-7 NN\V 1.4 NE 1.9 \VS\V1-3 S 0.9 S 0.6 S 0.6 S 0'1 - 1'1 SR' 1.3  SS 

Mittel 

I 
N 2.8 N 3.0 
- 0.6 N 0.6 

W S W I - 6  - 0.8 
SE 7.8 SE 7 .8  
NE 1.5 ENE 1-1 

N 2.6 N 3.1 
N\tT 4.4 Si%' 4.5 
NNE 2.0 SSW 1.7 
- 0.7 sw 0.; 

E 5.0 ENE 4-4 

I 1 
- 1 - 6  , N  0 - 7  
- 0.4 E 0-8 

\VSilro-8 - 0.8 
SE 8.7 ESE 8.7 
E S E  1.1 - 1-1 

- 2-1 - 0.9 
S 4.5 S 3.1 
- 0.7 S W  2.0 

SSW 0.6 SSW 1.2 
NE 5.3 NE 4.5 

S 1.3 - 1.9 
NNE 2.5 SSW 2-7 

0.9 S 1.6 - 0.7 - 0.4 - 
S 2'9 SSE 2.0 SSE 2.7 - 2.6 - 0.9 

0 - 6  SE 9.5 SE 9'5 E 9.8 E 8.8 ESE 7.8 
4.4 3.7 S W  3'9 SM1 4.6 S 4-4 

N 0.6 - 0.6 - 0.7 - 0.5 - 
0 - 9  

S 0.6 - 0.4 - 0.8 N 4.0 NNE 3-2 
SIXT 0-7 - 0.4 NNE 0.4 NNE o NNE o 
NNE 0.4 S 0.6 S 0.6 SSW 0.7 - 

0 Sill  o W 0-4 WNW0.4 W S W  o - 
0 WNW o - 0 NE 0'7 NNE 0.8 NNE 1.1 

NNE 4.0 NNE 3.6 NNE 4.2 0'8 - 
0.6 SE o SE o SSE o - o SSW o 

ss\xr 0 SS\V 0 - o - n - n  
" - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 NNE 0.4 - 0'4 NE 0.7 NE 1.3 - 

NE 1.3 SSE 1.0 SSE 2.0 0.9 SE 2.5 EsE2'9:\.l'jS 
J.8 s SE 1.8 E 3.4 E 2.9 E ~ E  3.1 ~ s ~ 3 . 8  1f%T3'7 1 ' ~ % ~ 2 , 8 ,  

NNE 0.9 - 0.6 - 0'6 NNE 0. j NNE 0.8 - !:9 0.8 
O:7 GE t8 ,E ssw 4.0 sw* 4.0 S W  7.3 SSW 5.0 SSE 4 0 

N X E 3 . 3  N 1.3 N 1.3 N 1.2 \m\$r1*6 SE 0 '9 .1 ' ]  - 6.6 F 
0.8 > 

0.8 SSE 1-0 - 1 - 1  - 0'4 - 
N 2.1 N 1.4 - 0'6 - 1.0 - 

NNE 2.7 NNE 3.2 NNE 3 - 6  NNE 3.5 NNE 2-2 NNE?;' ' 1 ' ~  - 
0 - 0'6 ! o N E  o N E  o - 0 -  ,,p"  XE - 0 m E  0 NNE 0 NNE 0 - 0 q'siq: 

, o  - 
0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -  

N N E 3 . o  N N E 3 * 5  SSW 1.5 s S ~ * T I * I  ssi""' %W -- o 
0 h? O.4 SSW 0.4 - 0.4 0 - 0 - 0 -  
0 . ; XXE 

0 0 SSW 0 SSE 0 SE 0 0 L - - O N  O N  O S  O N W O -  o o --. o 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0  0.5 - 0'4 SSE 0.8 - 0.4 - 

2-12 2.N 2-03 
1.93 1-84 1.89 I -81' 1.88 I 

I -70 



- 6.3 - 
Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

OctoZwr 1882. 
- 

HÃ¶h des Anemometers Ã¼be dem Boden 8.6 M. 

ages - 
mittel-- -- .. ... . . - 

1 
. 8 , 

i 

! 
/ 
i 

I 

I 

h t .  pro s4 

3.52 
2-30 
I -82 
2-84 
4-16 

6-77 
l * %  
1-38 
2-70 
2.53 
3'24 
2. 14 
2.50 
3-07 
3-45 
3-21 
3-19 
5-19 
3'29 
1-49 
2'39 

;:?I 
0.82 
2.26 

4.55 
0.88 
1-43 
1-32 
3-64 
2-52 - 
2-67 

NNE 4.3 NNE 4-6 
N E  1.4 W S \ V I . ~  
N 2'3 NNW2.4 
- 0.7 SSIV 2.8 

N 3.6 NE 4.6 
S W  4.0 S W  2.9 
- 2.0 S\V 1.4 

N E  1.0 E 1.1 
NNE 1.5 NNE 1.5 
- 0.4 - 0.6 

- 0.6 - 0.6 
NNE 3.6 N N W ~ . ~  NNE 4-8 N 3-6 
N W  1.5 N W  1.5 W 2.3 NNE 1.8 
N E  4.0 - i .4 NNE 1.2 - 
N E  2.6 N 2 -3  N 3.5 - 0.7 

4.5 
N N W 3 - 2  N 1.8 NNE 1-5 N 1.1 
N E  6.9 ENE 4.0 N W  1 -3  NE 1.2 
NNE 5.7 NE 4 - 9  NE 5-6 NE 5.7 
NNE 2.4 NNE 2-7 NE 3-1 N E  3-5 
N 1 - 7  N N E z - j  NE 2.4 - 2.7 

NNE 3.7 - 2.7 - 0-6 - 0.6 
NIV 1.6 N W  1.3 N W  2.3 NXW3-9  

0-7 NNIVI-4  - 0.4 - 0.6 
- 0 - 6  NE 0.8 XE 0 - 6  NE 0.5 

SSE 1.3 - 1.5 - 0.4 S W  0.8 

N E  5-2 NE 4-7 NNE j - 7  NNE 2-8 
SIV 0-8 WSWo-9  - 0.8 N 0.7 
NmT 0.7 N 1.9 NNE 1.7 NNE 1.5 
N E  1.0 NE 1.0 - 0.4 E 1.4 
N E  5-4  NNE 6 - 0  X E  6.5 NNE 5.8 

NNE 5.6 N 3.3 N 2.6 N 2.9 NNE 3.5 N 3 - t  
N 2.0 NNE 2.7 N W  2-3  SSW 2.3 E 2 - 0  S 1 - 8  
N 1.1 N 1-5 NNE 2.0 N 1-0 - 1-4 NNE 2 - 5  
S 3.6 S 3-1 S 4.6 S 5.3 S 4.5 SE 4-C 
NNE 3.3 N 3-6 - 1.7 ENE 2.3 - 4-0 - 5.7 
NNW3-2  N 3.6 NNW3-6 NIV 3.0 N W  3-6 N W  3.8 
NE 1.2 NE 1.6 SSW 1.6 S 1.3 SE 0.8 E 1.1 
N 1 -3  NE 0.9 N 1.4 - 1.5 NNE 2-7 
NNE 2.2 N i'8 N- 0.7 S W  3.6 S 4'0 N W  3'0 
- ' 2.2 NNE 2.7 NNE 4.1 NXE 4.9 NNE 4.6 NNE 4.6 

- 0.7 - 0.7 - 1.3 - 0-7 X 2.2 - 2. I 
NIV 4.3 X 4-0 N 3.2 N 3-6 - 3.6 - 
- 1.2 N 0.8 X 1-5 N 1-9 N 2.0 - 3.6 

2.2 
0.7 - 0.8 NE 1.5 m T E  4.2 E 3.6 NNE 2.9 

- 2.3 - 2.6 N 3-0 NNE 2.7 X 3.0 N 3-7 
N 1.0 N 0.8 N 1-3  N 3.2 NW 3.7 N 2.0 
ESE 0.7 NNE 0.7 ESE 2.4 ENE 4.1 N 4 -G  N G - o  

- o - o - 0.8 - 1.0 - 0.7 - 1.8 
NNE 4.1 NNE 4-3 NNE 3-5 - 1.9 N 1.9 - 0.7 
N W  0 - 6  - 0'6 - 0.5 XI\' 1.2 NIV 0.7 - 0.0 
- 0.4 - 0.4 - o ENE 0-6  - 0.9 NNE 1.6 

NNE 4-4 NNE 6-1 NNE 6-8 NNE 6.0 NE 6.1 NE 5.9 
- 0-6 NNE 1.1 XNE 0.7 XNE 0.6 - 0.7 - 
- 0.7 

1.2 - 1.3 - 0.6 - 0.9 - 0.7 - 0.6 
NNE 1.8 3' 0.8 N 1-5 NNE 1.1 X 0.8 X 1.0 
NNE 0-7 - 0.5 - 0.8 NNE 1.5 - 1.8 NNE 2 ' 2  
NNE 6-0  NNE 5.5 NE 5-2 NE 5-9 NNE 4.7 NE 4.0 

l.51qE 2.8 NE 3-0 NNE 2.4 NP7 2.5 N W  5.0 XNE 2.4 NNE 1.1 NNE 2.8 N 3.2 N 2.3 N 3.0 N 3.3 

NE 2.0 NE 2-0 
N 2-8  NNE 2-0 
S 2.4 WNIV2.6 
SlV 2.2 NNE 1-8 
NNE 0 -7  Nl? 2-3  

SE 7.9 S E  8.9 
- 0.7 - 2 - 2  

! 
!NE  2.0 

iNNE 2-0 
SSIV 3.5 
S 2.6 
NE 1.9 

SE 8.7 
- 0.7 

SSIV 0 
NE l U . 3  
SE 7.1 

NE 4-5 
NIV 3.7 
- 0 

SE 5.2 
0-8  

W S W  1 '0 
N 0.8 
SSE 6 -8  
S 0.7 
E 0.7 

NNE 0.8 
- 0 

\VSW 0 
- 0 

SS\V 0- 6 

I I I 

' N E  2.0 I N E  0.9 IXE 0.8 ' N N E  1.1 1 - 0.8 ' - 1.2 
i N  2.6 N 3-3 N 2-5 N 2.5 NNWZ-I  NJV 1.1 
I SSW 4.4 SS\V 6.4 ' \V 8.8 S\V 8.8 SE 9'6 SE 9.1 
S 1.3 N 2.0 - 0.8 - 1.2 - 1.1 - 1.3 
NNE 0-4 - o - O N  O N  0 . 8 -  0.4 

SSE 1.3 - 0.7 - 0-7 - 0-7 - 0.7 - 0.7 
SSW O SSW 0.6 SSW 0.5 SSW 0.5 SSW 0.8 - 0.8 
NE 9.8 NE 7.0 NE 6.2 E 5.6 ENE 6.5 E 6 -3  
SE 9.1 E 10.1 E 8.9 E 6'9 S 6.4 SSE 4.3 

SSE 2.4 SSE 3.0 TVS\Vz-8 \V 2-6 SE 3 -3  S 2.5 
N W  1.0 W 1.0 SSIV 5.0 SE 5.4 SE 7.3 SE 9.0 
SE 6.4 SE 7.0 SE 5.3 E 6.1 ESE 7.0 TVSTV5.8 
s 0.4 NE 1.7 XNE 1-8  NE 2.7 NNE 1.2 N 0.5 
SSE 1.1 S 1.2 S 0.4 S 0.5 - 0 -7  S 1.1 

- 1.1 Y 0.6 N 1 - 0  N 1.8 N 2.2 
. 0': rNE 1.4 SSW 2.8 N 3.0 - 1'6 - 0.6 

o'@ SE 7.8 SSE 7 -3  S E  6.5 SE 6-4  SSE 6.5 : 7'oSE 2.7 s 2.6 SSW 1-5  S S W o . 8  SSW 0.8 
3'bJNE 1.8 NE 3.0 - 1.7 s 1.6 S 0'6 

SSW 0-7  - 1-1 - 1.3 - 1.2 - 0.8 - 0.8 
N 0 - O X m O - 0 -  o NNE o 
\VSW 0 IVSW 0 SIV 0 sw 0 - o w  0 
- 0 - 0 - 0 - 0 \kTN\V 0 \VXW 0 

NE 4.4 NNE 5.1 NNE 5.3 NNE 4.9 XNE 4.4 NXE 3'7 

NNE 2 -3  
- 0 

S W  0.6 
- 0 

0.4 

NNE o 
SE o 
- 0 - 0 

N 0.4 

NNE 1.1 NNE 1.5 XE 1'9 N E  1'2 - 0.4 - 0 

NNE o S 0 - 0 NNE o SSIV 0 ssw 0 

NNE 0 - o S o - 0 - 0 - 0  
- O N  0 - 0 - 0.4 - 0.4 - 0.4 

N 0 -d  IJ~SWO-CJ WSTVo-4 \V 0-9 SIV 0.5 - 1.2 - 0.5 



Datum E 
1.3 ssjv 1.1 

, SSW 0.8 7 
sw 1-8 

\T 1.0 NOT 3.5 
- 0 -  0 '  

NNE o - o 
0 - 0 

0 - 0  
- 0 - 0  

W 0-9 NW 2 - 2  

NNW I -6 WSW r I 
1.9 - 0-8 

WSWo-7 - 0 
- 0 -  0 

- 0 - 0  

- 0 - 0  

- 0 - 0  

- 0 -  0 
- o SW 0-7 
- o NNE 0-7 

o NW 0.7 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - S E O -  0 O N  o -  
0 - 0 - o - o -  0 - O N  o -  O W o N  0 
o E o h'NE o NNE o NNE o N o - 0 - O - 0  - 0 

0-7 - o - o - o - o -  0 - 0 - W 0-8 NNE n 
1-3  NNWI-4  N 2 - 0  NW 1-5 NNWI-5  NE 1-5 NNWo-7 ENE 0.7 2.5 

1'2 - 0 - o SW 0.8 - 0.9 SW 1-7 - l '4 - O'4 <T 0-6 sw n 
0.5 - 0.9 SW 1-6 SW 1-7 - 0.6 - o - o SW 07 Ã£ 
0 - 0 WSW0.7 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 SSW 0'7 
o - o - o W 0.7 N 0.7 -. o - 0 SSE 07 o.7 _ 
o NW 0.7 - o - o ESE 0.7 - o 0-7 NNWo'7 - - 

0.7 S 0.7 - 0 2 0 -  0 - 0 - O - O \.WO., SW 0-7 
0 - o - o N 0-7 SW 0-7 S W  0-7 SW 0-7 SW 0'7 - - 
o - o -  o - o - o E 0-7 N 0.7 - 0 - 0 -  0 

0 - 0 - 0  0.7 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 -  0 
o Ã ‘ Ã ‘ o Ã ‘ Ã  0 W 0 V 0 - 0 NE "7 1 Ã§> o*7 S E  

0-7 
0.7 N 0.7 N 2.1 NNE 0.7 - o N 0.7 N W  0.7 s 0'7 - (,., 

Mittel 

Januar 1883. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
'3 
14 
' 5  
16 

3 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 

- l 
0 ' -  

- 0 -  

0 - - O S  - 0 - 
- o XNE 

NNE 0.7 - 
- 0 - - 0 - 

5W 0 - 
N 1 '5  - 
- 0 - 

N 0'7 - 
0 N 

- 0 -  

5 0'9 ssw 
SSW 0'4 - 

l 
0 . -  0 
0 N 0.7 
0 - 0  

0.7 N 0.7 
o S 0.7 

0.7 - o 
o NNE 0-7 
0 - 0  
0 - 0 

0-7 - 0-6 

0-4 - 
0 - 0  

0.5 

0 - 0  

0.7 - o 
0 - 0  

1.8 SW 2 - 1  
O N  0 

1 NNE 0-7 
S w  0'7 - 0 

W 0-3 
N 0.3 
- 0 

SW 0-5 
N 0'7 - 0 

- 0-6 

NNE I -8 - 0 - 0 
- 0 - 0 

N 0-6 
W S W  0 - 0 - 0'7 - 0 

- 
NNE 0.5 

- 0 

- 0 - 0 - 0 

NW 0'7 ESE 0-7 - 0 
- 0 N 0.7 S 0'7 
- o - o N W  0.7 

SSW 0-7  SSW 0-7 - 0-6 

SSW 0.9 SSW 0.4 \V 0.4 
NW 0-4 NE 0'4 WSW o 
NNWo-7 N W  o y  - o - o ENE o WSW o 
S 0'6 - 0 - 6  NNE 0 - 4  



- 65 - 
Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

HÃ¶h des Anemometers Ã¼be dem Boden 8.6 m. Decent bei* 1882. 
B̂B, 

Mittlere Ortszeit. . 

lagcb 
mittel 

(icfclmin, 
let. pro Sc 

2'01 

0-44 
I -q4 
1-37 
0-28 

1 -0.1 
0-18 
0 - 0 2  
N-W 
0-80 

0'35 
0'5Ã 

1 '7.Z 
0'41 

0 
0 
0 
0 

"'5.3 
f * 2 j  

V 25 
0.53 
0'1q 
0'23 
0-17 
0'r.5 
U- 17 
11'26 
0 ' 06 

26 

"Â¥5 

-L- 

$ 0  '-4 
4 _:Â¡- 2 - . z  

,?ZZ a "&W 

NNE 0-4  - 0 
W 1.5 
W 2.5 - 0 

0-6  - 0 
+ 0 

NE 19-6 
- 0-8 
- 0 

NE 1-6 
S 1 - 2  
- 0 

0 

NNE o - 0 - 0 
n 

NNE 0-6 

SW 1-6 
- 0 

0 - 0 - 0 

- 0 

N 0'5 - 0 - 0 - 0 

- 0 

0-5 - 0 
WSWo.5 SSW 0 - 9  
- 1-2  - 0-6 

NNE 1-5  NNE 1-5  
S W  0 -6  N E  0-7 

- 0-4  - O - S N  1-5 - 1 ' 2  
SSW 0-9  SSW n - 1.3 WSW 1 - 6  
W I * , $  NE 2'4 SE 2 - 1  SE 2-5 
- 0-8  - 0'7 - 0.5 - 0 

ssw 0 ssw 1'3 ssw 1'2 S w  1'0 s 0 

N 1.0 
- 0 

0 
N E  21-2 
- 0.4 
- 0 

NNE 1-5  
SE q - 0 
- 0 

NNE o - 0 - 0 
NNW 0-7  
N 1'7 

SSW 1-6 - 0 

S 0'5 
- 0 - 0 

0 
- 0 

0 
- 0 

- o NNE o - 0-4  - 0'4 
- 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - o - o -  0-4  

NE 17'2 N E  13'7 NNE 7'2 ENE 4-8 
- 0-4 - 0-4  - 0-4  - 0'6 

U 0 ,, NE 11-9 
0 

i'r; . ESE 0-4 , SE 1-5 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Hohe des Anemometers Ãœbe dem Boden 8.6 m. A w l  1888. 
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W 4.3 %V 4.0 SI\' 5.6 SSIV 3.4 SIV 5.3 

SSIV 1.1 NE 0.8 
s 1 . 9 -  1.0 
SSE 8.5 SSE 9.0 
SIV 5.1 SIXT 5.7 
s\V 4.6 SIV 3-6 

- 0.7 NE 0.9 N 1.7 - I - 7 X E  2 ' j N E  3-1 
- 1.1 - 0.6 - 0.4 - 0 - 6  - 1.0 - 

I + o  
XNE 2.4 - 1.0 NE 1.2 - 1.6 - 1.4 S 2 -2  
NNE 2.0 S 1.2 SSE 0.9 NE 0.6 SSE 1 - 4  SSE 0.8 
SSU* 4.2 SW 3.3 SI\- 2.8 S 4.4 SSE 6.0 .SI\? 6.3 

SE 1 - 5  S W  2.4 
SS\V 1.8 SSW 2.4 
S 1.1 SSXV 1.6 
- 0.4 - 1.7 

S E  4.7 SIXT 6.2 
SSXV 2.8 S 2.1 SSE 1-3 - 1.2 SSE 1.0 SSIV 2.1 
SIV 1.8 NNE 1.6 ESE 0-8 WSIVI-6 SSW 1 . 5  SIV 2-3  
SIV 3.6 S\V 3-4 SE 4-3 SE 3.5 SIV 5-2 SIV 5.3 NE 1.8 - E - I  - 0.6 - 1.2 XE 1.9 - - 1.0 NE 1.4 NE 2.2 N 2.4 - 0.5 

- 0.9 
0.6 

Mittel 



..W... - Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
meters Ãœbe dem Boden 8'6 m. J& 1883. 

- -- --- 
-Y -* 

--W - - --- 
.C 

- - - --- 
G 26 I i 2~ i E ~ i  L sac > Â£ 1 % * I  -ik Â¥#^  Â¥f& sG= 3 .e0.5 5 ^ ?T, 

- , u o  5 2 4 5  z 2 G Z  T zL' 5 2.2 2 5:s' *=Â $ $;SI 2 .Cu L ^C G .=G= - +. 
2 - U  U Å  U U "  -3 .L!&= 2 

U f U  .- " U "  " u u "  $ e :  5 2 & =  
.; 02; 2 652 2 2 5% 2 2 " X $  2 uz; g 2 3z; 2 2 33; 

sjq 5.7 S 6.8 S 6.0 S 5.6 SSW 5.9 SSE 7.1 SE 7.7 SE 6-5 SSE 8-1 SSE 7-4 SSE 7-3 
)E. ssw 2-5  E 2.7 WSWz-7 E 2-8 NNE 2-6 - 2.3 NNE 1.3 NNE 0'9 NNE 1.0 NE n NE 2.3 
;E. s 8 - 1  SSE 9.2 SSE 8-1 SSE 6.8 SSE 5.8 SSE 5.0 SSE 7-2 SSE 4-1 SSW 3.5 s 4-1 ssw 4-6 
SW SSW 5.4 NNE 2.9 E 3'3 NE 3'0 NE 2.5 NE 2.3 NNE 2.3 E 2.7 NE 2.1 NE 2 - 2  S 

8 SW 2-3 SW 1'9 S 2.3 S S w  1.5 - 2'0 SSW 1.0 NNWo-9 - 0.8 N 0-8 - 0'7 - 0'8 

bi attlere Ortszeit. Hohe des Anernoi 
I I 

fc 1 7 7 '  4 ; 5 6 ' 7  8 I 9 in 

l 

L 

2.7 SW 1 - 9  SSW 0.9 1 - 0-7 SW 0.8 
3-8 ' SSW 3-4 S W  2.9 SSW 3-6 SSW 2-19 2 0.9 S n SSE n SSW n SW n ' 3'4 SE 5.4 SSE 4-5 SE 4-8 SE 5 - 2  

SW n SW 0-9 
'%W 2-8 SSW 3'6 
SSUT 3.3 SSW 3- I 
SSW 0-9  SSW 0-9  
SSW 5-2 SW 3-6  

S 1 -9  
SSW 2'3 
SSW 3-8 
SSW 0-8 
S W  3-9  

SSW 3-5  
S W  2-3 
SE 6 - 4  
SE 6 -0  

SSE 1.0 SE n NW 0-9 - 0-8 SW 1-4 
SSW 1-7 SSW 2-9 SSW 3-5 SSW 3.7 SSW 2-8 
SW 4.0 SSW 4-4 SW 4-1 SSW 4'0 SSW 3.5 
SSW 0.8 SSW 0.7 - 0.6 SSW 0.6 - 0-4 
SW 4 - 1  S w  y 6  SW 2-5 SW 2-1  SW 1.8 

- 
T i e C  
mutet 

iefchu-ind. 
lct. pro S e c  

5-31 
3-80 
5-22 

r.̂ 
2 -  17 
1-84 
1.5s 
3'08 
2-27 

2-73 
2-45 
2-87 
5 '07 
3'33 
7-84  
3-87 
3-07 
3-88 
3'63 

1.57 
1-86 
2-60 
J '72 

Juli 1883. 

I 
1-5  SSW 
1 -0 ,  SSW 
0'4 - 
2 - 2  SW 
2-3 SSW 

0.7 
0-8 S 
1-3 SSW 
0'7 - 
1-3 SW 

SSE 4-4 SSE 4.4 SSE 7-2 SE 8.3 SE 6-1 S 5.6 S 6-5 SSE 7-3 
SW 4-9 - 2.5 SSW 2 - 5  SSW 2.3 SSW 1-9 SSE 2.7 SSE 4'8 SE 5-9 
SE 5.1 SE 5.6 SSE 3.5 SSE 5.1 SSE 4.6 SSW 4.5 SSW 5.2 SSW 4.6 
5 5-2 SSE 7-5 SSE 6.0 SSE 6-2 SSE 5-3 S 

5-3 S 5-6 SSE 7-4 

S w  4'4 SW 3'2 SsW 3.1 SW 2'9 SSE 2 '0  S 1'4 - 1.5 - 0.4 



- 
Datum 
- 

Mittel 

SSE 4, j S 3.7 S 3.4 SSE 4'0 SE 3.0 S E  4.9 S 5.6 S 5.9 S 6.5 S 6.4 S 6.5 S ~1 *E 6'5 SSE 6'3 
SSE 5-2 SSE 4-8 SE 4-5 SSE 4-6  SE 4-3 SE 4.4 ESE 4-0 ESE 4-4 SE 4-0 SSE 2-6  SE 3-7 S 4,; 4'3 s 3'9 
SSE 1-4 SSE 1.5 NE 2 . 2  NNE 1'9 NNE 2 '0  - 0.9 - 0-7 - 0-4 S 1.6 S 1-6  S 1.8 S rq r 8  S 2.1 

- 3-2 SSW 2-4 - 2-4 SSE 3'3 - 2-3  S W  2.7 SSW 4*8 SSW 5-1 S W  4-13 SSW 4 - 6  SSW 4.8 S fi \ 4'0 5.0 
s 1.0 S W  1.7 SW 3 .5  S 2.9 S 1.8 SSW 3'0 S 3-6 SSW 4 - 8  S W  3-8 SSW 4-0  S 4-4 SSW 4'; 4' 4.8 SSW 4.8 

S 1'7 S 2 '2  - 0'5 
SSW 3-3 SSW 3-3 SSW 3-7 

- 0 - 0'4 - 0.6 - 0.4 S o a 4  S 1-5 NW 2-2 S 2.2 S 2'8 SSff 3'2 SSW 3': 
- 0-9 - 0-5 WSWo-8 SE 0-4 s 0-8  s 4 - 3  sw 5-9  sw 6.9 SSIV 6-6 SSff6-o SW 4.! 

SSE 3.8 S 3.5 S 3.9 SSW 4'3 SSW 4.4 SSW 4-6  SSW 5-6  SSW 5.7 4'8 s 4': 
S W  n S 2-0 SW 2-8 SSW 3-2 2-7 sw n N 2 - 4  S 2-1 S 2 . 2  S W 2 ' 7  S S w  4.: 
SSW 2.5 SSW 3.0 SSE 4-5 SSW 2-6 ESE 3 - 3  S 4 -1  SSW 1-4  SSW 2-3 - r ' ; l K E  3'6 SW 4- 

NXE 2.5 XNE 4'1 ENE 1.6  - 0-5  s 1 - 3  s 1-5 oS9 s 1.7 SSW i" ' 4.3 SSE je, 

September 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
'4 
'5 

16 
'7 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

- n NNE 0-8 ssw 0-7 
- 0-7 - 0-4  - 
- 0 - 0 - 0-  4 

0 
SSW 4-3 ?SE 3'1 S 4'0 

0 - 0 - 0- 6 

W 1 - 6  - 1 - 9  XE 3-0  
NNE 2.0 SSW n SE 0.9 
NNE 4-8 XN-W-3-5 X 4-7 

S I" SSW 1.9 ^ 2" SSW 2 .5  sŝ y ^ <  
XE X 2-7 SV' ? ' ' E  2-2  - r 
s . -0 x ~ E  3'' '̂  5'0 N 

4 5-3 y 4 
ENE 6 - 0  N 6'4 - - 8 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
HÃ¶h des 883. Wn Mittlere Ortszeit. 

I 
1. -- mittel 

Itcfcllwit~d 
In. pro Se< 

2'00 
2-61 

2; 
5'46 

4-91 
2'52 
4'94 
4.39 
5'46 
6- 7~ 
r s o  
2-24 
3-88 
3-^ 

2-74 
2-24 
2-08 
1 '43 
2'57 
3-05 
2-45 
2' 17 
1-41 
2-68 

2 - 0 2  

4.05 
4- 14 
2-78 
2.34 
2-29 

0.9 N 0 - 8  N n - 1 ' 2  
- 0.6 - 0 - 7  SSW 0 - 6  - - 0.6 SSW 0 - 7  SSW n - 0'7 

1 -6  
W 0 - 6  - 0'7 S S w  0'9 SSW 2'5 
S W  5'1 S W  4 - 2  SSW 4-3  W N W 3 - 3  

W s w 4 . 1  W 3'1 - 1'4 - 1.0 
W 3'2 SSE 6.4 S 6.0 S E  4-7  
SSW 5'7 S 4-5 S w  4'0 S W  3'3 
S W  5 - 5  S W  4-2  S W  4-5 SSW 6-0 
SSW 3.4 SSW 2-9  S 3-7 SSE 4.0 
SSE 6.0 SSE 6 - 5  SSE 5-4 SSE 4 - 8  
SSW 1 - 5  S W  2-6  S W  0 - 8  - n 
SE 3'7 S 3'1 S w  3'5 S 3'4 
SSW 4 - 3  S 3-6 SSW 2-8 - 2 '0  
S 2-8 S W  S W  3 - 6  SSW 3-1 

SSW 4'8 S S w  4'2 S w  4'5 S S w  3.3 - 1.6 - 0-7 - 0 - 6  - 0'6 
N W  1'7 - 1'5 - 0.7 S 0 -8  
- 0 - 7  SSW 0 - 6  - 0.6 - 0-6 

S W  2-7 W S W 2 - 8  SSW 3-2 SSUr 1 ' 2  

S W  3-6  SSW 4 - 5  SSW 4'3 S 4'0 
W 1.7 W 2 - 6 W  1'3 W 0'4 
W 4 - 8  W 2'3 N 0 N 0 - 0 - 6  - o - 0 - 0-7 
sw 5-3 SSW 4-5  SSW 3'0 SSW 1-5 
W 3-2 W 2-5 W C9 W S W 2 . 2  
w s w 5 - 3  S W  5.1 SSW 5'2 S W  5'2  
s 2-7  SSW 2'4 S 2-8 S Y 3  
wsw2-4 S W  3 - 9  s 5'2 s 3'8 
NNE n S W  1'3 - 0.6 - 0'6 

W 1-3  SW 2'4 S W  2 ' 2  NW 0 ' 8  

I SSW 6-7 SSW 7.3 SSW 7.0 S S W  7 - 2  S S W  7-2 
1 S 3'5 S 3.1 S 2-8 s 2 '3  S S w  2'2 
; SSW 6-2 SSW 6 - 0  S W  6-2  S W  6 - 1  S S W  5 - 9  
2 ?T SSW 6 - 3  S W  7.7 S W  8.2 S S W  8-1  S W  7 - 6  
4 (1 SW 5-9 S 7 -0  SSE 6 - 5  S 5 - 7  SSW 5 - 7  

l l 
SSW 0 - 8  S 0. s 0'4 
w s w o - 7  IWNWO.% - 0-7 
N 0-6  SSW 0-8  'SW 3'2 
- 1.5 - 0-4  - 0 
n S W  2-4 SSE 1.7 

sw 3-3  ' ssw 
SSW 1-9  S S W  
S 6 - 4  s 

3'2 1s 
SSE 3.2 S 

r ssw 2.5. 
- 9  E 2.2 

7 NNE 5-0 
!V ' N 5'3 i'l - - 

0.8 - 0 - 4  N E  0-8 NE 1 - 7  NE 2.0 N 2.0 N 1.5 
r; S 1-4 S W  1-4  SSE 2 - 2  SSW 3'5 SSW 3-6  SSW 6-8 
2.0 N W  2'4 NNW 1-7  NNE 2 - 3  NW 2.1 - 2.9 NNW6.9 
7 . 8  NNE 7.8 NNE 5-3 NNW5-J  NW 5'3 N W  5'3 N 5.3 
- - - - - - - - - - - - -  



MENGE, FORM U N D  ZUG D E R  WOLKEN, 

Mittel 

Datum 

12 

13 
14 
' 5  

16 
17 
I8 
1 9 
20  

2 I 
22 

23 
34 
35 

26 
17 
28 
29 
30 - 

Mittel 

KINGUA- 

I 
1 0 -  - -  10 - - -110  - - - 10 - - - 10 Str - W 10 Str - - 
I 0  - - I0 - - @ ' J 1 0  - - 10 - @@ I0 - - @* 

Ao 10 - - 1 0 -  - -  10 - - I0 - - @ O I O  - - P  
1 0 -  - -  1 0 -  - -  - @'J 10 - - - 1 o s t r  - -  
I0 - - X010 - - * I 0  - - * 10 - - * 1 0 -  - * 1 0 -  - X 
0 -  - -  0 -  - -  0 -  - -  0 - - - 0 - - - 0 - - -  
I Cum - - 3 C U ~  - - 3 Str-, C U ~  - - 9 C U ~  - - I 0  s t r  - - 1 o c u m  - - 

I0 str - - I 0  s t r  - - I 0  - - - so 10 Str *'J 10 Str - - 10 Str - - 
I0 - - - - X 0 1 0  - - +)('J 10 - - 6 Str, Cum \V - 4 Str, Cum N w  - 4 cir-s - 6 cir-s - - 0 -  - -  0 - - - o - - - z S t r  - -  

I 

0 -  - -  1 -  - -  I -  - -  I -  - -  - I -  - -  8 Cir-c,Cum N S 7 C U ~  - - 9 C I I ~  - - 2 - 
2 Cir - 9 Cum N - 4 C u m  N - 7 cum s 7Cir-~,A-c,Str - ioCir.str - 
6 Str - 1o0Str SSW S 10 - - - 10 Cir-C - W 

S 6 Str E 'S 7 cum, Str - S 9 S k  
10 rum - - E - 8 Str - - 5 Cir-s - 9 Cum - s 8  CU^ NE S 10 Cum - - 10 cUm - - 10 cum, Str - W 

I0 - - * I 0  - 
10 - - - % I 0  - - -  10 - 

= 1 0 -  - =  - * I 0  - - * I 0  - -@%' 
- I 0  - . - 

1 0 -  - -  - * I 0  - - -  - 
1 0 -  - -  - I 0  - - - 10 - 

1 0 -  - -  W 
/ 1 0 -  - -  10 - 

1 0 -  - -  - - I0 - - - 1 0  - 
/ 

9 Str-C - S 9 Curn - - 7 Cum NT\' S 9 Cum wmv - 10 - - @O 3 Str - 
9 Str \VN'W - 6 Cir,Cir-c.Str 

4 Cir-s. Str S E  - 7 ~ 1 r  

FJORD. 

HYDROMETEORE, NIEDERSCHLAGSMENGE* 
Mittlere Ortaseih. 

I 8 1 9 .  7 10 ! 11 1 Mittag 

1 - - - 1 -  - - I -  - - I -  - -  1 -  - -  0 -  - -  
0 - - w o -  - s o -  - s o -  - s 0 - - S 7Cir-c - - 
2 Str - - 4 Cir, Cir-s - - 2 Cir 10 Cir-s - - 10 Cir-s, Str - - - S 2 Cir - S 
9 Cir-c, A-c - - 10 Cir - - 10 Cir - V 10 Str - - 10 Cir, Str  - S 10 Cir, Str - Sc' 
1% NNE - 9 Str SSE - 10 Str, Str-C S E  - 10 Str E - 1 0 -  - -  I0  - - - 

I0 str - - 10 Str - - I0 - - * 
I0 Str - - I0 - - - 10 - - I0  - - - I 0  - - - I 0  - - -  
10 - - W 1 0  - - - 1 0  - - - 1 0 -  - - 1 0 -  - -  I0 - - -  

W - - 
j str - - 5 cir-c,Cum - So 10 Cir-C, Cum- So 10 - - - 9 -  - -  1 0 -  - -  

I0 - - 10Cum - - 10 Str, Cum - - 6 Cum-s W N W  S 9 Curn N W  So 9 Cum, Str WNW S 

0 -  - -  o - - - o - - s 1 c ~ m  - S I Cir - S  1Str-c - S  
8 SE 9 Str S - 10 Str S - 8 Str SE SO 6 Cum, Str ESE S 6 cum, Str E s2 

10 StI - - 10 Str - - 10 Str - - 10 - - - r o S t r  - - 1 0 S t r  - - 
4 Cir-C - - 3 cir-C - S 6 Str-C W - 4 cir-c - - 3 Cir, Str - $j 3 CU-c - s 
0 -  - -  8 Curn S E  - 9 C U ~  S E  - 10 - - - 8 Cum S E  - 8 cum SSE - - 

I I I 
I I - - - - - - -  - - -  - - - 1 -  - - - 

10 - 10 - - - @ - - - 10 - - * , -  - - - - - - - - -  - - I 0  - - - * - - - -  - - 3 Str - - - - - I 0  s t r  - - -  - - -  - - - 0 -  - - - - -  - - - -  - - I  0 - - - 0 - 
0 - - A O -  - - - 0 - - - - - 0 -  & O -  

A 
0 - A o -  - - - 1 cum - - 0 - - - 0 -  - - O e  

10 - - 7 - - - - 8 Cir - - 6 - - - 0 -  - - 0 -  s Ci-s - - - & o -  2 Curn - - 
9OCir-c - - 3 S b  - - 3 - - 2 s t r  - -  - - - 

8 Cir-s, Str - - s t r - ~  - - 10 Str-C - W 9 - 
10 - -W*" I0 - - 10 - - - 10 - - @ 
10 - I 0  - - I0 - - - 
10 - - - I 0  - - - I0 - I 0  - - - - I 0  - - - 10 - 

10 - - - - ~0 10 - - @ 
10 Sb - I 0  - - - 1 0 -  - - - r o S t r  - - - NI~IV - 10 Str - - 1 0 -  3 %  - - - - 0 -  - - 

2 Str - - I Str - - 0 -  - - O e  

0 - - - 0 -  - - 
9 %-C, Str 1 - 0 - - - 0 - - - 0 -  - - 0 -  - - 10 s t r  - - 
'0 - - I0  s t r  - - 10 Str - - 1 0 S t r  - 10 Str - 
6 - 10 - *" I 0  - - *o 10 - - - 10 - - 8 ci; - - so - - 2 Cir-$ - - 4 Cir-s - - 1 cir-s - 7 - 

5 - - - 
6 Cum-s - - 10 Cum - - 6 Cuin, Str - 5 

6.2 5.5 5.0 1 5.4 
5.3 1 

s-6 

l'agesmittel 
er Wolken 

Menge 
.-. - 

- 

0.5 
2.5 
4.9 
7 - 2  
8.3 

10.0 
10.0 
10-0 

;:i 
0-2 
7.2 

10.0 
4.3 
6.2 - 
6.4 



- 
Datum 
-- - - 

- - 10 Str 
- - C ) -  

- * I0 - - - zOStr 
- * 10 - 

- 4 c u m  
- - 10 Curn 
- - I Sir 
- * 1 0 -  

- 0 - 
- *O 10 Curn 
- - 20 s t r  
- * 1 0 -  

; Cir 
1 - 
1 - 
> - 
D - 
C + ' -  

4 - 
I - 
3 s t r  

0 - 
0 - 
0 - 
2 - 
0 - 
3 Sir 
0 - 
6 Str 
0 - 
0 - 
3 Str 
9 - 
0 - 
0 - 
3 Str 

,o Curn 
0 - 
0 - 
10 Cum 
0 - 
I0 - 

* I0 - - 3  4 -  - 3  
10 - - - 13  CU^ - - 

- 8 Sir - - , -  - - 
- I Cir-s - - 0 - - - 
X0 10 Cum - - 1 W - 

- -110 - - *o 10 - - - 4 - 
- - 0 -  

A. 8 Str 
- 9 Str-c - - $ K<,cllm- - 
*O I0 - - %" 1 0 -  - 34 

I0 - - 1 0 -  - - 
4 Strl Cum - - 1 - - 

- I0 - - -  1 0 -  - - 
- 0 - - -  B -  - - 
- 2 C U ~ - S  - - 10 CUIU-S - - 
- I0 - - -  9 Cum-s - - 
A@ 9 Str - - .4<,Str WSR' - 
- 0 -  - -  0 -  - b 

- I Str - - 1 %  - - * I0 - - X  1 0 -  - *  
- 0 - - -  0 -  - - 

3 Cir-s - - ; Cii.5, str - - 
- I0 - - -  I @ -  - - 

- 2 Str 
- - 90 - 

A O -  
A. I Cir 

- W 2 s t r  

- - I0 - * 10 - 
A O -  - A. 1 Cir 

- 2 A - c  

- I O C U ~  - - 10 Cir-C,% - - 
- 0 - -  I h r  - - 
~2 3 Cir-cl A-c - A 10 - - - 
* o  4 Str - - 13 Cum-s - - 
- 0 - -  0 -  V - 
- 100 - - - 1 0 -  - - 

- - 10 Cum 
- - 0 - 

- - 10 cum 
- - 0 - 

- - 10 cum 
- - 0 - 

A O -  - - 9 Strl Cum - 8 Str, Cum - - 8 Str 
- - 0 - -U& 0 - - - 0 -  

- - I @ -  - - 100 - - - loO - 

Mittel 

Datum 

--- - 

j Cir-s,Str-c - S * 

7 Cir-c - S+ 
10 Cir - 
3 s t r  so 

I0 - - *O 

4 Cir S 4 Cir-s - - 8 Curn NIX' - 10 - 
9 Cir-c, Str - + 10 - - - ~ o C u m , S t r -  - 10 - 

I0 - - - 10 -- - - I0 - - - I0 - 
10 - - - j Sir  - - 5 s t r  - 100 - 
I0 - wsw - 9 - - 10 cum-s - - 10 - 

I0 - 
~ @ C u m  - 
I s t r  

- 3 
- s 

I Curn - s 
10A-c NIXT * 

10 - - * 10 - - - * 10 - 
9 Cum - - 7 Cir-s - - 

- - * c i T ~ t r  *NE - 10 - 
9 Str 7 Cir-C, Str - - r Str, Str-c - - o - 
6 Cum W N W  - 9 Cum NIV - 10 Str - - 10 Str 

IOA-C - * 10 A-C WNW x0 10 Str-C - +$Jb 10  CU^ 

I0 - - 
60Cum S E  
9 Cir-C, Str - 
I Cum, Str - 

10 - - 

10 - - P I 0  - - + $ Q 1 0  - - * O I O  - 
I0 - - - I0 - - 10 - - *" 10 - 
10 cum-s - - 10 cum-s - - 10 - - *" I0 - 
10 Cum SSE - 10 Cum SSE - 10 - - - r o  Cum 
10 - - * I0 - - * 1 0 -  - *'J I0 - 

10 - - * 
I0 - wsw - 
10 - - - 
10 Cum SSE - 
I0 - - * 

10 - - 
10 - 
10 - 
10 Curn SSE 
I0 - - 

0 - - s 
1 0 -  - -  
10 C U ~ ,  Sir - - 

I Sir E S 
0 - s 

0 - - 
10 - - 
10 Cnm, Str - 
1 s t r  - 
0 - - 

0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - 
r o c u m  - - 1 o c u m  - - I0 - - *'I 10 - 
10 Cum, Str  - - 10 Cuml Str - - 10 Sir-C - - 10 - 

I Sir - S I Str - S I Sir - - I Str 
0 - - 0 - - - 0 - - 0 - 

9 Cum NW 
10 Curn N\V 

10 Sir - 
I Cir-s - 

10 str-C - 

I0 - 
10 Curn 
1" s t r  
3 Cir, S ~ I  

10 Str-c 

3 Sir 
0 - 
0 - 

T0 - 
I0 - 

- I0 - 
- 10 cum 
- 10 Sir 
- 7 Cir-C 
*o I0 - 

10 - 
0 - 
2 Str 

I0 - 
I0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
1 s t r  

10 - 

T s t r  - - 
0 - - s 
7 Cir-s - 

I0 - - 
9 Curn - - 

3 curn, Str - 
0 - - 
1 C i w  - 

I0 - - 
10 - - 

- 2 s t r  
- 0 - 
- 0 - 
- 10 Curn - I0 - 

- 0 - - 8 A-C, Str - 
- 10 - 

Mittel 

Summe der Hydrometeore: 143 X, 4 +, 26 U, 2 QJ, 7 W, 89 S, 57 A. 



8 Cir-s,Str,str-C - ' 10 cir, Str - - , 1 10 Cir-s,Str - SO i 9 cir-s - 
, 6OStr - S 6 Cir-s - 

8 Cum - - I 4OCir-C - S k  ' 9OCum - SO+ 90Cirq - 
10 Cum-s - - 8 Cir,Str-C - - 10 Str - So 10 Cir-s .- So 9 Cips - 

0 - - M O -  P S O -  W S 10Cir - 
I0 - - * I0 - - *" I0 - - *O 10 - - 

8 Cir-s,Cum,Str ' 9 Cir-c - 
I 10 - 

4" CU - 
10 - - 

10 - - * X0 - - * 1 0 -  - * 10 - - 
10 Cum-s - - 10 Str F - 9 Cir-C, Str - - 10 Str - 
gÂ°Cir- - - 2 - - S 2 Cir - s 2 c i r  - 
0 - - - 6 Cir-s - So 2 Cu-C, Str-CS S 4 Str-c - 
4 Cir, Str - - 5 Cir, Str - So 10 Cir, Str - S 9 Cir-c,Cum,Str 

I0 - - 
10 Curn - 
5 - - 
0 - - 
8 Cir-s,Str W 

10 - - 
10 - - 
2 Cir - 
7 str-C s 
I0 - 

9 Str - 10 Str - - 10 Str - - 10 s t r  - 
10 - - *O 10 - - *o 10 - - W 1 0  - - 10 Str IV 

I0 - - 
10 - - 
4 Cir-c - 
10 - - 

0 - - 0 - - 
10 cum-s - - 10 cum-s - - 
9 Cum-s - - 8 Cir-s,Cum-s ESE- 
9 A-c,Str W S W  - 5 Cir, Str - - 
0 - - w o -  - 6 

I 

0 - 
I0 - 
10 Cum-s 
I Cir, Str 
0 - 

0 - - s o -  
10 - - - I0 - 
10 Cum-s S E  - 10 Cum-s 
I Girl Str - S 2OCir, Str 
0 - - s o -  

0 - - 
10 Cum-s - 
I0 - - 
I Cir, Str - 
0 - - 

I Str - - I Cum - - 2 Curn 0 - - 
I0 - - 
I Cir - 
1OStr - 
10 - - 

10 - 
0 - 
30% 
10 - 

5 Cir-s 
0 - 
10 Curn 
10 - 
0 - 

I Curn 

10 - 
I Cir 
3"Cir-C 
10 - 
4 Str 
0 - 
10 Curn 
10 - 
4 Curn 

0 - 

- 
- 10 - 
s o -  
S zOCir-s 
3'' 10 - 

2 Cir-C, Str - 
0 - - 

10Cum - 
I0 - - 
4 Cir-C - 

- 6 A-C, Str 
s o -  
- 10 - 
- I0 - 
- 8 cum 

6 Cir-c, Str - 
I Str - 
10 - - 
10 - - 
8 - - 

s o -  

9.1 

:r Wolken. 
Menge 

. .- 

7 ' 5  
7 . 5  
9.3 
4.4 
10.0 

10.0 
8.6 
3.8 
4.8 
7.3 

7 . 7  
8.1 

9.0 
7.1 
9.1 

0.1 

7-6  
9-7 
2.8 
0-0 

6.1 

6-9  
1.7 
4.8 
8.7 

4.4 
0.1 

3.6 
6'6 
6 . 0  

3.6 

- 2 Cir 
- * I0 - 
- - I Str 
- * 1 0 -  - - I0 - 

- 10 Str * 10 - 
- 10 - * I0 - 
- 10 - 

- - 2 Cum. Str - UJ I - - * 10 - 
- - 6 Str 

- , I0 - 
/ 

, 9 Cir-s 
, 1 s t r  - 10 Str 

Str 10 - 
cum ' 

, I0 - - 5 str-c 
10 - 

d 10 - 
cum 10 - - 

0 - 
I0 - - 10 - 
0 - 

Str , o - 
I0 - - 0 -  - 6 Str 

str 10 cum - IOCum 
-.- 

0 - 
0 -  
0 -  
0 -  

' I0 
I 

/ 

0 - 

- * 1 0 -  
- - 7 Str - - I - 
- * 10 - 
- A O -  

- *" 10 - 
- 6 Str 

- I - 
- 4 Str 
- A O -  

- * 10 - - - 3 Curn - - I Str 
- - 10 - 
- X 0 6 -  

* I0 - 
- 5 cum 
& I Str *" 10 - *" I - 

- * 1 0 -  - ~0 I Str 
- - I0 - 
- - I0 - 

- 7 - 

* 10 - 
- 2 Str-c 
X" I0 - 
- 10 - 
* I -  

- *" I0 - 
- - 0 - - - I Str 
- 8 Cum 

- 10 cum 

- so 10 - 
- - 0 -  - - 8 Str - - 10 Curn - - 10 Curn 

- - I0 - - - 0 - 
- - 7 Str - - 8 Cum 
- - 10 Curn 

*" I0 - 
w o -  
- 4 s t r  
- 10 Curn 
- 10 Curn 

- - 0 -  
- - 5 Str 
- - 9 cum 
- - 10 Curn 

I Str 
&(' 

- 
- 0 -  



- 
Datum 
- . .- - 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

, 9  
10 

I 1  
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

2 I 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

- - 1  0 - 
- *01 10 - 
- 3 8 1 0  - 
- * 1 0 -  

W& I Str 

3 - 
3 - 
3 - 
3 - 
I Str 

3 - 
2 - 
0 - 
4 - 
0 - 
0 - 
4 - 
I - 
0 - 
6 Sir 

4 - 
2 - 
0 - 
0 - 
o Cum 

0 - 
0 - 
7 - 
0 - 
0 - 
o0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 

- X0 4 Sir 
- - 0 - 
- - 0 -  
- - 8 - 
- *O 10 - 

- *o 10 - - A 4 -  
0 - 

- 10 - 
& I str 

- - 5 - - 4 2 -  

- * 10 - 
- * 10 - 
- - 10 cum 

~0 2 Sir 
- - 0 -  
- 10 - - *O 100 - 
- 3 0  10 A-C 

- - 9 cum 
- u o -  

- T 0  - 
- *O 10 - 
- - 10 - 

- - 4 Str 
- u o -  
- - 10 - 

- 2 str 
- - 100 - 

s o -  - - 0 - 

- - 1 0 -  
- =(J - 0 -  

-U)& 0 - 
- d'& 0 - 

- I Str 

Mittel 

Datum 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I1 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

10 Sir - *O 10 Str - x0 10 Str - * @ I O  - - *O 10Cum W - 10 - 
8Cir-~,SirlX~S%~ - 10 Cir-C, Sir - - 10Cir-,StrWSW - 7 Cir-C, Str W - 3 Cir, Str - - o - 

I 0  - - *" I0 - - *" 10 - - * 10 - - * 1 0 -  - 9 Cum, Str - - I - 
- * I0 - *@ I0 - 

I0 - * 10 - 
0 - - s o -  
1 Str - S 2 Str 

10 - - * 1 0 -  
I0 - - x0 10 - 
I0 - - * 5 -  
9 Str - *O 6 Cir, Six 
I Cir - S I Cir 

I0 - - *O 10 - 
6 Sir - 10 - 

- - 10 - 
- - 7 Sir 
- 2 str 
- *O 10 - 
- - 10 - 

I 0  - - 
10 - - 
I0 - - 
5 A-C, Str - 

10 - - 

10 - - * 1 0 -  
10 Str - - 10 - 
10 - - - 10 - 
6R,A-c,Sir - - I@A-c 

10 - - - 10 - 
10 Cnm B E  
0 -  - 

10 - - 
10 - 
10 - - 

10 - - - 10 - 
I Str - - I Str 

1 0 -  - -  I 0  - 
10 - - *O 10 - 
10 - - *O 10 - 

- - 1 - - s o -  
- - 10 - 
- *O 10 - - - 10 - 
- 10 - - - 
- - 3 - 

0 - - - I Str - - 10 - 
Mittel 

.Summe der Hydrometeore: 252 X, 14 +, 2 +, 50 -, 27 =, 
5 20 W* 3 28 S, 79 A. 



- 79 - 
Hflrometeore, Niederschlagsmenge. 

- I Cir-s - 
& I  0 - - 
- I0 - - *" 10" - - 
W 10 Str - 

-110 - 
- 1 10 cum,str 
*"I I 0  - * 10 - 
- 10 Str 

- 10 - 
- 3 s t r  *" 10 str  *" 10 - 
- I O A - ~ S t r  

- - 1 1 0  - - - 10 Str - - so 10 Str 
9Cum,Cum-sNW - 10 Stre - - X' - 10 Cum, Str - - - *"I0  - - * I0  - I0  - 

- *" 10 - - * 10 - = $ 1 0 -  - * - - 2 A-c,Str - 
!j@ 0 - - 10 Str 

- *( - - 

- 8 Ck,Str - *" I0 - 
0 - - 

*o 10 - - 
- 4 Str - 

*O 10 - 
S 8 Cir, Str *" 10 - *" I0 - 
- 10 A-C 

- 10 - - 0 - 
- I 0  - *" 10 - 
*O 10 Str 

- - 4 Str 
- * I 0  - 
- s o -  - * 10 - - S , 8 A-C 

*" I 0  - - * - S ioStr - - - 
%:!I0 - I 4 Cum, Str - 
- 7 A-C - W 

- - I 0  - - - 
s o -  - s 

- - C o -  - - 
- = s  0 -  - 
- s o -  - - 
- *o I0  - - - 

- 3 Str 
- - 2 -  

I - *" 10 - 
- * " 9 -  
- + 10 - 

&"I I - 
- X0 9 Str 

- - 0 -  
- W 4 Str 
- @& 10" - 
- *" I 0  - 

- 10 - 

- - 0 -  

- * 1 0 -  
- * 1 0 -  
- *@ 8 Cum 
- - 10 Curn 

- -  0 -  
- - 3 str 
- @ 10" - - *" I 0  - - - I 0  - 

& 2 -  
- * 1 0 -  
- * 1 0 -  
- 10 cum - - 10 Cum 

nahiae- 
Xe- 

-"'?-. - -- 

V 

- 
0-7 
1 .o 
0.4 

1.0 
0.2 

0.7 
2.0 

0.5 
0.6 
- 
"'9 - 
2.6 
- 
0.1 
2.5 
0'4 

- 
- 
- 
1'9 
0.9 

W 

0. I 
- 
0. I 

16.6 

er Wolken 
AMenge - 

----W - 



I - - - 10 - - * @ I 0  - 
0 - - ~ 0 0 -  - An 0 - 
I str  - - C I -  - A O -  

0 - - - 10 - - - 10 - 
0 - - 10 - - *O 10 - 

- -&O 0 - 0 - - - 0 - 0 - 
- -110 - - - 10 - 
- &@I I Str - & I Str 
- -110 - - 1  10 - 

0 - * 0 - --o*o 0 - 
0 - - A O -  - A O -  

0 - - - 1 0 -  - I0 - 
0 - - 0 - - A l  1 - 
8 Cum W - 10 - - -110 - 

- - ; 8 Str, Curn - *O 8 Str 
- -110 - - - 10 - - - 0 - - - 0 - 
- - 10 Curn - - 10 Curn 
- - I0 - - W O 9  - 

10" - - w 1 0 -  - - I10 - 
10" - - 100 - - I0 - 
10 Cum, Str W - 8 Cum, Str W xo 3 - 
I0 - - - 10 - - - 10 Curn 
o Str - - 10 A-C, Str - - , 10 - 

- -  0 -  

- - 7 Curn 
1 -  

0 - - - 0 - - 0 - 
I0 - -wo 9 - - - 10 cum 
10 - - *" I0 - - - I0 - 
10 - - - I0 - - - 10 - 
10 - - 10 Str-c - 10 - 

- - 0 - 
- 9 Curn - - 10 - 
- - 100 - 
- - 10 - 

- I 1 st r  
I0 - * I0 - 

I Str 
- 10 str  

- ' 1 s t r  - 
- 10Str - 
*O 10 - - 
- I Slr - 
- 10 Str - 

- -110 - 
- + I0 - 
- - I Str 
- s 0 4 -  

- - I - 
- - I I O  - 
- * " I 0  - 
- &@ I s t r  
-*O&" 4 - 

8 Cir-C - 
I Cir - 
I 'S1r - 

10 Str - 
10 - - 

- 10" Curn 
0 - - 1 s t r  

- I O S I ~  - I0 - 

- 6 Cir - 
- 0 - - - I s t r  - 
- 10 str - 
- I0 - - 

- & O o -  
I Str 

- A O - -  
- - I0 - 
- - 10 - 

- 0 - 
- I s t r  - 10 - - 10 - 

- I Str 
So 5 Curn - * 10 - - - 2OCir-C - 
- 0 - - 

I s t r  - 
0 -  - 
2 s t r  - 

I0 - - 
I0 - - 

- I s t r  
- 0 -  - 4 s t r  * 10 - - 10 - 

I s t r  - 
- 0 -  - 

4 Str, Curn - * 10 - - 
- 9 - - * 10 - - 
* 0 1 0 ' -  - 
S O  9 Cum-s - - 2 cir,w-C - - 4 s t r  - 

- * 10 - 
- *'J I0 - - - 10 Curn 
- - 7 - - - 0 - 

- * 10 - 
- *'J I0 - - - 10 Cum 
- - 5 - 
- - O B  

I Cir - 
10 - - 
loO - - 

- 10 Curn - I0 - 
I - 

- - 6 A-C, Str - - I@A-C - *OIO - - 4 0  80 - - - 2 - 
- - 4 Str - - 6 - - - 10 - - - 3 - 

- - 1 - # \  - - - 
I0 - I - 

- * O I O -  - *OloA-c  - - 10 Curn 10 - so 10 Cum, S r  - 10 Cum, str - - 
10 Str 

Mittel 

Summe der Hydrometeore: 171 x7 2 +7 I +. 25 U, 2 s7 8 m, 11 W, 95 A. 



+' I0 - 
* I0 - 
- 0 -  
- 7 Curn 
L I -  

I0 - 
I Str 
5 - 
10 - 
100 - 
10" - 
0 - 
1Â°St 
10 - 
10 - 

10 - 
I0 - 
10 - 
10 - 
0 - 

0 - 
0 - 
10 - 
10 - 
10 - 

I0 - 
I0 - 
I - 
2 Str 
0 - 
0 - 
10 Cum 
4 - 
10 A-C 
10 - 
3 Str 

10 - - 
I Str - 

10 Str - 
10 - - 
100 - - 

10 - 
10 - - 
10 - - 
9 Curn S\V 
I Str - 

10 - - 
10 - - 

3 Cir-C, Str - 
2 Str - 
0 - - 

4 Str - 
10 - 

- 10 - 
- 2 Sir 
- I0 - 
- I0 - 
- 10" - 

*O I0 - 
- I0 - *'J I0 - 
- 9 cum 
- 0 - 

2 Str 
- 10 - 

I0 - - 
2 Sir - 
10 Sir 
10 - 
100 - - 

- 7 - - - 7 cum, s t r  - - 
*O I0 - - 8 Str - xa - 
- G Str - 

4 Str - 
I Cir - 
0 - - 
10 - - 
10Cir-c,Str-C- 

- 8 Curn - - 
- I Cir - - 

6 - - 
1 Str 

10 - 
10 - - 
loOStr - 
0 - - 
10 Str - 
2 Str - 
10 - 

- a*O I Sir - 9 -4-2, Str - - 10 Str - 
- - 10 c u m  - - I0 - - - 10 - - 
- - 10 - - - 10 - - *o I0 - - 
- &l 2 Str - 2 Str - -0 I Str - 

I0 - - .kO 
I0 - - 
I0 - 
I - - *" - - 

- I Sir W 

*o I0 - 
*o 10 - 

- *O 

- -X- 
8 A-C - - 
I Str 

- 10 Str - 
- 2 Sir - - 
- I0 - 3 0  - 10 Str, Cun~ NNE - 

I0 - - *O 

*O I0 - - -*o 

- 4 Str - 

- -0 1 - 
W -  8O Cum - - 0 - - *(I 10 - - Qy 0 - 
- 

*O I0 - - *O 10 - - - 10 Curn - - I0 - - - 0 - 
- - 3 A-C - - 8 Str - - - 7 - 

102 - - - 10" - 

- - I Str 
- 10 - 

- * O 3 -  - & I Str 
- *O 100 - 

- * 1 0 -  
- *o I0 - 
- - 10 Curn 
- 10" - 
- - 0 - 
- - A - C  
- &ir-s 

- 100 - 
*Q 102 - 

- x 0 4 -  

- 2 Str 
- *o 10 - 
-*A 9 - 
- & O O  - 
- * O 4  - 

- - 0 - - - 10 Curn 
- lon - 

- *o loO - 
- 10 cum 
- - 10 - 
- - 10 - 
- - 0 - 

- &(I 4 Str 
- * I 0  - 

*(I 4 - 
- - 0 -  

*(I 2 - 

- & O -  
- - 10 - 
- - 0 -  

W - 9 Curn 
g p 1 0 0  - 

- - 10 Cum 
- 10 A-C 
- - I0 - 
- *" I0 - - - 10 - 



- *" I0 - 
- - I Str 
- - 3 - 

I - 
10 - 
I 0  - 
0 - 
0 - 

10" - 

0 - 
I0 - 
100 - 
I0 - 
30 Str 

0 - N - I 0  - - & O -  
- - 8" Str 
- -& I Cir - I - 

- - 2 CU-C - - I Str 
- ~2 3 Str - - 100 - 

- - 0 - - - 2 Str 
- - 3 Str 
- *o 100 - 
- - I Str 

- - 1 - 
- &O 2 str 
- & I Cir 
- *o 10" - - - I Str 

Mittel - 
Datum 

-- - 
I 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

16 

3 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 

3 1 - 
Mittel 

2 Str 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
4 str 
I Str 

I0  - 
2 Str 

I0 - 

IoOStr 
4 Str - 
0 - - 
2 cir-s - 

100Cir-C - 
- 0 - - - 1 cir-s - - 

roOA-C - - 
0 - 
0 - 
I Str 
I Str 

I0 - 
9 Str 

I 0  - 
0 - 

10 Cm-s 
10 - 
10 - 
I str 
0 - 

I0 Str 
10 - 
10" - 
3 Str 
I Str 
4 Str 

10 - 
10" - 
0 - 

1d1 - 
0 - 

8 Str 
6" - 
0 - 

100 - 
10 - 
10 - 
0 - 
0 - 

10 Cum, Str 
60 - 

10'3 - 
10 - 
0 - 
5 - 

10 A-C 

10" - 
I str 

10" - 

10 - - 
10ostr* - 

I Cir-s - 
5 Cir-s, Str - 
8 Cir - 
4 str - 

~@Str  - 
8 Cir, Str - 
4 str - 

10" - - 

- 3 Sh - - 
S' 9 str - - - 6 Cir, Str - - 
s 2 str - - s 

1 0 -  - -  

I@ - 
I0 - 
QStr 
2 str 

1o0A-c 
1 Cir-c - S L 9 Cir-c - 
I cir - s 10Q - 

S , I Cir - 
5OCir 

s o -  - % 6OCir, Str - - 3OCir 
0 -  - S o -  - S I Cir-s 
jOStr - shO s0Cir, Cir.c - S O  100 Str 

Summe der Hydrometeore: 80 *, 4 -+, 15 U, 2 ES, 3 @, 26 
1 4 u ,  36S1 101 &, 



80h14p- 
Menge 
- *"L- - -. 

- 
- 

- 

- 
- 
- 
0. I 

0.4 

0- I 
0'1 

0.2 

- 
- 
0.6 

0.1 - 
- 
- 
0.1 

- 
- 
0.1 
0'1 
0.1 

0.6 

I Cirl Str 
4 Str 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
5 Str 

100 - 
I0  - 
0 - 

&O 6 A-C, Str - - 1 10 Cir-c, Str - 
UA 3O - 4O Str - - - 
A0 0 - - - 0 - - 
- 0 - - - 0 - - 

I Str - I@ - - 
I 

- g0Cir, Str - - 
- 3 Str - - 
- 0 - - - 
- I Cir-s - - 

100Cir-s - - 

V 7  - 
ja 0 - 
b 0 -  
b, 0 - 
4 0 -  

4 0 -  
6 0 -  
a o -  
4 0 -  
- 10'' - 
- 100 - 
+ 10 - 
- 1 -  
- 100 - 
- 3 -  
- 10 - 
- 10 - 
4 0 -  
b o -  
* o -  

- 0 -  
- I0 - 
- <Cir 
E s -  
- 5 str 
- 0 -  
- 0 -  

- 4 -  - 100 - 
- 1 -  

+, 8 - 

- 100Cum - - r@Str - 
*@ 10 A-C, Curn ENE loÂ°Cir,St - 
M o -  - w o -  - 

- 5 Cir, Cir-c,Str - 
- 4 Cir, Str-c - 
- 0 - - 
- 100 - - - 10 - - 

W 8OA-C, Str - S - !@Cir, S r  - - 
s o -  - s 

I0 - - 

- 9 cum, s t r  - 
- - 10 Str-C - 
- A O -  - 
- & 2 Str - 
- M I Str - 

10 Str, Cum - - 10 - - 
10 - - - 10 Str-c - 
0 - - - I Str - 
I Str - - I Str - 

loO - - - 100Str - 

- 10 - - 
- 10 Str-C - 

I Str - 
- I@ Cir-C, Str - - I@ - - 

- I0 - - - 
s o -  - s 
So 6 Cir-C - S 
- 10'3 - - *O 

0 - 
, I 0  - 

10 Cum-s 
4 Str 

I 0  - 
0 - 
0 - 
I - 

100 - 
8 s t r  

10 Str 

- 2 - - - 100 - - 
10 - - - 10 - - 

- 8 Cum, Str - - 10 Cir-c, Str - 
6 Cir-clStr - - 4 Girl Str - 

*o 10 - - *o I0  - - 
- 0 -  - -  I Cir-C, Str - 
- I Cir-s - - 0 - - 

10 A-C - - 10 A-C - 
- 100 - -*% 0 - - 

9 Cir-s,Str - - 6 Cir-s - 
I 

10 Cir, Str - *O, 10Cir,Str - 

- 100 - - - 
10 - - so 

- 10 Cir-c,Str - - 
SO 5 Cir - SO 

*O 9 - - *O 

S I Cir-C - S 
s I Cir.8 - s 
so I@ - - so4 
s o -  - s 
SO 3 Cir-s - S B a  

* 10 A-C, Str E S L  * - - 5 Cir, Str - 

2'4 

r Wolken 
Menge- --- --- -- > - 

4.8 
1'0 
0.0 
0.2 

2.3 

0.0 
0.0 
2-4 
3.3 
9-1 

7-9 
7.8 
0.3 
5-8 
7.0 

10'0 

6'4 
0'2 

5'2 
7.3 

5.5 
8:; 
6.0 
7.8 

3.4 
1 .o 
5'7 
3.5 
6.0 

7.4 

4.6 

K B* 

- - 0 -  
- - 0  - 
- - 7O Str 
- w o  I@ - 

- - 1 0  - 
10" - 

4 - 
100 Curn 

- - I 0  - 
- aJ 100 - - - 4 CU-s - - 100 Cir - - 10 Curn 

0 - 
80 Str 
0 - 
0 - 

- *' 10 - 

~2 2 Str 
7 - 0 - 
- * O b  2 - - - 0 - 
- *@ 10 - 



- - 1  3 - 
- 10 - 

- - 0 - - - 0 - 
- 0 ' ) ~  2 str 

- 0 - 
-- W 10 - 
- - I str 

- 0 - 
- - I str - L I -  

- I 
- I 1 0  - 

- - 1  10(1 - 
- - 1 I Str 

-0 - - - 0 -  
- - I s tr  

- 10 - - S+ ?,(IStr 
- s 9 str 

s o -  
- so+ 0 - 0 - 
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Datum 

*" 10 - - 10 - 
- 10 - 
*o I 0  - 
~2 I 0  s t r  

- 10 - 
- 10 Curn *@ 10 - 
& 10 - 
-P2 10 - 

10 - 
- 10 - - 10 - 
- 6 Cum 
- 10 cum 

- - 10 - 
- + 1 0 -  
- *" I0 - 

SSE - I0  - 
- - 10 - 

- - 10 - 
- + I 0  - 
- - 10 - 

-p 10 - 
- - 9 cum 

8 Cum - 
I0 - - 
0 -  - 

I0 - - 
I0 - - 
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Datum 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8  
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 
I 6 
17 
I 8  
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
3" 

31 - 
Mittel 

X0 100 Cir - - 
- 0 - - - 
- 100 Cir-s - - 
- 10" - - - 
*O 10 - - * 

6O Str - S 6O CU-s - Sn 9"Cir 
0 - 
2 s t r  
6 Cirl Str 

I0 - 
I Cir 
0 - 

10 - 
10 Cir, Str 
100 - 
10 - 
10 - 
10 - 

, 10 - 
100Str 

4 Cum 
10 - 

- *O 6 Cir - 

- 
- - 10 - 

s I c i r  - 0 - -$Lo - - - 1 0 s t r  - 6 Str 

- s I0  - 
- * 1 0 -  
- * 8 -  
- * 10 - - so 10" - 
- - p r o -  - S" 10 - 

0 ,  - 
10 s t r  
10 - 
10 - 

I@ - 
0 - 
0 - 

100 - 
I0 - 
0 - 
0 - 

10 - 
10 Str 
2 s t r  

102 - 
10 - 
I0  - 

3 
5 Str 

10 - 
I 0  - 
100 Cir 

80 Cir-s 
10' - 

- - -  - 
0 - - s o -  - s 
2 Str - eO-+ I Str - @O-P 

z Str - @ 3 Str 
10 - - 10 - - e - - 
I - - s 0 -  - s 

100 - -@*O 0 - - s 
I 0  - - *O I 0  - - - 
10 Cum, Str ESE - 10 Cir-c, Str - SO 
I @ -  - 9 1 0  - - *" 

- 1 s t r  - - - - !g I: z - *" 
- 10 Cir-c, Str - - 

6 Cir-s - - 

10 Cir - So 10 - 
10 - - s 5 Cir, R 
0 -  - 1 8  

s o -  - 
10 - - so I0  - - 
I0 - so 

- + 1 0 -  - - p  

+ 9 Curn SE - - 10 - - - 
S I Cir - - 
SO 7 Cir-s - - 
-p 10' - - + 

- 
1 Str - S 

10 A-C, Str B E  - 
10 - - + 

5 cum - s 7 cum - - 
10 - - - 3 s t r  - s I s t r  - S I Str - 

10 - - s 3 7 Cir-c,Cum- S 10 - - - 
9 Cum SSW 9 10 C ~ r n  - - 4 Str-c SSW S 

1 0 -  - -  1 0 -  - -  10 - - - 

* 9 Cir-s, Cir-C 4 7 Str 
2 Str - S 3O Cir-s - - 10 Cir-s 

10 Str-C E - 10 - - - 10 - 
8 Cir-s,Cum - - 8 Cir, Cir-s - - ~ & S t r  

10 - - - I0 - - - I 0  - 
7 Cir, Str - s2 3 Cir, Str - $9 4 - - / 

4 10 - 
1 0 -  - -  10 - s 6 A-c, Str - - *"so 4 Cum - S 7 Cir-s - - 10â - 
I 0  - - 1 0 -  - -  S 3 Cir-s - S 6 Cir, Cir-s - - - 

10 - - - 5 c u m , c ~ - s  : lS' - 
10 - - - - 10 - 

2 C m  - s o -  - I 0  - - - 1 0 -  H - s o -  - s o -  - / 0 - - - 1 Cu+ - S I Cir-s - S O -  o - H - s2 I. Cir-s - S' I Cir-s - S2 I Str - - - I 
0 - 

0 - - 
1 Cir-s - S o Cir-s - S o Cir-s - 4 s o -  - - - 0 - 

0 - 
6 .3  7.0 6'5 
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I 
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- 
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0.6 

I -0 
0.1 
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- 
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0.3 
0.1 

0-4  
0.1 
- 
- 
- 
- 

- 

- - 
13'9 

Yagcsmittel 
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Menge -- 
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0.8 
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4-1 
6-6 

5.7 
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9.9 
8-2 

9.1 
9.8 
9-9 
8'1 
6.3 

9.7 
7.8 
7.0 
9.0 
9.2 

9.3 
5.9 
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8.7 
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6'8 
6.9 
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- - - - *O I0 - 

I - 3@ - -W I0 - - - I0 - - I0 - - I0 - - *' 
- - - - 

10 Cum-s - - I0  - - - 10 - - *o I0 - - - - A I0 *-C - - 1oStr-c - - 
10 CW,W-C - So 10  CU^ SE 10 - - *" 10 - - * I o d  - * 1 0 -  - * 

- -  ' 1 0  - - * 100 - - - I@ - -*W I str,cum - s 2 CU-s,* - s 5 s t r  - - I0 - - - S( - - 7 Str 10Cum - - 9 Cum - - - .  I0 - - - I0 - - - 
I0 - - * O I O  - - - I0 - *e I 0  - - * I0  - - .  - * 1 0 -  
I 0  - - * I0 - - - * I0 - I0 - - * I0  - - *so 10 - - * 

- - - - so+ - - i zoo - 4O Str - S 6O - - S 10 Cir-c - - r@Cir, Str - 
I SC 

- .  I0 - - - I0  - - - I0 - - - I0 - - I 0  - - *" 10 - - - 2cum - - ,  0 - - - 0 - - s I str  - - % 
- - 10 - - S 5 Cir,Str SSE S 9 Cir - P 10 Str - a0 8 Cir, W-c SSE S 2 Cu  - S 3 Cir,CU-s - 9 7 Cu-s - - - 8OCir-s, Str - - jflCum-s - - 50Str - So 100 - - SO I@ - - SO 10" - - s 
- 4 10 - - - - S" + I0 - - + 1 0 -  + I 0  - + I0 - - + I 0  - - -+ 
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- so 3 - - s O 1 -  - s 4[' - - s 

3 Cir 
0 - 

I 0  - 
10 Cum-s 

1 - 
10% - 
I0 - 
I0 - 
4 str  
6O Str 

I0 - 
M I0 
.+ I00 - 

10" - 
$ .  

* 109  - 
100 - 

' 5 Str 
5 ' I0 - 
. ' I @ -  
' I0 - 

I0 

: I S t r  
C& 10 - 
' 0 -  
' 0 -  

102 - 
- - 10" - - + I 0  - - - 6 Str 

- + 1 0 -  - - I0  - 
S E  - 100Cir-c - - 10" - 
- + I Str 

- - 10 - - - I Str 
- - I0 - 
- - 5 Str - - 3@ - 
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- * I 0  - 
6 Cum, Str - - 7 Cum-s 

1ocum - * 10 Cum 
9 Cun~ - - 9 -%-C 

0 - - - 0 - 
10 Str - 10 Str 
8 Str-C - 3' 1 0 ~  - 

- 0 - 
- - 0 - 
- - 10 - 
- - 10 cum 

- I 0  - 

Y - I 0  - 
- Y 10 cum 
- V I Str 
- *o 102 
- - 10 Str-C 

- - I0  - 
- - 10 cum 

- I 0  - - 
- 8 Cum, Str - - . I Str 

- 100 - 
- 10 - 
- 10 - 
** I 0  - 
- 7 cum 

*" 10 - 
I Str 
I Str 

- . j + * I O  - - - 10 - - E 100 - 
- - 6 Cum - - o - - - 0 - 
- - 0 - - -O I Str - I Str 
- U 10 Cir-5 - - 10Cun1 - - 1o0Str 
- - 10 - - - 1ocum - - 10 cum 

I0 - - 
0 -  - 
4 Cir - 
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10" - - s n y  l o b  - 
ro Cum E SI1 ro Cum 
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1 0 -  - -  I0  - 
4 Ciroc - S 3 Cir-C 

- s o -  - s o -  
- S I Cir-s - S O -  
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- 1 0 -  - -  10 - 
- S ; Str - So+$: Str 
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- *" 10 - - *" I0 - 
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- - 10 - 
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- s o -  - s o -  - s o -  - s 
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10 Cum-s 
10 Curn 
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- 9 cum 
- 10 - 

- - I0 - - - I0 - 
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- 10 Cum - 10 - 
- 10 - 

0 -  - 
0 -  - 

10 Cum - 
10 - - 
I 0  - - 

- 0 - 
- I Str 
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- 10 - 

- I 0  - 
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20 
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23 
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27 
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I0 - 
10 Cum - - 10 Cum, Str  - X0 10 Str - 30 I0 - - 
6 Str - - , s S t r  - -  9 Str, Cum SE - 10 - - 

5 Str 
0 - 
I0 - 
;o Curn 
I0 - 
10 Cir 
i Cir 
2 - 
I0 - 
0 - 
I0 - 
10 Curn 
10 - 
I Str 
0 - 
100 - 
,oo - 
I0 - 
10 Curn 
I0 - 
2 - 
0 - 
I0 str-c 
0 - 
I0 - 
10 - 
I Str 
10 Str-C 

- - ' 5 Cum S E  
- - I0 - - 
- *o 10 - - 
- - i I o  - 
- - 1 0 -  - 

- , 8 Cum - 
-110 - - *'J I0 - - 
- 10Cum - 
- 5 Str - 

- s yslr - - s j Cum - 
S@ 10 - - 

- - 1 0 -  - 
- -  0 -  - 

10 Cir-C, Str - - 9 Cir-C - - 2 Cir-C 
I Cir-s - - 1 o - S ~ S t r  
C, Cir, Str - - 6 Cu, Cum - S 10 - 

- I0 s t r  - 
- I Cir W 

4 .- - 
- 10 C1r-C - 
- 0 - - 

- - I0 - - 
- - I Cir - 
- - I0 - - 
- - I0 - - 
- - 0 - - 

V .  

I0 - 
0 - 
10 - 
10 - 
10 - 
0 - 
0 - 

I0 - 
9 Curn 
I0 - 
I0 - 
10 - 
0 - 
0 - 
I0 - 

- -110 - 
- - 0 -  

- - I0 - 
- *o 10 - - - I0 - 
- s o -  - S I Cir 

- 8 Cum 
N E  - I0 - 
- *o I0 - 
- -110 - 
- *Oll0 - 

0 - - 
- 

0 - 
- - 10 - 

- - I0 - 
- * I0 - 
- SO+(@ 6OCir-c 

S I  0 - 
s o -  

- 10 - - 
- - 10 - - 
- *o 10 - - 

- I s t r  
d - 0 - 

S 6 Cum - - 10 cum 
- *l' I0 - - 9 Cum 
- - 10 - 
- S I -  
- S i  0 - 
- -110 - 
- - 5 cum 

so  6 cum 

- s 0 -  - 
- s 0 -  - 

- I0 - - 
- - 4 Str - 
- S ; Curn Nm 

I 
I 10 - -@"*" 10 - - 
, I0 - - - 10 - - 
10 A-c,Str-C S S W  - 9 A-C, s t r  -SW 
10 Cum, Str - - 10 Cum, Str  - 
10% - - * 10 - - 

- @O I0 - *O*O - 9 cum - - - - 10 Str-c - - 
10 Cum, Str Sw - 10 Cum, Str S - 
I @  - - *o 101 - - X0 

*@I I0 - 

- I 10 Cum 

- *Oll0 - 
- - 10 - - - 10 - 
- ~ $ 1 0  - 

- 10 Cum 

6OCum - 
8 Cir-s, Str - 
I0 - - 
10 Curn - 
10" - - 

S 8 Cum, Str-C E SO 10 - - - 
so 10" - - so 10" - - so 

*O 10 - - SO*5 9 Curn - Sex0 
so 9 cum - S" 9 cum - so  
S 25 Cir, Cum - S 5 Cum - S 

10 - - -110 - - - 
10 - - *Oll0 - 

s 10 - - * 
9 -  - - - 
g Cum - SO 8 Cum - S 
8 Cum,A-C- S 7 Cum - S 

10'' - - 
8 Str - 
10 Cum, Str - 

5 O  Cir, Str - 
0 -  - 

- S I@ Cir-s - S - - 5 C m ,  Str  - SI1 - I0 - 
- S 8OStr 

s o -  

I0 - 
1 0 -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  9 C U ~  
0 -  - s o -  - s o -  - s o -  
0 -  - 9 0  - - s . 0  - - s z  0 - 
I - V  S 40 Cir-s - S 6OCir-s - S 6aCir-s 

- - I0 - 
- - 10 Curn - s o -  
- s z  0 - - S 7 Cir 

6 Curn E!SE 9 2 Cum SSE I Cum S S.2 2 Cum 
8 C m  - - 2 Cum, Str - S I Cit-s - s I s t r  5  CU^ - S s -  - S 6 -  - S 90 A-C 
I0 - - *Q 10 - - *Cl I0 - - *o I0 - 
IOCum SE I o C u r n , S k N E  SO 10 - - - 10 Cum 

S z  2 Curn - S 2 Cir-s 
- s 100 - - *o I0 - 
E - 10 Cum 

0 -  - s o -  - s o -  - s o -  
20 Cir-s - S o -  - S 2 Cum,Sh - 

S 2 Str-C 5 cum - s 3 cum - s 4 cum - 
8 Str - S 7 Cum So 8 Cum,Str wSW SO 9 Cum, sk W so 10 - 
6 Curn NNW S* 4 Cum N S z  3 Cir-C - S z  2 Cir-,-- 

S 2 Cir-s - S 1 Cirq - 
S 4 Str - 

/ - 10 - 
SO 10 ~-C,cum-sNW- , ' -4-c,curn 

- S I Cir-s - S 5 Str 
S 7 Cum - - I0 - 
S2 7 Cir-s 

N S I Curn 
- SO 5 Cir-C - s 9 Cum 
- *I I0 - - - , 7 Cum 
- 

5 N s 3 Cum N S 2 Cum N s I  CU^ 
3 Cum - S 6 Cum - SO 10 - W - 10 Curn 
6 A-C, Cum - S s -  - S 9 Cum - SO 9 Cum 
I0 - -*=I0 - - + I 0  - -*I0 - 
4  CU^ N E  S 4 Cum - S 9 Cum - - 8 - 

Summe der Hydrometeore: I @, 112 X, 6-, I XL, 12 E, 251 S, IO@. 



~okq~~dromekore, Niederschlagsmenge. 
hUWere O a e i t .  

-, I I I , M@# - 1883. 

I 

I 

I I , 8 7 1 9 I 10 11 ' Mittag I 
I - I 

I 
----=-- -- 

I 
&T. c ~ m  - So 2 Cum,Str-C - S o -  F S o -  - S o -  - S 2Cum - S - - 10 - - 10 Cir-s - X0 10 Cir-clStr-c- SO+(" 10 Cir-qCum- So*" 10 Cum - St8 10 Curn - - 10 - - *Os0 10 - - *" 9 cir-C, s t r  - Se*@ 9 Cir-c,Str - SO*ll 511 Ci r .~  so - .  I0 - SI' 

- 7  I0 - - *'J I0  - - *CISO I 0  - - SO*" 9 - - s 9 -  - Sll*ll 9 - - - - - - s ?SI  10 - 10 - 10 - I 0  - - - I0  - - - 
I 

I 0  - - 
5" - 
9 Cir-C 

I 0  - 
sllCir, Str 
0 - 

I 0  - 
I0 - 
9 Cutn 
0 - 
0 - 
< Curn 

- s 10" - - S 4 Cir-C - - I 0  - - s 7 0 -  - s o -  

- SI1 50 - - S 7 Curn 
- I0 - - s 100 - 

- s o -  

341 Str - 
5 Cum - 

I 0  - 
I 0  - - 
0 - - 

80 - 
10 Curn 
10 - 
9OA-C 
0 - 

I 0  - 
I 0  - 
8 Curn 
0 - 
0 - 

*O I 0  - 
- 10 Curn - Sn 3 cum 

- s o -  - S' 0 - 

- I0 - 
*O I0 - 

SO 8 Cir-C 
s o -  
s o -  

- -- I0 - 
- 10 Str-C - s I Cum 
- s o -  
- s o -  

80 Cir-s,Cir-C - 
10 Curn - 
I0 - - 
10 Cum-s - 
I0 - - 

S 7OCir-s - S 6"Cir-s - 10 A-C - - 10 A-C 
- I 0  - - SO*O 10 cum - I 0  - - - I0  - 

E So 2 Cum E S' 6 Cir-c 
S S W  So 10 A-C S So 10 Cir.c - So*0 8 Cum S S 8 Curn - *O 10 Curn - - 10 - - - I 0  - - 10 - 

s o -  - s o -  
S O -  - S , I Str 
- 10 - - - I I 0  - 
S 3 Cir-s,Cum-s- S" 8 Cir-C 
S 4 Cum N - 3 Cum 

I Str 
1 - 

I0 - 
8 Curn 
4 Curn 

s o -  - s o -  
s o -  - S I -  - 9 - - S" 8 - 
S 1d1Cir-s,Cum NIV SI1 , 8 Cun~ 
- 3 Cum N - 3  CU^ 

0 - - 
0 - 

I 0  - - 
4 Str - 
7 Curn NIV 

10 - * I 0  - 
Xn 10 Curn - 9 cum 

9 Curn 

I0 - - L I0 - 
I0 - - * I0 - 
I 0  - - *O I 0  - 
9 Cuml Str ESE - 9 Cir 

I0 - - - 100 - 

- I0  - - * I 0  - - * 
*O I0  - - x0 

. 8 Cir Y - 
- 100 - - 

I 0  - 
I0 - 
I0 - 
10 Str 
loO - 
100 - 
100 - 
I0 - 

I Str 
10 - 
I0 - 
I0 - 

I Str 
0 - 

1 0 ~ ~  - 
100 - 
10 - 
100 - 
I 0  - 

I s t r  

0 - 
8 Nim 
I Str 

1o0Cir - - 
8 Curn - - 9O - 

9 Curn 
I0 - - I0 - 
j Cir - - 4 Cir 
0 - - - I Cir 

- 100 - 
3 Str 

I 0  - 
- 0 - 
- I 0  - 

- - 0 - 
- 3 Str 

- - 1 0 -  - - 0 - 
- - I 0  - 

- 100 - - - 
- 10 Cir - - 

10 - - 
- 2 Str - 
7 I0  - -- - 

- 10 Curn *" I0 - 
- 0 - 
- 0 -  - 100 - 

- - 10 Curn 
- * " T 0  - - - 1 s t r  - - 0 - - - j cum-s 

- I0  - - 
10 - - so 

- I Str - W - 0 - - 
- 5 Cir, Curn - - 

- 10'' - 
- - 10 - 
- - 10 - 
- *Q I 0  - 

- I Str 

2 Cum-s - 
5 Cir-c - 
2OCum - 

I0 - - 
1 0 c u m  E 

1 Cir-s - 
4 Cir, Nim - 
4 Cum - 

I 0  - - 
8 A-c,Cum XW 

- 2 Cir-C 
- 8 Cir-c 

5 Curn 
*O 10 - - 6 Cum 

I - 
- I 0  - * 10 xn I 0  - 
- I Str 

3 Cir - - 
- 8 Cir-C - - 

100 - - 
I0  - 

- - *O 
6 Cum N - 

- 0 - 
- 9 - 

I Str 
- I 0  - 
- 10 Cum 

- 0 - - 4 Nim 
- 2 c u m  
- I 0  - - 10 c u m  

- 0 - - - 
- 4 Nim - - 
- I Str - - 

- 8 Cir-s, Str - - 2 s t r  
- I 0  - - 10 - 
- r ~ & m  - - 10Cun1 

2 cir-C, Str - - 2 Cum, Str - - 2 Cum, Str N - j cir-C, s t r  - 
9 cum W - 9 cum IV - 9 cum \V - I0 - - 

I0 - - 10 Curn - - 10 Cam - - 10 Curn - 
I 0  - *= I 0  - - *= I 0  - -*W I 0  - - *+ I0 - -*en I0 - 
9 cum SE - str-c - - 10 Cum - - 10 - - 10 Str 

9 Cir-c,Cum- - 



Datum 
. -- -- -..- 

I 
2 
3 
4 
s 
6 

i 
9 

10 

I1 
12 
13 
14 
1s 

I 6 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2s 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

, cum s - 10 Curn S E  I 

10 - - - 1  , 10 - - - 
B -  - -  , s Cum s - - * I 0  - - *I10 - - *3 I0 - 
3 - - * I 0  - - * I 0  - I. - - - I 0  - - * I 0  - - * I 0  - - * l I o  - - *" 
9 -  - -  

1 0 -  - -  1 0 -  - -  I0 - - so - * o , o  - - * 10 - - - - - 
D - - ~ 0 1 0  - - X010 - - - 9 cum,Str-cNW SO 8 Cum,Str-C- S O  5 Cum,Str-cm D - 

- *o 10 - - *o I0 - - 10 - - *o I0  - - *o o Cir-s - - 10 - I0X - - *o 1 0 2  - 09 - - - 1 0 ' -  - 
1 0 -  - -  10 - - -110 - - - I0  - - -  5 CipS - - 8 Cir-s - - - S I Str - S I Str - - - I Str S I Str - 

I Str - - I Str s 
0 - - - xoCum - - 4 cum - - 6 Curn - - 9 c u m  - - 9 cum - s 

0 -  - - I O -  - -  10 - - *O 

8 Cum W S W  -P 10 Curn W S W  - 10 Curn S W  - 
4 Cir-C, Str - - I Cir, Str - - I Cir, Str - - 
0 - - - I 0  - - - I 0  - - -  
0 - - - 1 0  - - - 1 o C u m  - - 

l ~ I o  - - - 10 - -* so  1 o c u m  - so 
10 Cum, Str-C \IT - 10 Str-c \V - 10 - - - 

I 2 Cir-c,Str-c - - 8O Cir - @Cir - 
10 - - @ O I I O  - - - 10 - - -  
9 C U ~  - - 8 C u m  - - ~ I O  - - - 

0 -  - - 1 0 -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  I0 - - -  
0 - - - I 0  - - * 0 1 0  - - * O 1 0  - - *'J 10 - - x 0 9  - - so 
0 - - * I 0  - - * I 0  - - * I 0  - - * I 0  - - * I 0  - - X  
0 - - @O 10 - -@*OIO -M10 - - * 10 - - Q O I O  - - @ 
8 cir-s, Str S - 8 Cir-s, Str - - 10 Str - SO 10 Cir-s, Str - - 1 I0  str-C - - 9 Cum S So 

o Str - W 6 Str,Str-C WSIV - 10 Str-c - - 7 Cir, Cum S - I 10 W-c,Cum - 
n -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  10 Cum - 

10 - - @ I 0  - - 
6 -  - S I O  - - 

1 0 -  - -  I0  7 - 

- 10 cum 
- 10 - 
@Z 10 - 
- I0 - 
- 10 - 

10 - -* 
6 0 -  - -  

1 0 -  - *  
8 Curn M V  S 
3 Cir-s - S 
9 Cir-s,Cum - So 

109 - - X 
1 0 -  - -  

4 Cir-C - - 8 C U ~  N N W  - 
6 Cir-s,Cum-s- - 6 Cir-s, Cum- - 
5 Cir, Cir-C - - 8 Cir-c,Cum- - 
0 9  - - @ 0 1 @  - - x0 
9 cum - - 1 0 -  - -  

9 Curn N W  - 3 C U ~  - 
5 Cir-s,Cum,Cum-s S 3 Cir-s - 

1 0 -  - -  10 - - 
109 - - * 103 - - 
1 0 -  - -  10 - - 

Datum 
---- - 

I 
2 
3 
4 
5 

6 

i 
9 

I0 

I I 
I2 
13 
14 
15 

16 
17 
I8 
19 
20 

2 I 
22 
23 
24 
2 5  

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

- I -- - r - 

2 Cum - - 1 6 Cir.Cir-c,Cum Sz 4 Cir.Cum S E  SS 4 Cir-s-Cum ESE S* 1 2 Cum SSW S 
I 0  - - - I10 - 
108 - - + 1G - 
I0 - 

I - - T I 0  - I Curn - 
- - 16 cum' - - ' 8 Cum N N W  So 
- - + I 0  - - 1 0 2  - - .+ 
- so 10 - - % O I O  - - - - s 2 -  - S I - -  s 

I 0  - - *O I0 - 
I0 - - 
8 Cir-s,CumN SO ! Curn 

10 Str-C - - 10 W-C 
I 0  - - - 10 cum 

- * 1 0 -  - SO 9 Cum-s 
N S 4 Curn 
- - 10 W-C 
- - 10 cum 

- * I 0  - -* 10 - - *= 
SSE - 8 Cir-C - - I O -  - -  
N E  So 3 Curn 
- - I0 W-C 
- - 9 Curn 

S 3 Curn 
- I 10 - 
- 1 6 Curn 

*O I0 - 
S 3 A-C 
so 10 - 
@ I0 - 
*O 100 - 

* 10 - 
- 10 - 
- I0 - 

I0  - 
@O I0  - 
- 10 cum 
- 10 - 
@O I0 - 
- 9 Str-C 
So 8 Curn 

8 cum-s - 'Cum s 
- S O -  W s 2 CirqC - 
- - - I0 - 

10 - - 
I0  - - C - 

- so I0 - - S I -  
- - 10 - 
- @ I O -  
- % I O -  

- - 10 - - S I -  
- - 8 Cir-C 

10 - - $ 1 0  - 
I0  - - ;: I0 - - 
1 0 -  - -  , I0 - 
1 0 -  - -  10 - 
I0  - - - 10 cum 

9 cum - - 10 - 
10 - - - I0  - 
10 - -, @ 10 -. 
10 W< - - I0  - 
6 Curn N S 4 Cum 

- @ 10 - - - 10 - - @ " I 0  - 
- @$O 10 cum - S 3 Curn 

- @O 10 c u m  
- - 10 - 
- @O I0  - - - 9 Curn - s 4 cum 

I Cum - S 1Â°Cu 
2 Cir - S S C i r  

10 - - I0 - 
10 - - $J010 - 
10 cum-s - - 10 cum-s 

S u m m e  d e r  Hydrometeore:  75 @, 150 X, 3 A, 8 +, 18 5 I -, 139 s. 



9 q C m  \V 
- 9 Cam 5 
9 1a - - 

Si.? - - 
-- 1 0  Sr? 

S* 8 Gr-s,Cum- S 9 Cir-c,%r SSE 9 6 Cu* - 
- 

s 
I 0  - - I 0  - - I 0  - - 

L I 0  - - L%* 1 0  - - + T c ) -  +* I 0  - - +* 1 0  - - + 
- Y t o  - - 

s 0 -  - 5. Pcir<  - 3*cu-c - s 

* 10 - - - 1 0  - - ** 10 - 
P S -  - G 1 0  - - * - -  - - * - 1 0  - - - I 0  - - + icum - -  

S C U ~ - $  - - 8Cum - Sa 10 - - - 
q* 1oCum -*-*10 - - - I 0  - s* 

Se 5 Cu- - 9 8 C~r-c,Curn- S* 10 Cir-c,Cuxn- - 
S 4 C w  E S ; C m  E - 5 Cum B E  S 
Se 1 0  - - 5* I 0  - - - I0 - - - 
5* 1 Q  - - L? 10 - - I0 - - P 

L# 
I 0  - - - I 0  - - ,C* 10 - - C+ 

- - * t O  - - 
- 1 0  - - ** 10 - - 
- 8 0  - - [ Y 1 0  - - 
- s\\- - 2 Cum - 
- * t-utn - (P Cum - 



- 94 - 
Menge, Form und Zug der Wolke 

- 
Datum 

-. - 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
9 

10 

1 I 
12 

13 
14 
1s 

16 

17 
18 

19 
2Q 

2 1 
22 

23 
24 
2s 

26 

27 
28 

29 
30 

3 1 - 
Mittel 

- 10 Cum,Str-C - - 8 Cum S E  
- 9 - 
- 1 0 -  - -  , I 0  - - 
@ I 0  - - f&f"'o - - 
- 10 Str-C SSE - 10 - - 

9 cum - s 
10 - - -  
9 C U ~  - - 

10 - - -  
I0 - - @ 

D - 
9 - 
D - 
0 - 
0 str-C 

0 - 
o Cum 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
9 s t r  
o Str-c 
o Cum 
0 - 
3 s t r  
9 A-C 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
9 Curn 
:o - 
I0 - 
0 - 

- 10 Cir, Str - I0 - - 10 - 
- 10 - 
@'J 10 - 

8 Girl Str - S 
10 - - -  
10 - - 00 
I0 - - -  
10 - - -  

@'J 8 Cir - SO 7 Cir-c,W-C - - 1 o c u m  - - 10 - - 
- 1 0  - - - I0 - - 
- g Alts-C - - 10 - - 
~ 1 0  - - - 10 - - 

- - 1 0  - - - - 10 cum - 

- 10 Curn 
SO ~oOCir, Str 

@O 10 - 
- 10 Cum-s 
@ 10 - 

10 Curn - - 
9 Cir-C, Curn E Sn 

10 - - @  
I0 - - -  
10 - - -  

- - 10 - - 
E - 4 Str SE - - 10 str, str-C - - - 9 cum - - I0 - - 
- - I Str - - 4 s t r  - - 

3OCum - - 
3 Curn - S 
0 - -  s 

4 s t r  - 
0 -  - 

- 1 0 -  - -  I0 - - 8  1 0 -  - 
- 10Cum - - 9 Cum E - IO Cum - - 10 - - @OlO - - @ 1 0 -  - - 8 Cunl - SO 9 Cum - Sn 1 Cum - 
S I Cum - S I Cum - S 1Str-c - 

1 0 -  - -  
8 C U ~  N E  - 

I0 - - @(I 
6OCir, Cum, Cum-s - 
0 -  - -  

- - I0 - - - 8 Cum 
- @ I 0  - 
- - I0 - 

S 9 Cir-C - So 9 C u m  - - 10 cii-slw-c - 
@O I0 - - @ @ I 0  - - 0 1 0 -  - 
S 10 Cir-c,Cum,- - 10 Cum, St r -  - 10 - - - 10 - - @(I 10 - - - I0 - - 
- 1 0 -  - -  10 - - -  I0 - - 

5 Cuml Str - - 4 Cum, Str - - 7 Cir, Cir-C - - 7 Cir, Cir-C 
I0 - - I0 - - @O 10 - - @I1 10 - - 
1 0 C u m  - - 10 Cir-c,Cum- - 10Cum - ='J - 10 A-C - 
10 - - 011 10 - - - 1 0 -  - -  10 - - 
9 -  - -  1 0 -  - -  1 0 -  - -  I0 - - 

Datum 

-- -- -- - 

1 
2 

3 
4 
5 
G 

i 
9 

I0 

11 
I2 

1 3  
14 
1s 

16 

:i 
1 Q 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
hfittel 

7 - 
10 Cum - 
10 str, Curn E 
10 Curn - 
10 - - 
I0 - 
10 Sb-C SE 
10 str - 
I0 - - 
10 - - 
9 - - 

- - ! 8 Curn 
- an 10 c u m  
S S 9 Cum - - I0 - 
-H I0 - 

9 cum S E  - 8 Cum SE sfl 
8 Cum, \V-C S'J I o Str, Cum SE - 

10 Cum - - 8 Cum SE - 
1 0 -  - -  - .-- 

I0 - 
10 - - 0 1 1  10 - - 0 

I0 - - - I0 - 
I0 - - <-J(' 10 - 
7 Cunl SSE S 6 Cum 
(3 Cum - So 9 - 

1 0 -  - 0 1 0 -  

- - I0 - 
- @ I O -  

SSE S 9 Curn 
- - I0 - 
- @ I0 - 

10 Cir-C - SI) 10 - 
10 - - - I0 - 
I0 - - - I0 - 
10 Str,Cum - - 10 Str 
9 Cum - So 9 C u m  

- - 
I0 - 9 cum - - 

10 - - - / 
I0 - - 
10 - - # 

10 - 
- - I0 - 
- @jO I0 - 
-@E I0 - - I0 - 

- 8 Cum 

- 

- 
- 

Curn 

10 - 
10 - 
8 Cum 

I Cum - S" I Cir-s 
I Cir - S I Cum 
1"Str - s 1 s t r  

I0 - I0 - 
I0 - - @I I0 - 

I Cir-s 
0 - 
6 Cir-s 

10 - 
I0 - 
2 Curn 
8 Cir-s 

I0 - 
6 Str-C 
6 Curn 

10 - 
100 - 
2 Cum 
0 - 
3'ICir-s 

- Sa I Cir-s 
- s o -  
- SO 60Cir 
-@I= 10 - 
- - 1 0  - 

5 Cum - S 4 Cum 
4 Cun~ - S 4 Cum 

I0 - - @O 10 - 
I0 Cunl .V!' - 6 Cum 
2 Cun~ - S 3 Cum 

s 4 Cum 
- s I Cuni 
- @ "  10 - 

NNW- 3 Curn 
XNE S 6 Cum 

5 C u ~ n  - S 
4 Cir - s 

10 - 
4 Curn - - 
5Cun1 N Sn 

- S 2 Cum 
- SfJ 9 Cir-s 
- - 1 0 -  - - 7 str-C 
N So 8 Cum 

I0 - - 
I0 - 8;: - 
G Cu~n  \tT -- 3 Cunl 
Q Cun~ - S 6 Cum 
ROCir-3 - So 8"Cir-s 

- 0 0  I0 - 
- 0 1 0 -  - - 2 Cum - s 4 cum - S 90Cir-s 

10 - 
10 - - 3 - Sn 

G Cuml\V-C- - 
2 Cum - s 

411 Cir-s - s 

r& 10 - 
- so 10 - 
W - I Cum 

s o -  
- s 20 Cir-s 

/ - s o -  W s o -  - s o -  

7.5 7.2 7'4 7.4 7 . 2  

Summe der Hydrometeore: 165 @, 4 X, I A, 39 G, 2 A, 182 S. 



- 95 - er ~ ~ ~ ~ & r o m e t e o r e ,  Niederschlagsmenge. 
Mittlere Orheit. - 

6 7 8 9 I 10 
\ P - I 

W Z i F  
B o ~ J ~ @ -  
Menge 
*in - .- -- -- 

- 
0.7 - 
I -0 

5'1 

0.8 

- 
0.1 
0.2 

- 
4.9 
13.7 
3-9 
5.7 
- 
- 
- 
10.8 
8.8 

1 -4 - 
2'9 
1.2 
- 

-6 
21.1 

0.1 - 
- 

86.0 

er Wolken 
Menge- -- -- - 

8.9 
9.8 
9.5 
9.9 
10.0 

9.3 
10.0 
10.0 

9.7 
9.1 

9.0 
9-6 
10.0 

9.8 
9.5 

2.3 
1.1 

3-5 
10.0 
10.0 

6.9 
7.9 
9.8 
6.3 
3-5 

9.2 
9.9 
7.3 
6.2 
5.8 

0.0 

ESE so - so 
- - - so 
-@I!* 

- so - - - - 
- - 

ESE SO 

- - 
- 

- G3 - s - - 
- s - s 

7 A-C 
I0 - 
I0 s t r  
10 Curn 
I0 - 
10 Cir-c 
I0 - 
10 - 
I0 - 
I0 str-c 

I0 s t r  
I0 - 
10 - 
9 - 
10 - 
I Curn 
2 Cir-s 

s 
- @B0 - a Curn ESE So 

8 Curn - 
--o ~ Cu: 

E!jE S ' 5 A-C 
10 - - - - 

9 - 
10 turn S E  - 10 Str-c - - 10 Str-C 

10 Str-C 
I0 - 

10 - - - 10 - - - 
I0 - - @B@ 10 - - @O*O* 

8 Cir-s - S 5 Str - S 
10 - I0 - - - 
I0 - - - I0 - - - 
10 - - 10Cum - - 
10 Cum-s - - 10 Cum,Str-c S E  So 

10 str-c - - 10 str,  str-C - - 
10 - - - 10 - - - 
I0 - - 0 1 0 -  
I0 - - - - @ 

Q - - s 

' 1  - 9 cir-s, s t r  - - - 
I0 - - - - 10 - - - - I0 - - - 10 Curn SSE 

8 Cum 
I0 - 
I0 - 

, 10 Cum 
I i g Str-C 

- - 10 Cir-C - - 10 - - - I0 - - - 10 Cum 
ESE SO 9 Curn 

nm - 10 Str-c - 
r-c,CumI 10 - 
- - 10 - - - - 10 - - 

um - 1 3 cum - S I cum - s I cum - s I cum - I Str - S O -  - S O -  - S I Cir-s 
W - I Cir-s - S z  I Cir-s - 9 I Cir-s - 9 I Cir-s 
W - I0 - @O 10 - - @'J 10 - - - 10 - - - I0 - -@Od 10 - -@P&' 10 - -#&@E 10 - 

- s I cum - s 2 C U  - Si 2 Cir-s - I0 - 
-@$'E 10 - 

- - 10 - - - I0 - - -110 - - - 1 0 -  

um 1 10 Cum - SO 10 Cum - SO 10 Cum - So 9 Cum 
- I0 - - - -0 I0 - - 10 - - - - I0 - 

um - 8 Cum - So 6 Cum - So 8 Cum - So 9 Cum 
um - I Str-c - 9 2 Str-C - Sz 3 Str-C - 9 4 Cum 

- - I0 - - s 7 cum 
- - 90 - 
- - 10 Cum 
N Sz  i 4 Curn 

- S 8 Cun~ 
- s ; cum 
- - 10 - 

- 10 Curn - S' 5 Cum 
I 

um - 10 Cir-s, W-c - So 10 Cir-c,W-C - - 10 Cu-s - So 10 - 
- - I 0  - - @ I0 - -*o 10 - - @ I O -  

um, Sb- 10 - - - 10 - - - I0 - - I0 - 
- I0 - - - so I0 - - SI1 100 - 9 - - 

- - 10 - - - - so 10 - I0 - - - I0 - 

- SO 10 Str 
- @ I0 - - L I0 - 
- s o  100 - 
- So 3 Curn 

- - I0 - 
9 Curn 

- so 10 - 
- S I Cir-s 

- - !  0 - - s o -  - s o -  - s o -  - s o -  - s o -  

10 str-C 
.um ; I0 st r  - 

, I0 - - 
I 10 - - - , 9  - 
1 I0 - 

U ,,I0 - I I0 - F ,  

10 - - ,' 9 Curn 
'um 

10Cir-s 
3 . 5  ' 0  V - 100 - 
:ir ' 10 - 
- ' I 0  

SE - 10 Str-C S E  - - I0 s t r  - 
- - I0 - - - I0 - - - - 8 - - 

1 0 -  - -  10 - - -  10 - - - 1 0  - 
10 Str - - 10 Str - V 10 Str - V 10 Str 
10 - - - 1 0  - - @O 10 - - *o I0 - 
5 Cir-s,Str - - 8 Cum - - 1 0 -  - -  I0 - 
2 - - - I O -  - -  1 0 -  - -  10 - 
8 cum,w-c E - 4 cum - - 2 Cum, Str - - 8 Cum 

1 o c u m  - - 10 - - -  1 0 -  - -  10 - 
10 str-c - - 10 Cum,Str-C S - 10 - - - 10Cum-s 
10'2 - - @ 10 - - @O 10 - - @O I0 - 
10 cum,w.c - - 10 \\'-C - - 9 Str+w* - - 8 'um 

IO Str - - E - 8 A - c  S E  - 4 A-C 
0 -  - - O B  - - 0 -  - - 0 -  

10 - - - 100 - - - 100 - - - 10 - 
10 - - Q" 10 - 

10 - - - @ - - @ O I O  - - @: ;: - 

- - 0 - - - - 10 Str - 

4 

3 Cum 
;um ' 10 Curn 
;ip$ , 5 Curn 

8Cum 
; t p ~  { 8 Curn 
:um 

I0 - 

2 Cir-c - - 3 CU-C - - 5 Cir, Curn - - 10 Cum-s 
tj Cir-c,str - - 10 Cum, Str - ao I0 - - @ 10 s t r  

1 o c u m  - @ 10 - - a0 10 cum - - 10 Cum-s 

~ C u m  NW - 0 - - - 0 -  - - C l -  

4 Cum - - 4 Cum - - 3 C u m  - - 10'' - 

s - 2 c u m  - - - 9 Cir-s, Cum- 
- - 10 Curn - 
W -  5 cum - - -. 4 Curn - 

10 - - 63 
8 Curn - - 
2 Curn - - 
0 - - - 



I 
eor 

Datum 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

74 
9 

10 

I I 
13 
13 
'4 
'5 
16 
'7 
18 
'9 
20 

21 
1l 

23 
24 
25 

2b 
27 
28 

29 
30 

3' 

- I I -- -- 
----P-- - -- ----- --- -,I- - - 1  0 - - 

0 -  - - 0 -  
S 0 -  - - - - yo - - S , 5  Cir-C - 1 cir-s - 

- - 0 -  P - 5 cum-s - - 5 Str - 8 Cum - Ãˆcir- - 
- C , ,  - 0 C -  - - 10 Cir, Cum - - 9 cum N N w  - So ,o  um NW 

NNW- 1o ~ t , ,  cUm - - 10 Str, Cum - - 10 Str, C m  - - 10 Nim @" 10 str  - 2 -  
- 

- I. str* W - 10 Str-C WNW- 10 Str W - 10 Cum-s - 1 0 %  - ~ c i m  W 

0 - 
I Cum-s 
D Cum 
o Cum 
o Str 

o Str 
o Cum 
o Cum 
Cum 

o Str-C 

0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
1 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
8 Cum 
0 - 
0 - 
o Str 

- - ' I str-C 
- - 10 Curn 
- - 10 - - - I I Str 
SE - 10 Curn 

I 

- - 0 -  Ã s 1 -  
- 

- - 10Cum - - - 10 - - - M Str-C - 
- - 1 Str - - 10 Cum - 

SSE - s 2 cam - 10 Str-C SE - 10 - 

- - 10 Str 
- 10 Curn - - 10 Cum - - I Curn 

SE - 10 Cum-s SW - 10 Curn 

- - I0 W-C 
- - 
- !Y I I; Str.c 
- 1 0  - 
- - 1 4 Cir 

10 - - 
10 - - 10 - - 
2 -  - 

10 - - -  
I0 - - 10 - - -  
I0 - - 

9 Str-C N SQ lo - 
10 - - -  

W 

0 - - S I ; :  - 
10 Str P - I0 - - 
8 Cir, Curn - - J str - 

- - 8; ;: 
- - I -  
- - 10 Str 
- - 10Str-C 

- - 10 - 
- - 10 - 
- - I Cir 

- I 10 Str 
- - i o S t r  

- 10 - - 8 Curn 
- I  0 - 

IO  Str 

10 - - -  ! Cir-c,Cum W 
- - Ã Cum-s N N W  

- - I I Str 
- - ' 0  - 

- , 10 - 

- 10 Str 

Mittel 

Datum 
L-- - 

I Cir-s - SO 
7 Cir-s - S 
1 Cir-c - S 

1 0  - - so 
0 - - s 

i0 Str 
3 Cir-s 
3 Cir-C 

10 - 
I@ Str 

6" - 
3 Cir-s 
3 Cir-s 
0 - 

10 - 
10 - 
10 - 
10 Curn 
10 - 
10 - 
10 - 
5 Curn 
2 Cir 
9 Cum 

10 - 
10 - 
6 Curn 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 

10 - 

I - S l0 W-b - i O W - b  N S , iÂ°Ci - S - S 7 Cum N V !  6 Cum N S 3 Cir-s,Cum-sNNES0 
- S 5 Cir - S 9 Cir-C - S 7 Cum - - - so 10 - - S" 5 - - S I O -  - -  - S 2 Str-C - S I Cum - S 3 " -  - S 

I Cir - 2 Cir - 
8 Cum NE - ; cum - 

ioCum - - - 10 Curn - 
I0  - - - 
0 - - ':ocir.c _ 

- S sÂ°Cu - s 5 -  So 7 Cir-C - - S 3 Cir-s - S 2 Cir-s - S I Str - - S 4 Cir-s,Cir-C- S C A.c W - 1 3 cir-c - ., 
S o -  - 

10 - - 
10 - - 
10 - - 
10 A-C, Str-c - 
10 - - 
10 - - 

1 0 -  - -  
6 C U ~  SE S 
l Cir - S 

10 - - SO@" 
10 Str - - 

- so 10 - 10 - 
SO 4  CU^ WNW - - - 1 ~ i ~ . ~  
- I0 - 

/ 10 Sir 
SO ' 3 Curn - 8 Cum 
- 10 - - @ I 0  - 

10 - - 
4 Curn - 
9" Cir - 

10 - - 

Sn 9 Str - 
S 4 Cir-s,Cum- 
so 10 - 

10 Str-C - 

8 Curn - 
4 Cir-s,Cum - 

10 - - 
~. - - 10 Curn - 

10 Str-C - - 10 - - 1 0  - - .... 
- 10 W-C - / 9 W.c , 

s 3 Str + ..-- I Cum 
s o -  O -  
S I Curn - 1  CU^.^ 

& 
- 

s o -  0 -  

- - 1 0 -  - -  10 - - - 10 - - 
S 8 Str-C - - - S 0 -  - S 0 - . -  8 Cir-c,Str-C- So 6 Cum, Str - S o -  - 
S o -  - S I Cir-s - S I Curn - 
S 0 -  - S o -  - S o -  - 

- .... S o -  - S o -  - S I Str - s I Str - . Cir-s - - S 0 -  - S o -  - S o -  - s o -  - Y ' Sir - - - 10 - - - # - 10 - - - 10 - - - 1 0  - / - 10 - - - 10 W-C, Str - - 10 W-C, Str - - 10 w . ~  - - I o ~ - c  - _ 1oW-c ,S t rÃ H i c ~ m  
10 - - 0 1 0 :  - - 10 - - - 

10 - - - 10 - - 10 cum - I J  . - 
3 Cum - S 4 Str-C - S 5 Cum-s - s 5 Cum-s S W  S 6 Cum - SO 3 Str - 
5.6 5'7 6-2 6-1 6 -2  6'3 

Mittel 

Summe der Hydrometeore: 93 
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wO+fydrometeore, Niederschlagsmenge. 

J 
7 8 9 10 11 

I b 
1 Mittag 

I I - s 3 c i r  
1 I - I Cir-s - s ' 2 cir.  c i r -s  - S 2 Cir-s - S 3 Cir-s - S 3 Cir-s - - 

Cir-s - So 9O Cir-s,Cir-C- So So Cir-C - S ' 9O Cir-s - s 
S IOO Cir-s - S 10 Cir-s - - 

TO Cum NW - I Str-C - S I Cir-C - s 
S 5 Cir, Curn - S 3  Cir, Str-c - - - -0 

S 4 Cir, Str-C - S 
W .  O - 0 10 - 10 - - - - 10 - -@Â¥ 10 - - @O5= 10 - 

8 C u i n  W - 10Cum W - 9 Cum W So 6 Cum W So 3  Cum - So 2 Curn - - \ I  

' I  - - S z O -  - s o -  - - - 1  S o -  - S o -  - S I -  L - - - - s 
- .  10 Str-C - - 10 - 10 - 10 - - - I0 - - So 5 Cum E S 

10 Curn - - 10 cum - - 10 cum - so 1 0 c u m  - - 10 Curn - 
- So 9 Cir-C - S S 0 -  S o -  - s o -  V S o -  - S o -  

- - - - - - s 
10 - 10 - - - 10 Str - 10 Str-C - - 10 - - 0 

i 10 - - - 
- .  9 c u m  - - 8 cum - so 10 - - - 10 - - - 10 - 

10 - - - 1 o c u m  - - 9 Cum - So g Str-C - - - 5 Str-C N S 4 Cum NNW S 
0 - S 0 -  S o -  - S o -  W S o -  - S o -  - s - - I  
10 - - .I 10 - - - 10 - - - 10' cum - so 1o0Cum - so loÂ°Cu - so 

I 3 Str - S 4O - - S 8 A-c, Cum- S 70 A-C, Cum - S 9 A-C, Cum- S 10 - - - 
- 8 Cir-c,Cum W S 10 Curn - - 
- 10 Cum-s NNW - 7 Cum,Cum-sNNW S 
- 0 -  - S 0 -  - s 
- 1 O  Cir-s - - .  S I" Cir-s - S 

0 - - S 0 -  - s 
- ,  

I Cir-s - S I Cir-s - S 
- 0 -  - S 0 -  - s 
- 10 - - - 10 - - - 
- I0 str-C - - @ 
- 10 - - @O 

10 Sir-C - - 10 Cum-s - - 10 Str - L 5 Cum - So 
4 Str-c - S 2 Cum - S 3 Cum - S 2 Cum - S 
0 - - S 0 -  - S ' o  - - S o -  - s 

20 Cir-s - S 20 Cir-s - S i0 Cir-s - S O -  - S 
0 - - S 0 -  - S o -  - S o -  - s 

I Cir-s - S I Cir-s - S I Cir-s - S o -  - S 
0 - S o -  - S 0 -  S 0 -  - s 

10 - - - 10 Str 10 - - 1 0 -  - - - 
10 - @ 10 - - 1 0 -  - - 
10 - @ 10 - - @ 10 - - 0 

==== - -  --- -- 

2 Cir l - - '  iÂ°Ci - 
' 5 Curn - - ' 8 Cum - 1oCum - - 9 Str-C - 
- 1 0  - - 0 10 - - 

4OCir-C - - 7OCir-s - 
+ - 9 Str,Cum W S W  - 10 Curn - 

5 Cir-c,Cum - - 4 Cir-C - 
Sir - 5 Cir,Cum-s W - 3  W-c,Cum - 

0 -  - -  4O Cir-c,Str - 
1 0 -  - -  10 - -- 

10 - - 
10 - - 
9 Cir-s,Cum - 
9 Cum - 

10 - - 
10 - - 
I Cir-s - 

10 Str - 
8 Curn - 

10 - - 
9 W-C ' - 
1 Curn - 
0 -  - 
1 cum-s - 
0 -  

1 Cir-s - 
1 Str - 

10 - - 
9 Curn - 

10 - - 

@ 10 - - - 10 - - 
- 9 A-c,Cum - 
- 9 Cum N 
- 10 - - 

- 0 - - - 2 Str - 
- 0 - - 
- 2 Cir - i Sir - - 10 - 
- 10 - - 
@ 10 - - 

- I 4 c i r  - - 6 Cir - - 
1 0 -  - -  10 - 

- 9 cum - - 10 cum - 0 
10 - - - 10 - - - 

- 5O Cir - - roÂ°Cir- - - 
- 10 Curn S W  - 10 Curn - - 
- 2 Cir-s - - 9 Curn - - 
- 2 Str - - 4 Cum, Str - - 
- 8 Cir,A-c S E  - 10 Cum - - 

1 0 -  - -  10 - - - 
10 - - 
9 Cir-s,Str - 
5 Cir 
9 Cum N 

10 - - 
10 - - 
0 -  - 

10 Str-C N W  
10 - - 
10 Str - 
I Str - 
0 -  - 
0 -  - 
sOStr - 
0 -  - 
5 Cir 
I Str - 

10Cum - 
10 - 
10 - - 

0 10 - 
- I0 - 
- 8 Cum 
- 10 Curn 
Q0 10 - 
- 10 - 
- i Str 
- 10 Str 
- 10 Str-C 
- 10 Str 

- 6 Curn 
- 0 -  
- 0 -  
- 0 - 
- 0 - 
- so - 
- 0 -  
- 10 Curn 
- 10 - 

10 - 

-- 

7  Cir - - 
1100 - - - 

10Cum - - 
10Cum - - 
ron Cir-s 

10 Curn 
9 Cum 
4 Str 

10 Str-C 
10 - 
10 - 
10 Str 
8 Curn 

10 Curn 
10 - 
10 - 
i Str 

10 Str 
10 Curn 
10 Str 

10 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
2 Str 

10 - 
10 - 
10 - 

l 
I 4 Cir - - 

1 0 -  - -  
10 Curn - - 
10 Curn - - 
1 0 -  - -  
1 0 -  - -  
9 C U ~  - - 
2 Str - - 

10 Str-C - - 
1 0 -  - -  
10 - - Qfl 

8 Str, Curn - - 
10 Str-C - OQ 
10Cum - - 
r o -  - 0  
1 0 -  - -  

I Str - - 
10 Str-C - - 
1 0 -  - -  
1 0 -  - -  

V - 10 Str - - I Str 
, 3 Str,Cum E - 3 Str, Cum E - 6 Str, Cum E - 10 Str 

6 - 4  6 - 5  7'4 7'5 7 - 0  

Nieder- 
schl&gg- 
Menge 
mm --- 

W 

- 
- 
1 - 6  
- 

A 

- 
- 
4'3 
2.0 
2-6 - 
6-0  - 
1.3 
0.3 
- 

- 
0 - 1  
- 
0'1 
- 
- 

- 
- 

8 4  
2'3 

30-0 

Fagesmittel 
ier "Wolken 

Menge -- 
1.8 
6 -6  
7 ' 3  
9-8  
6 - 3  

5 ' 3  
7'3 
6-7 
2 '3  

10'0 

10.0 

9 '9  
7 - 3  
9.9 
9'5 

9'7 
5 - 8  
4 -5  
9.6 
9'0 

9 - 0  
5'0 
0'0 

0 - 9  
0'0 

1 - 0  
0'3 
9'9 

10.0 
10'0 

7'4 
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Menge, Form und Zug der Wolke 

I 1 

1 -  - -  1 - - - 1  3 S t r  - - 7 Cir-s - - 1 5 Cir-s - - 
o Str - - 10 - - - 9 S t r  - - 8 Str, Cum - - I0 Str,  CU^ - - 

4 -  - -  
10 - - W 
10 Cum - - 

i -  - -  5 -  - -  4 - 
10 Str - - 10 Str-C - - 10 Str-C 
10 Ã - - 1 0  - - - 10 - 

L L 4 -  
- - 10 Str-C 
- - 10 Cum 

- - 10 Str-C 
- - 0 - - 10 Cum - - 10 - - - I 9  - 

Summe der Hydrometeore: 5 @, 13 *, I A, 4 U, 26 S, i A. 

4 c i r  - ) C U  - s  
9Str.CumENE - ,str-c - - 
7 - - -  

10 - 9 -  - - 
- @ 1 0 -  - @  

10Curn - - ,o~aa - - 
10 Str C - _ %.C . - - 
g Cum NW - l0 - - - 

10 cum-s W - 1 0 -  - - 
10 s t r  - Ã ˆ  - -  

10 Str-c - - 
1 -  - -  
8 Str W -  

10 Str - - 

I -  - S 4 Cir, A-C - S 1 8 Cum - So 10 - 10 - - -110 - - -  10 Str, Str-c - - 
- - I  10Cum - - 7 Cum - SO 7 Str-C - S 6 Cum - - 6 Cum ENE So 3 Cir, Str - - 1 Str - - 

6 Str-c NE S 8 Cir-c,Str-c - S 9 Sir-C - - 5 Cir-s,Str-C- S 5 Str-C - - 8 Str-C S - 8 Sb-C - - 
10 Str-C S E  SO I 8 Str-c.Cum W S 8 Cum - S 9 Cum - - 10 Cum - - IÅ Cum - - 

- - 1 8 A-C 
10 Cnm - - 

10 Str-c - - 10 Str-C - - 10Str-C S - 10 - S - 9 Cum - - ~ C n m  - - 

10 Cum-s - - 10 Cum - - 10Cum - - 10Cum - - 1 o C u m  - - 1  8A-c,Cum-sS - ;Cnin,StrÃ - 
10 Str-c - - 1 0  - - * I O  - - - 10 - - X 10 - - Xi10  - - - 1 6 ' -  - - 
10 - - * I 0  - - -  1 0 -  - -  10 s t r  SO 8 - - - 1  60 - - -  100 - Ã . 
10 - - - 1 0  Ã - - I 0  - - -  1 0 -  - -  I,, Ã - - 1 1 0  W - - 1 0 -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - - - .  





KINGUA-FJORD 

MONATS- UND JAHRES-UEBERSICHT. 
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lonats- und Jahresmittel des Luftdruckes. 

Mi 11,1883 September 
1882 Octoher , . 

November 
Decemher 

... 1883 Januar 
Februar . . 
MUrz ..... 
April ..... 
Mai ...... 
Juni ...... 
Juli ...... 
August.. . 

.......... KrÅ¸hlini, 

Sommer .......... 
Herbst ............ 
Winter., .......... 
Jahr ............. 

7 8 10 I 
11 Mittag 

I 

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur. 

1882~. I N S ~  September 
1 P82 octoher , . 

November 
December 

... I PS3 Januar 
Februar . . 
MSirz .... 
April .... 
Mai ...... 
Juni ...... 
Juli ...... 
August ... 

Sommer .......... 
Herbst ............ 
Winter. ........... 

Jahr ............. 



- - -- 
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Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes. - 
r .  I ages 
mittel 

des 
Luft- 

drucke; 
-- - -- 

51.79 
55'05 

56.51 
W-78 

50.47 
47-SÃ 
56-02 

58-17 

58-48 

52-00 

54.11 
55'07 

Mittlere tliglichc Absolute 

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur. 

-- 

Mittel 
----- --- 

0 
1-23 

-10.91 
-18'13 

-21.67 

-30'52 
-8P 79 
-21.19 

-15.18 

- 0-88 

2-45 

5-91 
7-39 

- -- 

-12'42 

5.25 

- 9-27 

-29'33 
-- 

-11.44 

Mittlere t'ilgliche 
Max. Min. Difl. 

- -- - - - 
---I 

Absolute 
Max. -- - 

0 
10.4 
0'0 

- 2-5 
- 1.3 

- 9'5 
-24'2 

3'7 
2'1 

7'9 
10-7 

I 5-8 

19-7 

- -- -- 

7'9 

19-7 

10'4 

- 1.3 

Min. Difl. - - - 

0 1  - 6.8 17.2 

-24-5 24'5 

-33'4 30'9 

-34'9 33'6 
-40'9 31'6 

-45.2 21-0  

-48-1 51-8 
-30.6 32'7 
-11-6 19'5 

- 5'2 15.9 

0.4 15'4 
0'0 19'7 

-" -- - -. - - -  

-48.1 I 56.c 

- 5.2 24'9 

-33'4 43.8 

-45'2 43.5 



Tiigliche Maxima und Minima nach den Angaben der Indexthermometer. 
I , I 

I 

Oktober November December Januar Februar September 1883 
1882 

I I M n .  Mox. M n .  Max. Min. 
- - ' ~ O A - ~  --#?!. - - -L?~L------ - I Ma^ Min, = = = = - I  ~ i l f w n  .- -- - -@%L----- 

- -- 
I I I I 

I I 
0 ' 0 

I 
0 l 

W I 0  - 0 I 
I - 3s7 _ I ~ ? ~  -21ys -19-0 -z4'5 -25'2 1 -z9?8 -26'0 1 ! -32?I -' -44'( 

2 - - - - 7-5  -10.5 -13-6 -23-5 -29'2 -28.5 -35'3 -25-5 -5.0 - -47*( 

I Mitte! -- 
-3U2 -10.0~ ,̂. (-1.13) 4 - 1 4  4 3 - 5 1  -13.16 -22.37 -17.46 -24.94 -25.85 -33'39 -31.9' 



TÃ¤glich Maxima und Minima nach den Angaben der Indexthermometer. 

September 
1883 

M@$.-s -- Mim. 
- ---I 
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Monats- und Jahresmittel der absoluten ~euchti~keit  der Luft in mm. 

1882-1 883 September 
I 882 October . . 

November 
Decem her 

... 1883 Januar 
Februar.. 
Mlirz .... 
April.. ... 
Mai ...... 
Juni ...... 
Juli ...... 
Augiist ... 

FrUhling .......... 
hommw .......... 
Herbst ............ 

I Winter ......... 
- 

Jahr .......... 

1 Monats- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit der Luft in Procenten. 
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Monats- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit der Luft in mm. 

Mittel 
---P . .. -- - 

4-06 
I -82 
- 
- 

- 
- 

3-41 
4-29 
5-70 
6-25 

- 

5-41 

- 
-- 

- - 

I 
Max. Min. 1 Diff. 

- - 

4 .38  1 3-85 I 
2-03 1.68 ' 0.35 

- - 

Absolute 
Max.- Min. -Dip. 

6.0 r; 
4.4 1 0'6 3-8 
- - W. 

Monats- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit der Luft in Procenten. 

- 
Mittel 

78.9 
76-6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

78-4 
78-8 
82-5 
81 -6 
--- 

- 

80'9 

- 

- 

Diff. 
- 
n -7 

3'2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Max. 1 Min. Absolute 
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K i n g u a - F j o r d .  

Vertheilung der Windrichtungen in Procenten nach Monaten und Jahreszeiten. 

-P---- - 

1882u. 1883 Septembei 
1882 October . , 

Novembei 
December 

... 1883 Januar 
Februar . . 
MÃ¤r ..... 
April.. ... 
Mai ...... 
Juni ..... 
Juli ...... 

. August.. 
-- -.P----- - - - - - - - -- -- 

FrÅ¸hlin .......... 
Sommer .......... 
Herbst ............ 
Winter. ........... -- 
Sommer .......... 

(ohne Calrnen) 
Winter. ........... 

(ohne Calmen) - -==:---~- 

Jahr ............. 



K i n g n .  Fjord. 

TÃ¤glich und jÃ¤hrlich Periode der Wind. geschwindigkeit in Meter per Sekunde. 
7 

Absolutes 
Maximum 

- 
Mittel 

2'46 

2-67 

2-05 

0.82 

0.46 

0'50 

2'49 

1-31 

2-25 

' 9 9  

2-85 

3-0s 

2'02 

3-96 

2-39 

0.59 

Monat 

.. 

882 U. 1883 September., 

.... 1882 October 

November. , 

December . , 
1883 Januar ..... 

.... Februar 

....... Msrz 

April. ...... 
Mai ........ 
Juni. ....... 
Juli ........ 
August.. ... 

-.-.==- 

FrÅ¸hlin ............. 
Sommer ............. 
Herbst ............... 
Winter. .............. 
-- 

Jahr ................ 

-- 
"T" 



xhwi ~ d .  

TÃ¤gliche und jÃ¤hrliche Gang der BewÃ¶lkun in 0-goO HÃ¶he 

M o n a t  
.. ......... 

1882 U. 83 September . 
1882 October.. .. 

November.. 
December . . 

1883 Januar ..... 
Februar .... 
mir2 . . . . e s .  

April. ...... 
Mai , ....... 
Juni .... , .. 
Juli ........ 
A u g ~ ~ s t ,  ... # 

. . . . . . . . . . .  

FrUhiing ........ , , . , , 
Sommer . , .... , .... , , 
Herbst .. , .. , ........ , 
IVinter ........... , . , , 

..-----U.--*----- --- . - -. . 

Jahr ............. , . s 

hl o 11 a t 
. - -- . - . . .  .--. ...... . -  . ~- - 

882 U. 1883 September . . 
October .... 
November.. 
December . . 

1883 Januar.. ... , 
Februar .... 
hflirz ....... 
April. ...... 
Mai ........ 
Juni. .. , .... 

.. ..... Juli , 

August. .... 
. - - - .- -- ........... 

FrUhlins ............. 
Sommer ........ , .... 
Herbst ............... 

... Winter. .......... , 
-----.-W 

Jahr.. .............. 

TÃ¤gliche und jÃ¤hrliche Gang der BewÃ¶lkun in 4s-goO HÃ¶he 

Mittel 
-- -- - 

7 . 0  
6.0 

6 . 7  
6 . 2  

4 . 6  
4.45 

7 . 0  
5 .7  
7 . 0  
8.5 

7.9 

6 .5  
=--= 

6 - 6  

7 . 6  
6 - 6  

5.1 
- - - -  - 

6.5 

- -  

Mittel 
-- -- 

6'8 

5 . 6  
6 . 3  

5.7 
4 . 1  
4.0 

6 .5  

5 - 4  
6 - 5  
8.4 

7.6  
6.1 

--- 

6.1  

7 . 4  
6 - 2  

4 .6  
W- 

6.1  



82 U. 1883September 

1882 October . . 
November 

December 

I 883 Januar ... 
Februar . . 
MSrz.... 

April . . , 
..... Mai 

.... Juni 

Juli ..,.. 
August.. 

= --- 

FrÃ¼hlin ......... 
Sommer ......... 
Herbst ........... 
Winter.. ......... 

------------ 

Jahr ............ 

K i n g u a - F j  ord. 

HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 



StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

September 1882 U. 1888. 
Zeit 

- 

I  2 
2 

7 
8 
9 

I 0  
I I 

Mittag 

Summe -- %. 

Zeit 

7 
8 
9 

10 
I  I 
12 - 

Summe - 

November 1882. 



Januar 1883. 

-F jord .  

it der Hydrometeore. 

I 

Febraar 1888. 

Zeit 

- 
I 
2 

I 3  

1 I 
Mittag 

Summe 



Zeit 

K i n g u a - F j o r d .  
I 

StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

11 ----- 

9 
10 
I I 

Mittag 

d 

Mai 1883. 

I Zeit Juli 1883. 

Juni 1883. 

August 1883. 
' I ,  91% + D +  * - A r n + E l  al ~ i * l A l S  

- - - - - - - - -- - -- -- -- . - --.- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - . - . - -- 
C I 

6 ' 0 ' 0  o  o  o  o  o  o i o  o  - o-!=T' o  
; 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 2 0  
5 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 2 0  
5 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 2 0  
4  0 0 0 0  3 0 0 0 0 0 0 0 2  
j 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 0 8  

5 0 0 0 0  o o o o o o o o ~ ~  
4  0 0 0 0  o o o o o o o o ~ ~  
; o o o o o ~ o o o o o o ~ ~  
j o o o o o 1 o o o o o o 1 6  
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8  
5 0 0 0 0  O I O O O O O O I ~  

- -- 
- - - -- -- - Y - 

6 0 0  0 0 0 0 2 0  

3  0 0  0 0 0 0 1 g  
3  0 0 0 0  o o o o o o o o ~ ~  
3  0 0  1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
2 0 0 0 0  o o o o o o o o ~ ~  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 o o o o o o o o o o r o o  
3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  
- - --- . - 

0 I 7  4  o 1  0 ' 0  0 1 ;  8  202 



StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

Jahr 1882- 1883. 

Z e i t  

l 
9 

10 
I I 

Mittag 
- 

I 
2 

3 
4 6 
7 
8 
Q 

10 
11 
I1 

-. - -.-- 

Summe . . 

Zug der oberen Wolken. 

September 1882. Oktober 1882. 
Datom I I 

7 a. m. R von NE-SW, 11 a. m. Cir-s SW. 
11 a. m. Cir-C S, Mittag Cir-C S, I p. m. C k c  WNW' 
8 a. m. Cir E, I p. m. Cir SE. 

i 
18 , 8 a. m. R von NE nach SW, I und p. m. c i r  S, 

2 P. m. R von NNE nach SSW. 
9 7 a . - C  E, 9 . m. Cir SE, 6 p. m. Cir-Ã SE, 

Datum 
I 

2 

3 
7 P. m. Cir-s NE. 

6 a m. Cir und Cir-s ENE, 8 p. m. R von N nach S. 
2s ' 4 P. m. Cir-C N. 
17 5 P. m. R von S nach N. 
9 1 7 a. m. Cir-c NW, 8. a. m. Cir-c WNW, 10 a. m, 

Ck-c NW, 5 p. m. Cir-C W in Strafen von E-W, , 
9 und 10 p. m. R von E-W. 

I 

4 10 a. m. R von S nach N, 11 a. m. Cir NW, Mittag 

Cir NW. 
10 11 a. m. Cir-C W. I 
19 8 a. m. R von NNE-SSW. 
21 1 P. m. Cir-C W. 
24 10 a. rn. Cir-C S. 
26 9 a. m. Cir-C WNW, Mittag Cir-C WNW. 



November 1882. 

10 a. m. Cir SE. 
z p. m. Cir SW. 

December 1882. 
1 I p. m. Cir-C W. 

Januar 1883. 
10 a. m. Cir-C NW. 
3 p. m. Cir-s WSW. 
11 a. m. Cir-s WNW. 

Februar 1888. 
1 Mittag Cir S. 

M&z 1883. 
10 a. m. Cir in R von SSW-NNE. 

2 p m. Cir-C ESE, 5 p. m. Cir-C SE. 
I p. m. Cir E. 
6 p. m. Cir in R von SSW-NNE. 
5 p. m. Cir-s SE. 
5 p. m. Cir-s, Cir-C SSE. 
2 p. m. Cir-C E. 
4 P. m. Cir-C SW. 
8 a. m. Cir-C SE. 
6 a. m. Cir-C NW, 8 a. m. Cir-s N, 9 und 10 a. m. Cir-s 

NNW. 

April 1888. 
8 und 9 a. m. Cir-C SE, 5 p. m. Cir und Cir-C N. 
7 P. m. Cir in R von SW-NE. 
3 a. m. R von SW-NE. 
1 und 2 p. m. Cir-C NW. 
2 p. m. Cir-s SE, 8 p. m. Cir SW. 

Mai 1883. 
5 P. m. R von SW-NE sich erstreckend, von SE nach 

N W gestreift. 

Datum 

7 
9 

1 5  

17 
22 

24 
25 
27 

I 

5 
7 
8 

I I 

13 
20 

27 
28 

10 a. m. Cir-C SE in R von E-W. 
7 p. m. Cir NW. 
5 a. m. R von SW-NE mit Querstreifung, 2 p. m. 

Cir-s S. 
Mittag Cir-C S. 
I p. m. Cir-s NE. 
9 a. m. Cir-C NNW. 
3 p. rn. Cir-C N, 5 p. m. Cir-s WNW. 
5 p. m. Cir-C S. 

Juni 1888. 
7 a. rn. Cir-C SE, Mittag Cir-C SSW, 3 p. rn. Cir S, 

4 p. m. Cir-s S .  
X I  a. m. Cir-C NNW, Mittag Cir-C NNE. 
4 p. m. Cir-C SSE, 7 p. m. Cir-C SSE. 
I p. m. Cir-s SSE. 
I a. rn. R von WNW-ESE. 
I a. m. Cir-C SW. 
I a. rn. Cir-s SW. 
3 a. rn. Cir-s W, Mittag Cir SE. 
I a. rn. Cir, Cir-C WSW. 

Juli 1888. 
3 a. m. Cir S. 
5 p. m. Cir-s NNW, 6 p. m. Cir SW. 

Angu~t 1888. 
7 a. m. Cir-s W, 8 a. m. Cir-s und Cir-C NNW, 9 a. 

m. Cir-C NW, I und 2 p. rn. Cir-s N. 
10 a. m. Cir NW. 
7 p. m. Cir-C S, 8 p. m. Cir-s SW. 
3 p. m. Cir-s uhd Cir-C W, 5 p. rn. Cir-C W. 
3 p. m. Cir-C N, 7 p. rn. Cir-s NE. 

September 1888. 

1 1 8 p. rn. Cir E. 



M o n a t  

1882 U. 1883 Septemhei 
1882 Octoher . . 

Novembei 
Decemher 

1883 Januar . . . 
Februar.. 
Murz . . , , 
April .... 
Mai ..,... 
Juni.. . . . . 
Juli. ..... 
August.. . 

Sommer ...... . .. . 
Herbst .. . . .... . . . . 
Winter.. . . . . . . . . . . 

-- -- - - - -- 

Jahr . . . . , . , . . . . . . 

Luftdruck 
700 mm 4- 
.- - 

I I 

Allgemeine Uebersicht der meteorologischen B 

T e m p e r a t u r  

; -  ' ^Â¥ ^ 'a 1 I ' I  
f'~roststunden Zahl der 

, Q 1 3 1 1  a g:a 3 2 i S 3 ? *  s-  0 
$4 -3s $3 $9 R 5 3 

a 

-- 

Feuchtigkeit 

1 1  absolutes 
Minimum 

- -  
,E'%. 

keit 
in Meter - 

P. SecnndÃ 



n Beobachtungen der Station Kingua -Fjord. 

Zahl der Tage mit 11 
mittlerer BewÃ¶ltam Zahl der Stunden 

gleich: ' i  
Mittel 11-1 1 I I 

Niederschlags- 
mengen 

normt- Maxim. in 
liehe 24 Stund. 

-- 

VfWt OTW 

6 - 6  1.6 
9.1 3'0 

16-6 2-6 

13.0 3'5 

2 - 4  0-5  
5.0 0.8 

13'9 4'5 
7 - 6  3'2 
7 - 8  3-4 

69.0 19'8 
86-0 21 '1  

30.0 8 - 0  

H y d r o m e t e o r e  
--- 

Zahl der Tage mit: Zahl der Stunden mit: 

mm'i-Gzi[7T @ Â¥^(.+As Å¸ber @ I * + =  ---- 1- - 
h a t  1 >0'25 1 I haupt in "10 

-- -- - ---U- -- --W 

*) Als , , N i e d e r s c h l a g b 6  wurde gerechnet: @, -X-, 4% +, A- 
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METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 

D E R  

STATIONEN 11. ORDNUNG AN DER KUSTE 

VON LABRADOR 

V O N  S E P T E M B E R  1882 B I S  A U G U S T  1883. 



E I N L E I T U N G .  

Ausser den beiden Hauptexpeditionen nach dem Cumberland-Golf und nach Stid-Georgien, wurde 

von der deutschen Polar-Kommission noch eine supplementÃ¤r Expedition an die KÃ¼st Labradors entsandt. 

Der Zweck derselben war hauptsÃ¤chlic ein meteorologischer. Die Besetzung dieser KÃ¼st mit meteorolo- 
gischen Stationen erschien wichtig, weil hierdurch die LÃ¼ck in den circumpolaren B e ~ b a c l ~ t u n ~ s s t ~ t i ~ ~ ~ ~  

zwischen den Canadischen und West-Gr6nlÃ¤ndische Stationen ausgeftillt wird. Da ferner eine grosse Anzahl 
barometrischer Minima ihren Weg tiber Labrador nehmen, deren Verfolgung ftir die Meteorologie nicht nur 

der Nord-Polarregionen sondern auch des Nord-Atlantischen Oceans von grossem Werthe ist, so war es 
erwtinscht, dass die meteorologischen Beobachtungen an diesen Stationen nicht nur wbhrend des einen Jahres 

der internationalen Polarforschung ausgeftihrt, sondern dauernd fortgesetzt wtirden. Die Anlage der Stationen 
und die FortfÃ¼hrun der Beobachtungen auch Å¸be die Zeit der internationalen Polarforschung hinaus wurde 

durch das Entgegenkommen der dort unter den Eskimos weilenden Missionare ermfiglicht, indem dieselben 

die Arbeiten des Delegirten der Deutschen Polar-Kommission in jeder Weise untersttitzten und furderten und 
sich bereitwilligst zur Uebernahme der Beobachtungen erboten. Der Delegirte der Deutschen Polar-Kom- 

mission, Herr Dr. Koch, Privatdocent ftir Physik aus Freiburg, begab sich Anfangs Juli 1882 Ã¼be Hamburg 

nach Stromness auf den Orkney-Inseln, dort an Bord des der Mission geh6renden Schifles und gelangte nach 
vierwÃ¶chentliche Fahrt an die KÃ¼st Labradors. Der Instruction gemiiss sollten an den sechs Missions- 

stationen der KÃ¼ste Hof fen tha l ,  Zoar, Nain, Okak, Hebron,  Rama, ebensoviele meteorologische Stationen 
zweiter Ordnung errichtet werden; d. h. es sollten tÃ¤glic dreimal (um 8'1 a. m. 2h  p. m. 8'1 p. m.) Beobachtungen 
Ã¼be Luftdruck, Lufttemperatur, BewGlkung, Wind und Niederschlag gemacht werden. Endlich sollte der 

Delegirte selbst auf der Station, die er als Winterquartier wÃ¤hlte meteorologische Beobachtungen in grtisserem 

Maassstabe anstellen. 

AusrÃ¼stun und Lage der Stationen. 
Die KÃ¼st Labradors hat den Charakter einer an ~jorden reichen SteilkÃ¼ste vor der zahllose Inseln 

und Riffe liegen. Die Missionsstationen liegen mit Ausnahme von Okak auf dem Festlande, jedoch dem 

Meere m6glichst nahe; Rama allein liegt tiefer in einem Fjord, weil derselbe durch vorliegende Inseln nicht 
geschtitzt ist. 

Die Stationen waren mit folgenden Instrumenten ausgertistet: 
I Quecksilberbarometer (Greiner), 

I Psychrometer-Paar in Grade getheilt, 
2 'weingeist-~hermometer in halbe Grade getheilt, 
1 Minimum-Thermometer I in ganze Grade getheilt, 
i Maximum-Thermometer 
I Wasser-Thermometer, 
i Regenmesser nach Dr. Assmann'scher Konstruktion. 

Die AusrÅ¸stun der Stationen mit Instrumenten geschah seitens der Deutschen Seewanq welche auch 
die FortfÅ¸hrun der Beobachtungen nach Ablauf der internationalen Beobachtungs-Periode sicherte und unter 
ihre direkte Leitung nahm. 

K. 14 "Â¶ 



SÃ¤mmtlicli Instrumente wurden vor ihrer Absendung mit den auf der Seewarte vorhandenen Normal- 

Instrumenten verglichen und ist besonders hervorzuheben, dass die im Folgenden gegebenen Barometer-stgnde 
sich auf den um 0.50 mm korrigirten, neuen Normalstand der Seewarte beziehen- 

HOFFENTHAL. 

= 5502!7 N, 2 = 4ho.8"' W. L. Gr. 

Hoffenthal liegt auf dem Festlande Labradors arn Eingange einer Bucht von circa I km Breite und 

Tiefe; eine erosse Menge Inseln liegen seewÃ¤rt davor. Die Bucht ist in NW-W-SW von Bergen umgeben. 
deren Hohen 13-150 m nicht Å¸bersteigen Vor der Bucht nach E liegt in circa 2 km Entfernung die Insel 
Annioviktok; dieselbe hat eine Erhebung von circa 150 m. Die Bestimmung der Windrichtung in  den betref- 
fenden Richtungen ist deshalb unzuverlÃ¤ssig Die Thermometer befanden sich bis zum 25. Mai 1883 vor einem 
nach N gelegenen Fenster in 2 - 2  m h e  m Å b̧e der Erde. UnzutrÃ¤glichkeite bei der Ablesung, Verschneien 
des ganzen Gehauses im Winter machten eine Umstellung nothwendig. Vom 26. Mai 1883 ab  befanden sich 
die Thermometer in 5.3 m H6he vor einem neu eingeschnittenen Fenster eines Ganges. der das Wohnhaus mit 
der Kirche verbindet. Die Beobachtungen machte bis zum 10. Mai 1883 Herr Missionar R i t t  e r ;  vom I 1. Mai 1883 
bis zum 31. Juli 1883 Herr Missionar Dam; von da ab Herr Missionar Slotta. 

ZOAR. 

y = 56'7'4 N. 2 = 4h5.5"' W. L. Gr. 

Zoar liegt an der Nordseite einer Bucht, deren LÃ¤ng in west-Ã¶stliche Richtung 3 km, deren Breite 
in nord -sÅ¸dliche Richtung I km betrÃ¤gt Vor derselben liegen seewÃ¤rt zahlreiche gr6ssere und kleinere 
Inseln; die unmittelbar davorliegende Insel Tuktuvinek (Rennthierschlegel) hat eine Erhebung von 200 m; die 
danebenliegende grossere Tunungajaksoak (grosse BergrÅ¸cken hat Berge bis zu 300 m. Die Berge im Racken 
der Station (nach N) haben eine Hohe von circa 150 m. Durch diese topographischen VerhÃ¤ltniss sind die 

Beobachtungen der Windrichtung nicht zuverlissig. Die Thermometer waren bis zum 3 l -  Mai lg83 

vor dem einzigen nach N gelegenen Fenster in i - 5  m HGhe aufgestellt; da dieselben jedoch imWinter hÃ¤ufi 

ganz so wurde bei der Inspektion der Station im Mai 1883 eine Umstellung vorgenommen ahn- 
lieh der in Hoflenthal gemachten; auch hier wurden die Thermometer in einer Hghe von 4.7 m vor einem 
Fenster aufgestellt- das in die Wand des ungeheizten Ganges, der Wohnhaus und Kirche verbindet, ZU diesem 

7"'ecke eingesetzt war. Die Beobachtungen machte Herr ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  ~i~ derkn 
h t. 



OKAK. 

y = 57'34' N. Ji = 4Â°7*6n W. L. Gr. 

Okak ist auf einer Insel vor dem Festlande gelegen. Die Lage ist fÅ  ̧ die Bestimmung der Wind- 
richtung sehr ungtinstig. Es ist umgeben von nahezu allen Seiten von hoheren Bergen. Es liegt unmittelbar 

am Fusse eines 50.40 m hohen steilen Bergr~ckens, der es von NE-S beherrscht. In S erhebt sich derselbe 
unmittelbar neben der Station bis zu einem 4oom hohen Berge (Sonnenkuppe genannt). Von S Å¸be E nach N 

ist die Bucht umgeben von 400-600 m hohen Bergen. Das Thermometer-Gehause war auch hier von vorn- 
herein in betr2chtlicher HÃ¶h (4-5 m tiber dem Boden) vor dem Fenster eines hochgelegenen Ganges aufgestellt, 

der das Wohnhaus mit einem NebengebÃ¤ud verbindet. Die Beobachtungen wurden von Herrn Missionar 
D r e c h s l e r  gemacht. 

H E B R O N .  

y = 58'12' N. Ji = 4119*4-" W. L. Gr. 

Hebron ist die am meisten seewÃ¤rt gelegene Station; nur wenige Inseln trennen es vom Ocean. Die 
Bucht -, an  der es liegt -, ist nach SE hin offen; die Hauser der Station liegen unmittelbar an1 Fusse eines 

steilen HÅ¸gels dadurch ist die genaue Bestimmung der Richtung westlicher Winde nicht moglich. Das Ther- 
mometer-GehÃ¤us befindet sich 2.2 m tiber dem Boden vor einem Fenster nach N. Die Beobachtungen hat bis 

zum Juli 1883 Herr Missionar Schu lze  und von da ab Herr Missionar H a u g k  gemacht. 

R A M A .  

Rama liegt tief in  einem Fjorde, der eingeschlossen ist von Bergen, deren H6hen zwischen 500-1200 m 
schwanken. Die StrÃ¶mun der Luft findet deshalb fast ausschliesslich lÃ¤ng des schluchtartigen Fjordes statt, 

und da der Horizont ausserordentlich beschrÃ¤nk ist, so sind ausser den Angaben der Windrichtung auch die 
der Wolkenformen und der Wolkenmenge unzuverliissig. In den folgenden Tabellen sind aus diesen GrÅ¸nde 

nur die Barometer- und Thermometer-Beobachtungen gegeben; dieselben wurden von Herrn Missionar 

S c h n e i d e r  ausgeftihrt. 

Die Beobachtungen. 

Die Beobachtungen wurden angestellt um 811 a. m. 2h p. m. 8h p. m. und zwar in der Reihenfolge, 

dass mit der Ablesung des Barometers begonnen wurde, darauf folgte die des Thermometers und dann die 
Beobachtung Å¸be BewÃ¶lkung Wind und Wetter. Die Messung der Regenmenge geschah um 9' a. m. 

Das Baromete r  war anfÃ¤nglic auf allen Stationen im Zimmer des Beobachters aufgehangt. Wahrend 

des Winteraufenthaltes des Delegifien auf der Station Nain zeigte sich jedoch durch Vergleichung des Stations- 
Barometers mit dem Normal-Barometer (Fuess'sches Control-Barometer), dass die Aufstellung der Barometer in 
einem geheizten niederen Raume sehr ungUnstig war. Bei der tiefen ausseren Temperatur ist namlich die 
Temperatur des Zimmers Murch OeRnen und Schliessen der ThÅ¸r schnellen Schwankungen unterworfen die 

da am Barometer befindliche Thermometer anzeigt, denen jedoch die Quecksilbersaule des Barometers nicht 
in gleichem Maasse folgt; hieraus resultiren nicht unbedeutende Fehler der ~emperatur-Korrektion; ausserdem 
ist die Temperatur - Differenz zwischen den oberen und unteren Luftschichten des Zimmers eine sehr 



betr2chtliche, so dass auch hierdurch die Reduktion der Beobachtungen auf Null Grad ungenau wenn 

sich das Thermometer 
in der richtigen Hbhe befindet; (die Greiner'schen Barometer hatten das Thermo- 

meter der Bequemlichheit wegen 
neben der Skala)*). Deshalb wurde Uberall bei einem zweiten Besuche 

des ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  auf den Stationen das Barometer in einem ungeheizten Raume untergebracht. 

~i~ ~ ~ f ~ ~ ~ l j ~ ~ ~  der Thermometer  stiess zum Theil auf Schwierigkeiten. Da  von der Aufstellung 

der Thermometer in einer besonderen HÅ¸tt Abstand genommen war, SO wurden die Therrnometerhduschen 

vor einem nach Fenster angebracht. Wegen des rauhen Klimas besitzt jedoch nahezu kein 

Wohnhaus nach N Fenster oder wenn solche vorhanden sind, so kann man dieselben nicht Ã¶ffnen nur 
durch die ausserordentliche Bereitwilligkeit der Herren Missionare war es mÃ¶glich wÃ¤hren des oft nur 
kurzen Aufenthaltes des Schiftes auf jeder Station alle Schwierigkeiten bei der Aufstellung so \~ohl  der 

Thermometer, wie der Å¸brige Instrumente zu tiberwinden. Auf den Stationen Hoffenthal, Zoar und Rama 
zeigte sich trotzdem wÃ¤hren des Winters, dass der Platz fÃ¼ die Thermometer ungtinstig gewghlt war, 
da dieselben hiiuti von Schneewehen bedeckt wurden; dieselben erhielten deshalb bei einem zweiten 
Besuche des Delegirten einen anderen Platz. Fast ausschliesslich wurden fÅ¸ die gewÃ¶hnliche Temperatur- 
Beobachtungen Quecksilber-Thermometer gebraucht, weil die Temperatur niemals unter -qO sank. Ein Theil der 
Minimum-Thermometer wurde leider im Laufe des Winkrs unbrauchbar. Das fijr die Station Okak bestimmte 
Maximum-Thermometer zerbrach auf dem Transport; das Maximum-Thermometer der Station Nain funktionirte 

bei tiefen Tenlperaturen nicht; es sind deshalb die Beobachtungen an den I n d e x - ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  auf nahezu 

Stationen mehr oder weniger ltickenhaft. Ueberall, wo die Angaben der Index-Thermometer mit den 
zu den Beobachtungszeiten 8"a. m. zh P. m. 8h P. m. abgelesenen Temperaturen im Widerspruch stehen, sind 
die ersteren als falsch in den Tabellen fortgelassen. 

Von den Feucht igkei ts-Best immungen der Luft kÃ¶nne nur die wÃ¤hren der Sommermonate von 
den1 Delegirten angestellten Psychrometer-Beobachtungen als brauchbar bezeichnet werden. In den Winter- 
monaten ist bei tiefen Temperaturen das Psychrometer nicht mehr zuverlÃ¤ssig nimmt man an, dass die 
psychrometrische Differenz auf o-i0 C. genau bestimmt werden kann, so betr2gt der Fehler in der Feuchtig- 
keitsbestimmung bei Temperaturen von 

'1 Man wgleiche bliche Beobachtungen von f fem Nordenski~ld auf der ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ d i t i ~ %  ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ '  
Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega-~xpedition 1, tfo, 

*Ã‡ ) Die 
geschahen natUrlich durch brohrablesung, 



ziemlichen Entfernungen von einander an die Wandung des Gefdsses an; dieselben nehmen erst allmtihlich 

bei weiterer AbkÃ¼hlun so an Zahl und Masse zu, dass auch mit dem blossen Auge ein deutliches Mattwerden 

der spiegelnden Flsche wahrzunehmen ist; es geschieht dies jedoch so allmÃ¤hlich dass sich ein genauer Zeit- 

punkt des Beschlagens und damit eine bestimmte Thaupunktstemperatur nicht angeben lasst. E s  i s t  mi th in  

w e d e r  d a s  P s y c h r o m e t e r  noch  das  Regnau l t ' s che  Hygromete r  bei t ie fen  T e m p e r a t u r e n  e i n  

g e n Ã ¼ g e n d e  I n s t r u m e n t ,  u m  die  Feuch t igke i t  de r  Luf t  mi t  d e r  nÃ¶ th ige  Genau igke i t  zu messen .  
Die Bestimmung der W i n d  ri C h t u  n g  war, wie schon bei Beschreibung der einzelnen Stationen 

bemerkt ist, auf allen Stationen fÃ¼ Winde gewisser Richtungen ungenau; die W i n d s  tii r ke  wurde geschstzt. 
Die Messung des Niede r sch lages  geschah jeden Morgen um 8 Uhr. Wshrend des Winters waren 

diese Messungen nicht mÃ¶glich da wegen des Sturmes, der den Schneefall gewtihnlich begleitete oder un- 

mittelbar auf ihn folgte, der Schnee nicht in dem Messgefiss liegen blieb. 



HEBRON.  September 

SeehÃ–h der Barometer-Cisterne = 15.0 m. Schwere-Korrektion fur den mittleren Luftdruck von 755 mm = + o'9 mm 

X = 6z0z1' = 9 9.qm W. L. Gr. <p = 5 8 0 t z r  N .  

Luftdruck 
7QOfm -k Luft-Temperatur Richtung und Stiirke 

des Windes 
- 

8 a  1 2 t  \ 815 

BewÃ¶lkun 

8 a 2 I 5 1 8 f  

P- 

I '  
I 

8 '  2 

2 8  3  
10 10 2 

2 3 10 

10 10 10 
10 10 10 
I0 10 3  
7 10 2 
2  10 10 

5 4 6  
8 1 8  
8 3 0  
6 4 4  
8 6 0  

9 3 '  
10 10 10 

2 9 0  
8  10 9 
5 7 9 

B e m e r k u n g e n  
axi- 1 Mini- " 8 " l ^ l m u m  

I , 
I 
-- 

I I N 6 W  6 N W  6 
W N W  5 SW 4 W 3  
E N E  I NE I NE I 
S W  3 W S W  4 N  2 

n. @ 
mg. 0, ab, A. 
ab* O 
mg, bis p. m. @Â und = 
anhaltend @ 
lh p. A, p, m. 3, ab. A. 
ab. A. 
p. m. = 

NE I NNE 2  NE 2 
NE 8 N 10 N E  10 
N 4 N N W  6 N W  4 
NW 4 N N W  3 N W  6 
W 8 N W  4 N W  4 

NW 9 WNW 8 WNW 6 
W 8 W  8 W  4 
SW 4 S W  6 S W  2  
W 6 W N W  5 N W  5 
N N W  4 N W  4 SSW 2 

ab. & 

ab. A 

NE 3 NE 3 NNE I 
SSW 3 W 9 N W  2 
NE I X E  2 N  2 
NNE I XE I NW 5 
XNW 5 N N W  4 N W  2 

mg. @" 
ab. A," 

I ab. A," 
mg -, ab. Ĵ ' 

ab. A~ 
von 1211 45m p. .-ml 
P. m, *" 
ab, ~ 2 ,  1011 p. N 
ab. A,~ 
mg. =, ab. A" 

SSW 3 SSW 4 SSW 4 
W 8 W  8 W  IC 
W 10 NW 9 NW 6 
N N W  3 W S W  3 N w  2 

NNE 4 X 4 NW 2 
ab A , ~  
ab. A,? 
ab. ..L' 
ab. A2 
ab. A0 
ab. A, 
P * m  P N W 6 N  4 N W 3  

SSW 2  SE 2  N  3 
SW 3 S W  2 W  2 

NNW 2  N I NNW 2  

NNE 2 N W  5 W 4 

p. m. bis n, 

NW 3 W N W  4 NNE 2  
N 2 S W  2 S W  1 
3 1 s  1 s  

I 

WNW 3 M 3 NNE 2 
NNE z NNE 2  ENE 3 

roe. X, ab. 36, n. % 
mg. * 
ab. A 

mg. +2 und X, p. m. 

ab. A; und UJ 
ab. 
mg. anhaltend bis p. m. 

N 4 N  2 NNE 2  



'November 
H E B R O N .  1882. 

SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 15-0 n. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + o.g m, 
J i = 6 2 0 2 i 1 =  4h9m4mW.L.Gr. y =  58'12'N. 

E 
3 
W 

Q 
--- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

16 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
34 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

litte - 

Luftdruck 
700'"'" + 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 
J 3 
14 
'5 
16 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 

Richtung und Starke 
Luft-Temperatur des Windes 

' 0 0  
-3?0-2Â¡6~-4. - - 3 ? 8 E N E  3 ' N E  ~ I N E  , 
- 8-5- 6.6,- 4-7 - - 8-7 NW 2 W I 1 W l 
- 4-0- 3-7,- 5-0 - - 6.6 NNW 4 NNW 3 [ N W  , 

- 3.6- 3-3- 3.2 - - 7.0 W 2 W 81 W N W  i 
- 7.4- 3.2- 5-0 - - 8 - 3  W 6 NNW 4 NNW L 

I 
- 7-2 W S W  8 W - 4.0 W S W  2 W 
- 0-8 W 1 S W  - 2-8 NE I NW 
- 3-6 SW 2 NE 

- 7.0 S w  3 W 
- 7-4 NNW 2 NW 
-I 1.0 WSW 6 NW 
-10'0 W 2 E 
- 3'0 S w  5 W 

I 
- 4-0- 5.0- 7.0 - - 6-5 W 3 NW 3 W - 4.0- 5.0~- 7-8 - - 8.0 N W  3 N W  6 N W  
- 7.0- 5.2- 4'8 - - 9'0 W 4 s 5 S w  
- 5.2,-11.2-10-4 - - 5.8 W 4 W 8 W 
- 7.0- 5.0,- 6-0 - -11.6 S 2 W N W  4 W 

I 
I 

- 8 - 4 -  6-6- 8-6  - - 9-2 W I N I N 
- 6.4- 4-8- 5'4 - - 9'8 NE I W 2 N W  
- 9.8-  7-7- 7-2 - -10.0 W 2 W 2 W 
- 0.5- 4-5- 4.4 - - 7'8 NW 2 NW 2 N W  
- 2'2- 1'4- 1.2 - - 5'0 NNE 2 NE 4 NE 

- I*O- 1.8- 2-4 - - 1.8 NE 4 NE 6 N E  
- 1.2- 3.2- 5.0 - - 2-4 NNE 6 N 6 N - 4.0- 2-0- 3.2 - - 5.5 N 8 NNE 4 NNE 
- 5'4- 6'8- 7.9 - - 5'4 NNE 3 NNE 2 W 
-10'0-10-4- 9'0 - -10-0 S W  2 S W  2 NW 

l , l i l  I I 
I 

49.7 49'7 50'0 - 7-0- 6-6- 7 -3  - - 9.2 S W  2 ' S W  2 ' ~  I 
48-8 48.7 50.1 - 8-8- 9'8-11.0 - - 8-8 S W  2 SW 2 "W 2 

53.8 54.5 56'5 - I I * O - I O * ~ - I I ~ ~  - -11.8 S W  2 S W  2 W 2 
51.6 49-7 49-4 -12-0-15-3-18'0 - -12-0 W 4 S W  5 W 9 
57.8 59.3 61-4 -18.6-18-2-16-2 - -18-8 S W  5 S W  8 S W  4 

64-2 63-3 61-5 - I ~ * o - I ~ - o - I Z - ~  - -18'2 SW 4 S W  4 S W  3 
55.2 55.9 58-1 - 5-3- 5.0- 5.2 - -13.0 N 6 N 4 N : 
52-0 39.6 22'3 - 4.8- 2-4- 1 - 3  - - 5-8 E 6 E 9 E IC 

25'4 27.3 30'4 -13"6-12'5-I2'0 - -15.2 S 4 s  4 s  t 
38'5 41.0 42'7 -20-6-19'3-17'0 - -20-6W 3 W  3 W  

47'7 49'9 52'1 -12-8-12-0-12-0 - -16-8 N W  5 W N W  5 W N W  8 
56-9 58-8 62-1 -12.8-12-2-11-8 - -13.8 S W  5 S W  2 S W  : 
67'0 68'6 69.5 -1~'i-\yz-13*2 - -13.4 W N W  2 W N W  2 N W  : 
69.5 68-5 67.1 W 6.4- 6.5- 6.5 - -13.8 NNE 2 NNE 2 NE i 
63.2 61.6 61.8 - 6-4- 7-0- 7.0 - - 6-5 NE 4 NE 2 NE : 
57.4 57'1 59.1 - 4.0- 2-6- 3-0 - - 7-8 N 5 N 4 N ; 
61'3 60'8 - 6.0- 6-2- 6.0 - - 6.0 NE 2 NE 4 NE i 

58.6 60-1 62-1 - 7-0- 6.6- 9-4  - - 7'4 NNE 6 N 4 N : 
63'4 62-6 64.8 -10-6-10-0-7-2 - - 1 1 ' 8 w  2 w  8 W : 67'7 67-7 68-3 - 6-3- 4.5- 2.0 - - 7.2 W 2 S 2 S ( 

65-7 63-4 63-1 - 2'3- 0.8- 0.8 - - 4-0 S 2 S W  5 S W  1 
66'0 65.9 66-2 - 3'5- 4.0- 4'8 - - 4.0 WNW I WNW I NW 
64-6 63.6 63.9 - 5.0- 4'8- 5-8 - - 5-8 NE 2 NE 2 NE 
63'2 62-7 62-5 - 6.0- 6-8- 6.4 - - 7.0 NE 2 NE 2 NE , 

63.8 63.8 63.8 - 7.8- 9-0-10-6 - - 7.8 NE I NE 2 NNE 

63-4 62-8 63-1 -12-o-1r8-14.0 - -13'2 N 2 NW 2 W 
62-4 62-7 62-7 -19'2-16'2-16'8 - -19.4 NW 2 NW 2 NW 
61.0 60-6 59-6 -15-8-15-4-15-4 - -18-4 W 2 W 2 W 
58'0 55'8 54'2 -19'2-18'0-20'0 - -19'4 - O - O - 
50'3 49.5 49'3 -16'2-15*6-14'2 - -21-2N 2 W  2 W S W  

46.9 4 5 7  45'5 -12'4- 9'6- 9'0 - -15.6 ?V 2 W 2 NNE 

57-26 56-81 56-87 -10.30-9.85-9-93 - -12.3; 2.9 3'2 3' 

B e m e r k u n g e n  

p. m. bis ab. -)(- 

ab. & 
p. m. bis n. +2 
ab. &. 

ab. A,~ 

3h p. @ und Nebensonnen 

ab. A, 

ab. A2 
ab. A,~ 
ab. ~ , ' 2  
ab. ** 
p. m. bis n. +* 
ab. A," 

ab. A.* 
ab. A,O 

ab. m 
mg. *, ab* * 
anhaltend 4Ã  ̂
anhaltend q, 8h a. sehr hohe Fluth 
mg. +, p. m. s 
ab. A 

mg. z0 
ab A, 
anhaltend bis ab., ab. A 
ab. A, . 

anhaltend -Y- 
anhaltend *, vw mtg. ab %'I ^ b 

' 
ab. * [Bar. lob p 7.. 
ab. A, 

mg. X, p. m. 3 

ab. A,' 
ab, 

ab. *' 
ab x0 
anhaltend so 



Luftdruck 
7 w m m  + 

-- 
BewÃ¶lkun 

I ' 8 "  2 # 8 )  
I 
P- --- 

I 

10 10 0 
10 10 10 
10 10 0 

3 0 0  

I: I: 4 
I 0  4 0 

4 3 0  
0 0 0 

10 10 0 

10 2 0 
10 10 0 
5 I0 0 
2 0 0  
0 0 0  
0 0 0  

6 3 0 
0 0 0 

10 10 10 
I 0  10 I0  
10 10 10 
2 3 0  
3 4 4  

10 0 0 
0 0 0  

3 4 0  
0 0 0  
o 6 o 

4 0 I0 

Luft-Temperatur Richtung und Starke 
des Windes 

B e m e r k u n g ,  -- - 
8 a  I 

i 8 # Maxi- Mini- 
m u m ,  ""ml 8 " .  / '' 1 '' 

a. m. und p. m. -4>1 
bis ab. 
P. 'n .*  
P. m. und ab. 4 . 2  
B. -4*21 mg. -f+, ab. A, 

n. anhaltend -$, ab & 
- - 2 0 - 3 W  8 W  9 W  7 
- -24 '3W I - 0 - C - -19'0 SSW 2 W S W  6 S W  5 
- -24.0 W N W  3 W 6 W 6 

-28-0 W I W 3 - C 

ng. =5 

ib. A 

0 -  O W  3 
4 N W  4 WNW 5 
5 N W  7 NW 5 
2 -  O W  2 
2 W  2 W  fj 

8 W  8 W  fj 
8 W  8 w  fj 
2 W  4 W  1 
4 W  2 w  1 
l W  l w  1 

0 W S W  l SE 3 
8 N W  10 \̂V 9 
6 W S W  8 sw 9 
6 N W  4~ 6 
8 W  3 W  6 

3 w  4 W  5 
3 WSW 5 WSW 5 
2 N W  I ~w 1 

4 W S W  2 W S W  
4 W S W  l 0 

4 S W  2 - 

). m. 3, ab. -4> 
anhaltend -4>2 
inhaltend 4. 
ib. 

ion 2h p. ab. -X- 
inhaltend * und 4. 
inhaltend + 

ib. A, 
ib. A 
ib. A~ 
ib. & 
ib. A, 

1 h a. @ und Nebensonnen, ab. 

Februar 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

I 6 
17 
I8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
2 8 

- 
itte 

ab. A, 
ab, A2 

ab. A 

-12.5- 8.0- 7 - 2  - -23-4 S W  6 W 4 W S W  5 
-11-4-11-6-13-1 - -12.2 S W  1 N s E  2 N x E  2 

-30'0-29-0-28'6 - -30.6 W 10 W I0 W 10 

-29-0-28*7-31'0 - -30.8 W W S W  4 W S W  5 
-30-4-28-0-28-4 - -32'4 sw 6 wSW 6 SSW 3 

p.m. *, ab.*" m d  U, 9h p . ~  
anhaltend 4.' und _u*' bis zum 1 

~ b ,  U) 
ab. A 
ab. A,' 
ab. A, 
von 211 p. ab anhaltend 

n. *, anhaltend * bis abend*, a 
ab. A 

-25'6-22'0-2~*7 - -29.4 SSW 2 SSW 1 SSW 2 

-26.7-21-7-25-0 - -28-4 - o S W  2 S W  2 

-26*8-~4.4-2~.7 - -27-9 5 WNW 5 WNW 4 
-22-8-i8-2-t9-8 - -26.4 SSW 4 S W  2 SW 3 
-15-6-12-1-14-5 - -26-4 SSW 3 SSW l - C 

-14.0-13-8-18-0 - -16-2 SSW 2 N 4 ^T 2 
-20.0-22-4-28'0 - -22-0 X 3 X W  6 NW f 
-29-8-28-0-2~-0 - -31.6 W 7 W 6 f 



cwerc-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 MM =: + oaqnÃˆt 

f .  Ã " L  " 1  4 = 4h 99'mW. L. Gr. 9 = 58'12' N. 
- 

Luftdruck 1 Luft-Temperatur Richtung und Stsrke , des Windes - B e m e r k u n g e n  --- 

~ T I ~ ~ , ~ ~ ,  8 i  - ' M & - l ~ i n i -  mllm , mum -I g a  i 2i i P- -Y 815 
--- 
7 

2 SW 
0 SW 
6 N 

4 SW 
0 - 
3 m  
4 s  
2 S 
1 S 
2 W S W  
3 S V  
1 NXW 
3 WSW 

W 6 
SW 2 
- 0 
- 0 
XW 6 

N W 2  
N m  2 
E 8 
- 0 

s 4 
- 0 
W S W  2 - 0 
X I 
sw j 

ib.. 
ab. . 
ab. A2 

anhaltend wd +* 

anklteiKl* 
anhaltend bis abends 
p. m. sd ab. 
p m. und ab. 
ab. Aa 

I - C 
I -  C 
I SE 3 
8 W  7 
2 SW 3 
6 SW 2 

4 N  4 
6 SSW f 
3 N  2 
0 -  C 

o N W  j 
2 - C 
1 - C 
2 ENE : 
j X E  t 
2 -  C 

ab. A, Wh p. (Q 
p, B, -)(Â¥M ab , loh 30m ke(.-u",b.b 
mhaitend -$ UM niedrigst. Stand = 733' 

- 3 - q -  - 6-2 - o O -  NE 
- 6.J NNE I NE 
- - SE 2 ENE 
- i a q X E  3 NE 

-18.6 - 0 S W  

von 2h p. ab mhaltond 
anhaltend und 

I 
2 

3 
4 
5 
6 - 
s 
9 

10 

I I 
12 
13 
'4 
'5 
16 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
2 8 
29 
30 - 

kitte 

NW 5 NW j N W  5 
X W  5 N W  4 N W  7 
NW 4 SW 6 W N W y  
NNW 2 N N W  4 NNW 7 
XE 2 - o - 0 

KNE 2 N m  2 - 0 
- o NNE 2 NNE 2 
- o SW 3 W 0 
WSW 6 ENE 2 ENE 2 
WSW 9 W N W  7 W N W  9 

-12'8 NNE 
-11.8 - 
-10'9 NW 
- 8'6 W 
-10-8 N 

6 WSW 4 
2 NW 4 

10 N W  8 
8 NNW 2 
3 NNE 2 

2 ENE 1 
O W  
0 -  C 
2 N  5 
2 - C 

mg. -X 
anhaltend 4* 

ab, '/- 

H 



Mai H E B B O N .  1883. 
&hÃ¶h der Barometer-Cisterne = 15-0 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0-9 m. 

L = 62'21' = 4119-4rnW.L.Gr. y = 58O12' N. 

Luftdruck 
7 w m m  + Luft-Temperatur Richtung und StÃ¤rk 

des Windes 

I 
- 

8 a  1 275 1 875 
B e m e r k u n g e n  

- - ---.P -. 

8 1 75 \ 8 75 Maxi- 1 Mini- 

1- 
Inum I rnum 

I 

S W  ~ I N W  4 
W 21x7 4 S W  2 
NNE ZINNE 6 NNE 6 

ng. bis p. m. *J ab, ES 
inhaltend : 
inhaltend 
ng. ss, mtg, *, ab, ss 

N 5 NNE 4 N 10 
N 5 N  Z N  2 

ng, ES 
ib. *" 
ng. ;=, ab, s=Â 

ng. *O, ab. s 

ib. -X- 
ng. bis p. m, *, ab. = 

ng. bis p. m, s 
- O ENE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - 0 - 0 

TE 2 SSW 3 NW 4 
V Z N  2 N  5 
TW 6 N W  6 W  4 

ng. G, ab. s 
1. rn, bis n. ES 
ng. *" 
ng. bis p. m, = , ab&O 

Juni 
- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
15 

16 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

-9 
30 - 
ittel 

ab. Q0 

ab. und n. Q 

so 

p. m. und ab. 0 

- 
ssw 

sw 2ssw 1 s  3 0 0 9 
s 1 S 2 S 2 10 10 8 
NE 2 EXE 2 N W  8 4 6 2 

N W  4 N W  4 N W  4 o o 2 
NNW 3 SW 3 SSW 2 I 4 9 

SSW 4 SSW 3 - 0 3 3 0  
NE I NE I NE 2 3 10 10 

ENE 3 - o - o 10 10 3 
SSW 2 N W  3 N 3 2 10 10 

- o W N W 8 W  6 8  3 4 

s 2 s  3 -  0 4 1 0 1 0  - o NE 2 - 0 10 10 10 - o NE 2 ENE 2 10 8 10 
S S W 2 S  2 N E  1 2  o o 
- 0 -  0 - 0 10 10 10 

- o NE 2 NE 2 10 10 10 

- o N E  2 s  2 1 0  3 4 
W 4 S W  8 N W  5 3 3 4 
m E  2 NE 2 NNE 2 2 5 0 

W 4 N W  3 K W  5 0 2 2 

W 4 M V  6 NNE 2 10 8 5 
~p 2 - o N E  2 4 10 6 
- o S W  6 N W  6 1 0  4 I 

NNE 2 N 2 - o 10 10 7 
S W  4 W  4 W  4 2 8 0 

I 1 I 

2.3 2'9 2'3 5'9 6 -7  5 . t  

p. m. =, ab. @ 
mg. xO, P. m, E 
ab. 0 

W* @ 

p. m. @, ab. =* 

rng. bis p. m. 0 



Juli 
SeehÃ¶h der Barometer -Cisterne = 15'0 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck 

4 h  9-4rn W.L.Gr. a> = j B 0 1 2 '  N. 11 . - - - - - 

! 
! 
1 , 

! 

I 

I 

, 

r T 
- - 
0 :  - - 

von 755 mm = 

Richtung und Stiirke 
des Windes Luft-Temperatur Luftdruck 

700Ãˆ"" + B e m e r k u n g e n  

ab. ?> 

n. @' 
mg. bis p. m. @, ab. s 

NW 5 N  3 -  
N 2 NE 2  NNE 2 

NNE 2 NNE 2 NNE 
NE 2 NNE 2 NNE 2 

s s w s s  2 N  2 
W 6 W  
N E i N N E 3  
SW 2 N  2s  3  
NNE 2 NNE I NNE 1 mg. bis p. m. =,P. m. @ 

SE 2 N E  2 -  0 
NNE 2 NNE 2 - o 
- o N N E  2 - o 

W 6 S W  6 s w  5 
W 5 W  6 N W  6 

ab. 55 
a. m. @schauer 

ab, und na @ W 3 E  2 N  1 
S 3 N  2 N N E 1  
NNE I NNE 2 NNE 2 
NNE 2 NNE 2 NNE 1 
NE I NE 2 - o 
- o N E  2 -  0 

sw 2 s 2 - 0 
SW 4 W 2 SSW 4 
- o NE 4 N E  3 

SE 2 N E  2 E  I 

NNE 2 NNE 3 NNE 2 mg. bis p, m. @, ab. E 

I .  

! 

I 

, 

-. 
erscheinen 

l 
N 6 ' N N E  5 l N  5 
5SE 2 NE 4 N 2 
ESE 2 SE 2 N I 
NNE 2 NNE 2 NNE 2 
NNE I NNE 2  NNE 2 

NNE 4 NNE 6 NNE 5 
ENE 2 - o N 2 
NE I NE 2  NE I 
SW 2 N  2 N E  2 
E 2 S W  2 N  4 
SSW 2 S W  3 NNE 2 
SSW 2 SE 2 N - 
N 2 NE 2  W S W  I 
NW 4 N E  2 ENE I 
NW 2 N W  4 W N W 4  

W N W  4 WNW 5 N W  5 
NNE I ENE I N E  I 
N I -  N E  I 
NE I NNE 2  N I 

NE I ENE I ENE I 

ENE I NE I N 2 
ENE I NE I NE 2 
E 2 N E  2 E  2 
NE 2 N E  I N  I 
W 1 s  I - 
NE I - N I 
s 1 - N T 

ng. bis pi m. @, ab, 

1. 0 
inhaltend = s 2  ab. und n. @ 
ng. Q, pm. bis n. zz2 
Iber n. @, mg. ab. s2 
inhaltend z2, 

ab. @I 

ab. ?> 

< Â  0 
anhaltend @ und 
anhaltend @ und 
mg. EZ 

a. m. @Schauer, ab. : 

mg. I@, ab. f5, anhaltend 
mg, E, ab = und 0 
mg. s, Ober n. @ 
mg. bis p, m, 0, anhaltend 

N I N E  I N  I 
W S W  I W 3 NW I 
W S W l S  4 W  I 

ab, @ 
n. und mg- @ 
p. m. @schauer 

*) Die Angaben des Minimum-Thermometers 



HEBRON. 

M o n a t  

September 12-30 . 
ktober ........... 
November ......... 

......... Iecember 
anuar ............. 
'ebruar ........... 
l2rz .............. 
~pril  .............. 
lai ............... 
uni ............... 
uli ............... 

M o n a t  

leptember 12-30.. 
h o b e r  ........... 
h m b e r  ......... 
'ecember ......... 

............ anuar 
'ebruar ............ 
I ' k  .............. 
~pri l .  ............. 
k.. .............. 
uni ............... 

............... 
............ 

---- --=-- = 

Jahr. ............ 

L u f t d r u c k  
700 mm + L u f t - T e m p e r a t u r  

1 Maxi- 
Mittel 1 

I mum 

53-83 ~ 65-3 
55-93 66-6 
56-98 69-5 
48-13 70.6 

Mini- 
Datum Datum 8a -sf 1 mum 1 8- mum 

I 
1 @ % I  1 I l T- 

I 

- 

sum-lMaxi- ~)atum A A Â¥) heiter trtibel 3 N. NE. E. 8a 1 2# 1 8t5 'Mittel me mum I C^) 

hi = 2'2 m Ãœbe dem Erdboden. hr = 2 *o m Ãœbe dem Erdboden. 

Zahl der Beobachtungen mit 

i I 

Ca 

4 
me 

-- -- - -- -- - - - - -- - 
I I 

*) Nach den Ablesungen am gewtihnlichen Thermometer. 



O K A K .  
September 

SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne 7.5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0.8 mm, 
;l = 61'56' =: 4h 7-6mW. L. Gr. y = 57'34' N. 

BewÃ¶lkun Luftdruck 
7 0 0 " ~ ~  + l Richtung und Stzrke 

Luft-Temperatur des Windes 
-- 

\ 1 g P 1 Max i -  mum 1 Mini- mum I=- \ 1 8 1  [ 2 P  
I 

5'4 3'4 1.2 - -1.0 - W 4 W  4 
4'0 5'6 3'4 - I 0-1 W 6 W S W  4 W S W  3 I 
4'4 8 - 4  5.2 - 1.2 W 7 W N w 7  "WSW 5 
7-6  11.8 7.2 - 4-4  W S W  5 S W  4 S W  3 
8.6 14'8 9 - 6  - 5 - 5 S W  I S W  3 S W  3 
9-4 11.2 6-2 - 5.5 W S W  6 W S W  3 W 2 

7.2 10'2 5'0 - 4 - 4 S w  4 W  3 W  2 

ab. [D 
ab. 10 h p. Ã‘u 

mg. 3 

7 . 6 W  3 W  4 W  3 
1 - 2  W 6 ' N  3 N 3 - 3.0 W 3 W S w  4 W 3 

- 3-0 NW 3 NW 4 W N W  3 
- 3 - o W  2 W  4 w  1 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 
I 6 

2 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mitte - 

ab. & 

- 3.0 S W  2 S W  4 S 2 
- 4 - 0 W  7 W  8 W  8 
- 2 - O W  8 W  7 W  3 
4 . 0 W  3 W  2 w  1 
j a O N  2 N  7 N  5 

W 2 W  3 W S W 2  
0-1 W S W  3 W S W  5 WSW 3 
1 - 2  W S W  2 W 3 ^W 2 

SW I SW 3 SW 3 
- 3.0 S W  2 W S w  2 W 2 

ab. & 
ab. & 
ab. &, n. @ 
p. m. Wind in Stbssen, ab. A> 

-0'2 - -4'4 - - 6 - O W  4 W  3 W  - 
-0.8 0.8 -1.0 - - E 3 E  I W  I 

2 -6  - 0'4 - - 2 * j W S W  2 W S W  2 WsW 2 
1'2 3-0 0 - 6  - - 2 - 5 N W  i " W N W 2  - 

-0'8 0.0 -3'8 - 3 ' 0 W  I W  3 W  - 

- 4 ' 4 ~ 0 . 2 - 4 . 8  - - 6 ' 0 W  2 W  2 W  I 
-6.0 - -1.2 - - 8 - 0  - 0 - - 
-0.6 2-4  0'6 - - 4 . 0 -  O E  I - C 

0 - 8  1.0 -0-2 - - 1.0 W 3 WNW 3 NW 3 
-0-8 1.0 -0'4 - - 1.0 N 2 NE 3 N E  4 
- 0 . 4  4 . 6  0.0 - - NE 6 NE 6 NE (Â 
-0'2 -1'4 -2.2 - - 1 ' 5 N E  6 NE 4 NE ( 

-3-0 -2-8 -5-8 - - 3.0 N 5 NNW 4 N W  3 
-8-6 -7'0 -8'4 - -10.0 W 2 - o - C 
-1.8 0 -2  2'2 - - 9.0 E 5 -  O E  

0'4 -0.2 -1.2 - - 2.4 NE 5 NE 3 NE : 

4 - 0 6  2"16-0 '57  - -2-96 3.1 3'3 2" 

anhaltend -)(Â 
ab. & 

Von 411 p, xO, n. 
anhaltend * bis ab. 

p, m. und ab. -)<Â und -4> 
mg. und p. m, -)(Â 
mg. und p. m. x0 
ab, (U, n. 
mg. bis p. m, -)(Â 

mg. bis p. m, 



November O K A K .  1882. 
Seehohe der Barometer-Cisterne 7-5 M. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 fttm = + 0-8 mm. 

I. = 61'56' = 4'1 7.6m W. L. Gr. o = 57O34' N. 
s 

3 
U 

- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
I5 

I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

litte: - 

Luftdruck l Luft-Temperatur Richtung und Stzrke 
7Oomm + des Windes 

'-- --I 
-P--- .- -'- 

I I 

0 ---I: 
- 1 m m m m  

0 '  o 1  0 

54-1 - 1.4- 1.0'- 3'4 - - 2-0 N E  3 NNE 3 N 
4 61.1 - 6 - 0  - 7'0- 4 -8  - - 7-0 N W  4 N W  3 N 4 

66-2 - 6-4- 3'0- 6 - 2  - - 8 - 0  W 2 WNW 3 WNW 2 

54.3 - 5 - 4 - 2 - 8 - 3 ' 8  - - 8 - O W  3 W S W 3  W S W 4  
66-2 - 7'8- 4'0- 5.2 - - 8 - 0  N W  6 W 3 W 2 

66-1 - 6-4-  2-8- 2 - 6  - - 8-5  W S W  4 W S W  4 W S W  2 
61-7 - 1 - 8  0.4- 1 - 2  - - 6 - 0  W S W  4 S W  3 S W  2 

57'2 - 1'4 1'2- 3 -6  - - 2'0 W S W  2 - 0 - 0 
53.2 - 0.8 1 - 2 -  1-8 - - 2-0  S W  I W S W  2 WSW 2 

56.5 - 3'4- 3'4- 6.0 - - 4.5 W 3 W  4 - 

57'3 - 6-8- 5.0- 6 -0  - - 9 - 0  W 2 W 3 W S W  2 
56.9 - 6.8- 8-6-11-4 - - 8.0 W N W  2 W N W  5 W N W  6 
54.9 - 7.6- 6'8- 9.0 - - 1 2 - O W  4 W  4 W  3 
46'2 - 9'4- 3'4- 3'0 - -11'0 N W  I N E  4 N E  6 
36.6 - 5-4- 5.6- 6.8 - - 5.5 W 3 W 4 W 5 
47'9 - 3'8- 5.0- 5-8 - - 8 - 0  WSW 3 W 4 W 2 
60-3  - 5-2- 6-0- 8 - 8  - - 6 - 0  W 3 W 3 W 4 
$6.6 - 7.6- 5.8- 5 - 6  - -12.0 "W 3 W S W  j W S W  4 
6 4 - 8 - j ' 8 - ~ ~ * 6 - ~ 2 - 8  - -10-OW 2 W  : , W  J 
63-1 - 8-6- 6-6-  8 - 6  - -14'0 W 2 "\V 3 MV I 

63'1 62'7 63'2 -10.4 - -11-41 - - 1 z ' o W S W  2 N W  2 N W  a 
64'7 64'9 65.9 - I ~ ' o - I O " ~ - I I * ~  - -12-0 W S W  I W N W  2 - C 
65.7 64.3 63'5 -11.0-11.0- 9 - 2  - -12'0 NW 2 NW 2 - 
61-5 61.3 61-7 - 5-8- 3-8- 3 -8  - -12-0 - o W N W  I W N W  I 
58.0 56'9 55.8 - 0-8- o"i- 0 - 6  - - 3-0 E 3 N 2 N i 

48'8 46'1 45.7 1'2- 1.2- 0.2 - - 1'0 E N E  8 NNE 8 NNE s 
46-6 48'4 49.2 - 0.2- 1.8- 3.4 - - 2 -0  NNE 6 N 5 N 4 
50.7 51'8 52.5 - 2.4- 1.2- 2 - 8  - - 3.0 NNW 4 N W  3 N W  3 
51.1 53'4 57.4 - 5.2- 0.6- 8.4 - - N W  3 W 3 W : 
59'5 57'9 56'3 -11.8-11.2-9-8 - -12.0 W 2 W 2 W 1 

57-89 56-55 57-31 

*) 4-511 p. d Inte 

-17'4-14'6-12'8 - -19.0 SW 2 W S W  2 
- 6.4- 5-2- 4-6 - -16-0 N N W  2 W 2 N W  4 
- 4'2- 1.8- 6 - 2  - - 8.0 N E  6 N E  8 N E  7 
- I I * O -  9-8-13-0 - -16-0 SSW 3 SSW 3 S S W  4 
-20'4-19'6-18'2 - -23'0 S W  3 S W  3 S W  4 

-I3'8-12'0-12'8 - -22'0 W S W  3 W 4 W 4 
-15-6-14-6-13-4 - - 1 6 ~ 0 W 2  W 2 W  2 
- 9-0- 7.8- 8 - 8  - -14'0 W S W  2 W N W  2 N W  4 
- 4-4- 4-8- 5.0 - - 9.0 NNE 3 N 3 S 5 
- 4-4- 5.0- 4 - 4  - - 6-0  NE 3 N 5 N 3 

- 1.8- 1-8- 2 - 4  - - 5.0 NNE 4 NNE 4 NNE 3 
- q-0- 5-4-  5.6 - - 6-0 NNE 3 N 3 N 3 
- 6.6- 6-0- 6-2 - - 7 - 0  N W  3 N N W  3 N 3 
- 9'8-10'6- 8.4 - -10-0 W 2 W 3 WSW 5 
- 8.2 - - 5.6 - -12.0 W 3 W s W  3 - 
- 8*0- 5-2- 5 -0  - - 8 - 0  W S W  3 SW 2 S W  3 
- 6-0-  9.2- 6 -4  - - 7.0 W S W  2 W 2 S W  2 

6 - 2  - - 5-2  - 7.0 - - NNE 2 

- 5.6- 6.0- 7 - 0  - - 7'0 NNE 2 NNE 3 - 0 

- 6-8- 8-0-  8 - 2  - - 8-0  NNE 2 NNE 2 NNE 1 

-11~0-10-8-12'4 - -12'0 NNE 2 N 1 N I 
-18-0-16-0-15'6 - -19'0 - o SW I SW 2 
-15-2-~4-0-]5.4 - -18'0 W 1 wsw 1 5 
-21-8-20-6-23'6 - -22-0 S W  - - O W  I 
-23'0-16'0-15'2 - -26.0 N W  I - o N W  1 

-16-2-13-6-11-2 - -17-0 W 4 W S W  3 N E  2 

- I O - ~ ~ ' - ~ O - ~ I ~ I O - ~ ~  - - 1 ~ 2 ~ 1  2.6 2-8 2.9 
I 

itAts-Maximum, 911 p. Wind W 3, p. m. -)<- und + anhaltend. 

B e m e r k u n g e n  

ab. * 
n. X, 211 bis 411 p. W. 3 
ab. & 
311 bis 911 p. 9 WSW bis WNW 

mg. - 
0 

ab. & 
1011 a. springt der Wind um nach NE, ab. 
" * 

ab. A. 
ab. & 

anhaltend Q und -)(Â 
anhaltend 
anhaltend ab. & bis gegen ab. -)( 

me- * 
ab. -X- 
bis 8h p. stetiges starkes Fallen des Barom. * 
n. *, mg, X" 

ab. A. 
211 p. Wind geht um von WSW nach ENE 

anhaltend -)<- 
"I& x0 
anhaltend *"bis ab., ab. A 

ab. # 
"e. * 
3. m. und ab. anhaltend -)(Â¥' 
inhaltend 

jis ab. anhaltend -)(Â 



Januar 
SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 7-5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0-8 

2 = 61'56' = 4 h  7-6" W. L. Gr. y = 57'34' N. 

3ew6lkung 

Ã£\,t\, 
--- 

I 
I 0  10 10 
to  10 10 
10 10 7 
8 10 10 

10 10 4 

5 10 4 
0 j 10 

10 10 4 
2 0 0  
0 0 0  

0 0 0  
I 2 0  

10 0 0 
I 10 I 
2 10 0 

3 -  0 
0 0 0  
0 0 0  
2 - 0 
0 0 0 

5 I 0  I 0  
10 10 10 

I - 0 
0 10 0 
0 0 0 

10 0 0 
0 0 0  
0 I 0  
0 0 0 

0 1 5  
I l -  

3-6  4'6 2 -  

Luftdruck 
-700'""' + -- 

8 0  2 )  I 8 )  

Luft-Temperatur 1 des Windes B e m e r k u n g e n  

0 0 0 0  

-10-8-1-2.0-1r8 - -15'0 ? ? j  N 8 N 7 
-12-6-14-8-17-6 - -13.0 NNW 5 N N W  4 N N W  4 
-22-2-19-2-18-0 - -24.0 W 2 W S W  6 W 5 
-20-2--18-8-21-0 - -24.0 W 5 W 5 W 5 

anhaltend -<- 
anhaltend -<- und -4* 

die See ist zugefroren 
p. m. BI ab. 

n. 9 
ab. .̂  
3h p, E-Wind, p, m. -<-0 

P- "3.03 

2h p, E-Wind, ab. ESE 3 ESE 3 
7 W N W  9 W N W  E 
7 W N W  7 W S W  j 

ab. & 
ab. A, 
mg, Radiationsbanden von NNOÃ‘SSW ab. J 
ab. & 

lb. * 

2 8 - 2 W  3 W  2 W  2 

-33'0 W I W 2 W l 
-30'0 W 4 W 5 W 5 
- 3 4 ' 0 W  3 W  4 W  4 
-33'0 W 4 "W 6 W f 

-32.0 W 2 I W A 

-28-0 W 2 W S W  2 W S W  : 
- 3 i ' o W S W 4  W 6 W 
-31'0 W s W  I W 4 W , 

-28-0 W S W  5 WSW 4 WSW ; ab. A, 
62.9 59'3 54'8 -17'8-i0'4-11*6 - W S W  4 WSW 3 W I 42'4 2q.6 22'7 -1Vo-10'0-11*6 - W S W  I NW I WNW: 
37'4 43.0 46'4 -28'6-28'8-29'0 - WNW 8 ,  W N W  8 W S W  ; 
49.1 49'4 52.6 -28'4-26'2-29-8 - W 6 W 7 W ' 
53'5 53'7 54'5 -31'0-26-6-28.4 - W 5 W : 
54'4 54'0 55.8 -28'8-~3'6-25-~ - W 1 wsw 1 W 
5SS8 54'3 SS'.< -26'2-19'2-23'8 - NW I N 1 W 
57'1 - 64.1 -27'4-19"4-26'6 - W 2 W 5 W , 
69'3 67'9 66-2 -25'6-17'8-21'8 - ~ S W  1 W 1 \V 
55.5 51.9 49.0 -16'4-10'8-14-2 - sw 1 wsw 1 , 

p. m. und ab. X,  n. -)(Â 
anhaltend -Y- und -4* 

p. m, Radiationsbanden von sE-NW 
ab. A, 
ab. & 
ab. & 
ab, ^- 
W. *O 

4 6 1  
6 0 c  
0 - 1 
o o c  

10 10 K 

ab. 



M&% O K A K .  
1883. 

seehÃ–h der Barometer-Cisterne = 7-5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 = + 0-8 M. 
A. = 61 '56' = 4h 7-6m W. L. Gr. tp = 57'34) N. 

Bew6lkuni 

--- -- - 
I 

5 2 1  1 
I I C  
I O C  
0 0 I C  

10 10 C 

0 I 0  
0 I 10 

10 10 I - 
4 10 8 
2 10 5 

10 10 10 
10 10 10 
5 8 5 
I 10 10 
0 1 0  

0 0 0  
8 5 0  
I 10 10 
2 10 I 

10 10 10 

8 6 5  
10 1 0  10 

5 3 1  
8 10 I 0  

5 10 5 
5 - 10 
5 I0 10 

10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 

3 0 6  

- I  '6 .6 5.9 

Luftdruck 
700""~  + Luft-Temperatur Richtung und Starke 

des Windes 
- 

I 
8 "  I 2 #  1 815 

,- 

B e m e r k u n g e n  
8 1 f 8 fi l 1  Maxi- 1 Mini- mum I mum 

I 

I 

W 4 W  
W 2 W  
WSW I W 
WSW 2 W 
NT 6 N N W  

W 4 W  
W I W  

5 W 
3 W 
2 W  
I - 
5 W 
2 W  
l N 
4 NW 
3 SSE 
3 SSE 

a. m. Nebensonnen, ab. & 
ab. & 
ab. A 

mg. und p. m. -)̂  
ab. & 
P. m* fB 
mg. bis p, m, N 3 N  

ESE 3 SE 
5SE 2 SSE 

SE I E  S E  4 
5W 6 SW 4 S W  3 
5W 2  SSW 2  S W  2 
- NW 3 N  3 

W 3 SSW 2 S W  2 

anhaltend -X- 
anhaltend * 
p. m. und ab. 

2 W  I 
2 - 
2 E  6 
5 W  4 
2 ENE 4 

2 S W  I 
5 NXE 4 
5 SSW 3 
I E  2  
I - 

W 1  
2 N W  2 

3 NE 3 
2 NE 2 

3 NE 4 
2 W  3 

ab. A 
ab. und (H 
8 h a .  Wind geht von W nach E herum 3h 1 

[SE. p.m.**, ab.* Û  

p. m. X", ab. 

\V 2 E  
iv 5 W 
SW 2 E 

,V - S W  
;SW I NNE 
; 4 SSW 
;W I E 
;E 3 SE 

Ã̂T 
ÃˆT i NW 
Ã  ̂ 2 NE 
<NE I ENE 
JE 4 NE 
av 2 W 

mg. @, ab. (H 
um loh a, springt der Wind von S nach E 

lanhaltend bis ab. 
ab. x0 

"g- *O 
inhaltend 
1, m. und ab. -)(-U 

3 1 - 
ittel - 
April - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

1 I 
12 

'3 
14 
15 

16 
'7 
t8 
'9 
20 

I I 
L2 

I3 
'4 
'5 

16 
'Â¥ 
!8 
' 9  
10 - 
ttel 

- -17'0 W 4 W 3 3 
- -16.0 3 3 3 - -15-0 wSW 4 WSW 4 W S W  4 
- -16-8 W S W  4 W 2 W 4 
- -17'0 2 I 1 

ab. & 
a. m. Radlationsbanden von SW-NE 

ab. 

p, m. und ab. so 
ab, A. 

62.6 64.6 64.5 Ã‘16'9 9.51Ã‘~3.  - -20.0 \V 5 W 5 \V 2 

Sr -8  47.9 50.5 4.9- 1.9- 4.7 -15-0 s 3 W S W  3 W S W  4 
57'9 64'5 68-7 -10-1- 6-9-10-3 - -1r0 WSW 5 W 4 6 
71.5 6q - I  64-6 - 8-3- 0s7: -  3.1 - -12-0 WSW 3 W 1 2 

58'3 58'6 62-0 - 0-5- 4.7,- 9.5 - - 4.0 E I NNE 3 NNE - 
ab. 
anhaltend 

mg. und p. m. -)(Â 
mg. und p. m, 

ab. % 
anhaltend -)(Â und 4Ã 
anhaltend -)(-' 

p. m. @ und Nebensonnen 

p. m. und ab. Â¥)( 
ab. & 



Mai 
O K A K .  1883. 

SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 7.5 rn. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 = + 
Ji =: 6i056' = 4117a6mW.L.Gr .  y = 57'34' N. 

Richtung und St'arke 
des Windes 
-- 

8 a 21' ' 8 )  

-- 

Luftdruck 
7oOmm + B e m e r k u n g e n  

4 P V I 'Maxi- ' Mini- 
mum i mum 

W 2 W  
W 4 W  
N 2 N  
NW 4 NW 
M W  l - 
- s 

E I - 
SE I SE 
E 2 E 
NT 2 N N E  

NW 2 W 
5 2 S 
5E I E 

E S E  
wsw 2 sw 
s I - - NE 
W I N E  
W l -  
E 6 E  

W 4 W  
\V 2 W 
W 2 W  
- NE 

NE I N 
NT I N  
MNW I NE 

- 
- s 
- NE 

W 4 W  

3 W  t 
3 W  1 
2 N W  4 
5 N W  : - 
2 E  - - 
2 E 
S E  - 
4 - 
I NW - 
2 s  : 
l E l 
I - 
1 - 

NNE I 
- - 

I NNE I 
E 

l E I 

3 W  : 
2 W  - 
2 W  l 
I - 
I N  : 

I - 
I SNE - 

- 
I S E  - 
2 N 

5W : 

mg. ZZ, ab, = ! 
mg. X, ab, = 
mg, a?, p, m. s, ab. *o 
anhaltend x0 

ab. * 
mg, zI p. m. X* und @ 
mg. und abi 

~m.*" 
anhaltend : 

mg. Radiations-Banden von S-N, seit 4 p* @ 
n. @, mg. und @, p. m, 

m 3 . 6 3  

ab. 
p. m. E, ab. 

mg. @O 

mg. ffi, p. m. und ab. @ 

Juni 

2'5 7'3 2 - 5  - - 3-  - 1 0 WSW 2 
10.1 12-3 .7-7 - 1.2 S 3 S - 
6'3 8-5 3-1 - 4'4 NE I W 2 
9'9 14.1 6-7 - 3- WSW 2 S W  2 
2-3 n 0-3 - - 0-8 N 2 NE 2 

ab. Ã 

a. m. und p. m. = 

mg. bis p. ITL ( O  

p. m. @ und X,  ab- = 
n. @, mg. ss und @ 
mg. 

- O N  I 
N 1 s  

3 WSW 3 W  : 
2 E 2 W  I 
W 2 W  I 

9 a. dreht der Wind nach E. 

16'1 23'1 16-5 - 9.4 SSW 2 SSW 3 SSW , I  

10-3 9'7 6-3  - 6.5 NE 2 NE  2 N I 
7'9 24.7 14.5 - 3.4 NW 2 S 3 S 
6-5 6-3 7-7 - 6 ' 5 N E  2 NE 3 SW 8-1 12.1 8.1 - 3-4 SSW 4 SSW 4 S W  

7-40 9'68 6 ~ ~ 3 1  - I 7 0  2'2 2'2 2'C 



Juli O K A K .  1883. 
von 755 mm = + 0.8 mm. SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 7.5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ 

= 61'56' = 4'1 7-61n W. 1.. Gr, 
den mittleren Luftdruck 

<t> = 57O34' N. 
f 

Richtung und Starke 
des Windes 

- -- - -  

ift 1 825 
-- - - -- -- -. - -  

I 

I 

Luftdruck 
j00"Ãˆ + Luft-Temperatur 

B e m e r k u n g e n  
8 a 2 8 p 11 Maxi- ! Mini- 

I , mum mum 
. - -- - --- - - - . . . -~ --- ----.~-~-P.. ~ -. 

SW 3 ssw 4 SW 2 
N ! N E  I N E  2 
SW 2 SSW 3 SW 2 
S W  3 S W  3 s  1  
5 2 NE 2 ENE I 

p. m. bis n, CJl ab ; 

p. m. @" und = 
s 2 SW 
SSW 3 NE 
SSW I N W  
SW 2 NE 
W 2 NE 

WSW 4 NE 
5W 2 SW 
NW I N E  

0 NE 
NE 2 NE 
- o NE 
N I N  
- 0 N 
5 3 s  
5 3 SW 

I  SSW 2 
I -  0 
3"W I  
I sw I 

3 E  4 
E 4 
3 - 
I  s I 
2 NE 2 
2 NE I 

3 NE I 

3 N  3 
2 s  3 
2 S 2 
3 WSW 2 

WSW 2 
o NE I 
2 NNE - 
2 NE I 
2 NNE 2 

2 NNE I 
s 2 

2 S I  
3 NE 2 
2 NE I 

I NE 3 

mg. bis p. m, Q 
ab. 0 

mir- @ 
mg. = 
mg. @ 
mg. @ und 

ab. 

0 
mg. == 

mg. E 

mg. @ 
mg. O 
ab. und n. @ 

0 - 
o NE 

ST 2 NNE 
M I NE 
STE I NNE 

W E  2 NE 
- 0 - 

August 

anhaltend @ 
ab. A. 

p. m. @, ab = 
anhaltend @ und ss 

anhaltend s 
mg. bis p. m. und (3'' 
mg. s und <' 

N 4 N  
- o NE 

E 2 E  
WSW I NE 
S I E 
- o NNE 
- O S  
- o NE 

5W 2 NNW 
SW 2 SW 
5W 3 SSW 
N 3 NE 
XE I  N 
3 I ENE 
ENE I  N 

E I NE 
M 2 NNE 
M 2 E  
ME 2 ENE 
- 0 SW 

ME 2 ENE 
!^E I NE 
W I NE 
W 1 SW 
jw 2 S 

? 3 s  

3 N  3 
I N  I 
l E I  
I - 0 
I -  0 

2 NNE I 
2 - 0 
2 - 
3 w  1  
3 S S W  2 

3 s  3 
2 N  1  
3 x  3 
I -  0 
3 N  3 
2 NE 3 
2 NE 2 

5 E  4 
3 NE 2 
I ESE - 
4 3 5  
I NE I 
2 -  0 
3 SW 2 

2 S I 

3 SW 2 

8h a. Radiatlons-Bandm von ENE-W8W 
mg. 
P, m. @schauer 

mg. bl i  p. m. 
mg. bis p. m. =, p. m. 9' 
mg. z3 
mg. l 
anhaltend = 
Aber n. (O 

ab. A, 
mg. ab. = 
mg. s, ab. & 
Ober n. und mg, @ 



- 144 - 
September 

O K A K .  1883. 

SeehÃ–h der Barometer-Cisterne 7-5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 wm = + ~8 mm, 
L = 61'56' = 41 7-6""W. L. Gr. y = 57'34' N. - 

E 
3 

0 
-- - - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10  

I I 
12 
13 
14 
15 

16 

'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

litte 

- 

Luftdruck 
Â¥JOO'- 

- 
I 

8 a  i 2 f i  1 8 t 3  
- -- - - - - - 

Luft-Temperatur 

1 8 11 Maxi- 1 Mini- 
I I mum 1 mum 

Richtung und StÃ¤rk 
des Windes 

W I N  3 W  
.V 2 W i; WSW 

r 3 -  W 
kv 2 W  2 -  1 

- O E  I -  l 

- 0 ENE 4 - 1 - - 

BewÃ¶lkun 
B e m e r k u n g e n  

ab. @ 

mg. @, ab. @O 
Ober n. @ 
mg, - p, m. Q, ab. & 

p. m, @schauer 

ab. A,O 

ab. & 
ab. A,O 



OKAK. 

1 l . = 6 1 ~ 5 6 ' = 4 ~ 7 ' 6 ~ W . L . G r .  9 = 5 7 ' 3 4 ' N .  H = 7 - 5 w Ã œ b e r d e m M e e r e  1 
I 700 mm + I1 I I 

, -- 
L u f t d r u c k  

L u f t - T e m p e r a t u r  

M o n a t  

1882u.83 September.. 
1882 October .... 

M o n a t  

I 

I 1 Maxi- 1 1 Mini- 1 1 Tagesmittel 1 Maxi- 1 ! 

Mittel 
' Mini- 

Datum Datum 1 Datum 
i mum 

1 m u m ,  -- 
I 

mum 

I 
-- 

1 mm 1 i I , I ' 0 0 l 0 ' I 0 1  
38.3 1 6 (1883) 6-30 8:61 5-45 5'88 6Â¡7 14.8 23(1882) - 1-3 11(1883) 

I 54'74 ' 66'2 22 40'2 3 - 0'06 2'16 - 0.57 - 0.31 0.51 10.4 14 -10.0 29 1 
November.. 

December.. 
1883 Januar . ... . 

Februar.. . . 
bliirz ....... 
April ....... 
Mai ........ 
Juni .... . .. . 
Juli ........ 
August.. . . . 
- 

Jahr . . . . . . . . . . . . . 

m u . 8 3  September. 

1882 October . . . 
November. 
December . 

1883 Januar . . . . 
Februar . . . 
Wirz ...... 
April.. . . . . 
Mai . . . . . . . 
Juni. . . . . . . 
Juli . . . . . . . 
August.. . . - 

Jahresmittei . . . . 

56-83 67-9 6 35.1 15 - 5-54 - 4-59 - 5-93 - 5.73 - 5-53 1.2 8,9,26 -14-0 20 

57-28 70.1 20 22-7 8 -10-83 -10.41 -10-48 -10.65 -10.57 - 1.8 8,16 -26-0 30 
49-52 52-0 20 20-6 22 -22-18 -20-27 -21-36 -21.77 -21-27 -10.8 2 -35'0 11 

51 '27 b9*3 24 22-7 1 17 -25.53 -21'50 -24'52 -25-02 -23.85 - 6.4 I -34'0 9,28 

53-87 76.5 24 tq '6  8 -17.42 -14.36 -14.97 -16-20 -15.58 2'3 25 -36'5 7 
54-61 71-5 14 39'9 9 - 8-13 - 4-62 - 7-54 -7 -Q - 6-76 3 -1  24 -23-0 10 

57-70 71-3 5 42'9 20 0.95 2-79 - 0.22 0.36 1'17 7'1 19 -12.0 6 
56'34 68-7 19 36-1 29 7.40 9-68 6-33 6'86 7.80 24.7 28 - 3.0 I 

53-91 64-3 14 41.8 2 10'37 12-81 9-72 10'04 10'97 29'9 28 0.1 24 

56-39 64-4 8 49'8 16 8-71 11-00 7-85 8-28 9-19 21.1 16 0'1 27 
- P---- -- -- - -- 

I I 54-81 i 76- 5 , z4/111 '=I1 - 4-66, - 2-39 - 4-69 - 4-67 1 - 3.9' 1 29'9! 28/v11 ' 71111 

I I 

1882-1883. 
hi = 4' 5 m Ãœbe dem Erdboden. = 2 '7  m Ãœbe dem Erdboden. - 

- - 

Zahl der Beobachtungen mit 



September 

I1 SeehGhe der Barometer - Cisterne = 4.2 m. Schwere - Korrektion E r  den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0-8 nan. 
Ji = 6i04i '  = 4 h  6-7m W. L. Gr. <p = 56O33' N. 

Luft-Temperatur I; 
8 Maxi- 1 Mini- 

mum , iniim 
- I 

Absolute Relative Richtung und StUrke Be- 3 
Feuchtigkeit Feuchtigkeit des Windes wOlkung 2 

-- z 
T3 

8  8  8 8  2  815 8 a 1 2 / ' 8 9  
l l I I 

B e m e r k u n g e n  

*) Wa Cir-Str-Schirm zieht aus NW aber den Himmel, 1l.Ã 9. 1 p. m. Wind geht um nach SW, ab. A 





-- 

SeehÃ¶h der Barometer - Cisterne = 4-2 m. Schwere -Korrektion fÅ¸ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0-8 mm. 
Ji = 6i041' = 4 h  6-7m W. L. Gr. cp = 56O33' N. 

- - 

Luftdruck Luft-Temperatur 1 Absolute 1 Relative 1 Richtung und StZrke 1 Be- 1 
700 WWJ + Feuchtigkeit Feuchtigkeit des Windes wiilkung 5 B e m e r k u n g e n  

anhaltend 3h 45 bis 5h 30 p. -)(Â und _-uU 
ab. &*. 9h I5 p. bedeckt sich der Himmel plbtzlich mit Cir-s. 
2h 30m p. Cir. gestreift NW bis SE, Zug WSW, ab. & 
Durch _m'-ErschOtterung die Ablesung am Max. Therm. falsch 1111 30" 
ab.&" [Nebensonnen, 6h 15m - 611 451" p. > 

ab. A. 
ab. & 
ab. A,O 

Ueber N. (nichtsim R6genrnÃ‡sfer 6l1-7h p. &' 

1h 30m P. X'' 
bis Taeanbr. *, ab. &% 

7h p. Wind plbtzlich E, nach kurzer Zelt wieder SW, ab. &% 

Von 11h 30m a. ab @ und X*, 31) p. 4> ,̂ Wind I 10 p. E, 11 p. SE:) 
Bar, tiefster Stand 2h 30m a. = 7375, &" 

ab. &. 
von llh a. ab -uÃ̂ ab &% 

8h p. CIr gestreift SSE bis NNW, ab. &O 

ab. &s 
ab. &' 

ab. A.% 
8 a. U, ab. &" 
8 a. feine Trbpfchen, 10h 40 a. n, 4 P. feineTrbpfchen 
anhaltend ĉ > 
Ueber Nacht *, von 8h 30m p. ab -X- 

Max. Thim.  Abies. falsch, weil verschneit. Bis ab * und +, lh P. **) 
Max. Therm. Ables, falsch, weil verschneit. Ueber Nacht X, p. m. * 
Max, Therm. Ables. falsch, weil verschneit. Ueber Nacht *, ab. -X- 
ab. & 
llh a. 0, ab. (nichts im Regenmesser). 

*) iih 30 S,12h p. SW 1 Ãˆ 45m p. klart auf. n. & - **) nimmt die Wlnddrke ab. 







SB- 5 S S  

. ' -0, 

23 $ l l l I l  l l l l l  l l l l l  1 1 - 1 1 1  l l l l l  1 1 1  
3 m  7 --- - 

- . W  s s l  l l l  l  I l  l l l  l l i l l  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  2,s 
D U -- 

^,3 a l l l l l  l  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  

L 1 
3 -3 S 
W 

F S E  0 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  l l l l i  1 1 1  
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SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 4.2 w. Schwere - Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0'8 mm. 
X = 61'41' = 4h 6-7m W. L. Gr. = .56'.nt N. 

SO Luftdruck Luft-Temperatur Absolute Relative Richtung und St2rke Be- 5 
700 mm -I- Feuchtigkeit Feuchtigkeit des Windes wCilkung "5 - -- 

I i 
- 

a 2 8 8 9 1 8 p  ' 1 ~ ~ ~ ~ -  Mini- a 225 8 9  8 a 1 2 9  8 a  1 ;P \ 825 8a/2#'825 2 1, mtun 1 mtlm 
8 1 1 , l 

B e m e r k u n g e n  

ab. A." 
seit l l h  30m a. @ bis 4h p. 
1h 45m p. Wind springt um nach E, p. m, Gf. 711 p. Wind spring 

[um nach \ 
ab. A , ~  

Eh a. Cir gestreift von NE-SW, Zug NW 
mg, s=, seit 311 30m p. anhaltend 0, n. bis 411 a. 
mg. s=, 3h 301" p. - 411 p. @ 
seit 111 p. anhaltend 0, 411 l5 ln  > aus N, 5h p 9 aus NW 
P. m. Q0schauer 

Eh 30m - 913 @, p. m. Q0 
Jh 50m - 8h Å¸I a. Oo, 111 30m - 211 15m p, Qo, 6h p. Wind geh 

[um nach NE 

anhaltend Q0 und 
mg. 0" und s 

P. m. QÂ (nichts im Regenmesser) - 

E. m, # aus W, n. Q 
anhaltend 3 2h 30m p. 
511 p. Qschauw (nichts im Regen-) 



Richtung und Starke 1 Be- 1 2 
des Windes w6lkung 2 

K A I W .  
1883. 

SeehÃ–h der Barometer- Cisterne = 4.2 m. Schwere- Korrektion fÅ  ̧ den mittleren Luftdruck von 755 ~ M W Z  = + 0.8 

Luft-Temperatur I 

- 
I 

t 
i 
I 

? 

I t 

B e m e r k u n g e n  

D. m. anhaltend @ 
P. m. QOschauer (nichts im Regenmesser) 

seit 611 30m p, @ 
p. m. @, 811 30m p. aufklarend H, 911 30m p, wieder bezogen und Q 

[die ganze Nach 
mg. -0-, seit 1111 30m a. @ 

mg. -CL, ab. Au 
411 151" p. Wind springt um nach S, 5'1 30m p. R, Wind SW, @, dann f 
ab, 1211 &'J 15m P. @"schauer (nichts im Regenmesser), ab. A," 

p. m, mehrere Qschauer, n. @ 
511 p. springt der Wind herum nach NE 
ab A," 
mg. -, ab. AO 
ab. &'J 

ab. A,O 
411 p. der ganze Himmel bezogen, seit 711 15m p, Ã‘i SW-WSW 6-i 
mg. @, ab. Q, n. @ [91115m p, @ anhalten 

anhaltend @ 
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~eptember Z O A B .  1882. 
*hohe der Barometer-Cisterne = 9-5 HZ. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 MM = + 0-7 MM. 

\ = 6 1 ~ 2 2 . ~ 2  = 4115-5* W.L.Gr. <p = 56O7.'4 N. 

E 
3 
U 

4 
-- - 

I 
2 

3  
4  
5 
6  
7 
8 
9  

10 

I I 
12  

13 
'4 
15 

16 
1 7  
I 8 
19 
20  

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

litte - 

B e m e r k u n g e n  

I 

I 

Luftdruck Richtung und St'arke 
des Windes 

-- - 

8 8 2 #  8 P 

Luft-Temperatur 

9'' p. _ î" NW bis Mitternacht 

ab. @ 
anhaltend 3 

3 
anhaltend @ 
mg- PS rn- bis n. anhaltend 

I NE I NE E; 
z NNW 6 NNW 8 

5 NW 6  W N W  4 
& W  4 W  1 

n. bii mg. @, ab. (D 2 W S W  4 S W  I 

3 W  4 W  l 
2 W  4 W  2 

WNW 3 WNW 4 N W  3 
NW;-m 
NW T, NW 4 NW 5 
N W  8 N W  ; N W  5 
NW 5 N W  6 N W  4 
NW 3 N W  2 W N W 2  
NW 8 N W  8 N W  8 
W 7 N W  6 N W  5 
W S W  3 -  0 
NE 4 N  4 N  5  
NW 2 N W  3 N W  4 
N W  4 N W  3 NW 4 
W 3 W  3 w  1 
S W  2>TW i N W  3 
S W  2 W  3 N W  5 
WNW 8 W N W  5 W N W  2 
SE 5 SE I N W  1 
- O W  3 -  0 
W 3 w  5 N W  4 
NE I N W  5 N W  4 
" W N W 3 W  2W 
N W  I W  I W  1 
SE I S E  I -  0 
wXW 5 W N W  5 N W  4 
N 2 N  4 M E  E 

211 p. Â¥)( und _ii" (von kurz@ Dauer) 

n. bis mg, -X- 

n, bis +$ 



.November 
Z O A B .  1882. 

SeehÃ–h der Barometer-Cisterne = 9.5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + w7 ,,,̂ ., 
A = 6i022.'2 = 411 5.5'" W. L. Gr. y = ~6 '7 .~4  N. - 

E 
3 
.d z 
- - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I1 
12 

I3 
'4 
15 
16 
'7 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

litte! - 

Luft-Temperatur 

l 
I N  I N I 
N W  3 N W  2 
N W  3 NW 3 
N W  5 N W  5 
XAV 2 N W  I 

65-1 64.1 59'7 -20.9-18-1-15-6.- 7'0-23'7 N I N I N I 

53'3 55'8 57'8 - 7'1- 7'2-10'7- 2'9-20'7 N 3 N I N I 
44.6 28-7 27'2 - 3.1- 2.1-11.9- I - I - I ~ ' ~  E 7 F. 8 E 3 
27'9 30.3 34'9 -14'3-~'6-1~'1 - 9'5-16'0 SW 4 SW 3 SW 3 
39'8 42-2 44-4 -19-8-16-3-16-7 -13'0-21-9 - 0 W 3 N I 

51-8 54'7 56'8 -13-6-13-2-15-6- 9-0-18-5 W 3 W 3 W 3 
59'0 59'7 61'3 -17*1-14'9-13'6 - 9-0-17'5 N I N W  I N 2 
65.6 65.8 67-0 -10-5- 8-7- 8-5- 2*1-17'9 N Z N  2 ?> 65.5 65-7 65.4 - 2-3- 2.1 - 3-1  - 1-9 - h 3 N  4 N  4 
58'4 55'6 s5.0 - 2-3- 3'1- n - 0.9- 3-5 NE 5 NE 6 NE 6 
52'7 53.2 56.1 - r 8 -  1.5- r 5  - 0-8 - NE 5 NE 5 NE 3 
39'4 56'5 56'1 - 3'7- 4'7- 4'7- 2'1 - NNE 4 S 4 NE 4 
53'9 56'7 59'5 - 6-2- 5.6- 6.8- 5.0- 6.3 NNW 4 NNW 4 NNW 3 
64'4 66-9 67-7 -13.3-11-6-1r3- 7'2-13'9 SW 1 SW 4 N W  4 
70'1 70'0 71'2 - 8'1- 7'3-11'3 - 7'0-13'7 N W  2 N W  2 N W  I 

69'7 67-8 67'6 -ne7- 5-q- 7.4- 5-6-14.3 N W  I N W  I - C 
66.5 66-1 66'1 - I I - ~ -  9.5- 9.3- 6-8-12-0 X W  2 W I N W  I 
64.4 62-2 62'6 - 6.9- 5.6- 4'8 - 4+:>-11*5 2 2 N I 
61-8 60-5 60-6 - 4-9- 4-1- 5.0- 3-7- 5-7 N I XE I NE I 
61-2 61.5 62.3 - 4'7- 5'9- 6'8- 4'0- 5.5 NE 3 X E  2 NE I 

60-4 60.4 62-0 - 8 .1 -  8-2-12-1 - 7.0- 8-2  NE 4 XE 3 E I 
62-0 61-7 63.5 -18.9-16.5-19.1 -15'6-19.2 S N W  I NW 3 NW 3 
62-3 61'4 60'8 -23-3-19'9-22'6-19-7-23-5 NW 2 NW 2 - C 
59' I 57.2 55'4 -26'1 -21.3-26-8 -19'6-27-8 - o N W  I -  C 
50'8 49.2 49'2 -22'6-17'8-16-6-1-~~-29.!; NNW I N W  I N W  I 

48.4 47'1 46-5 -14~8-16~3-17'3-13"1 - NW 3 N W  4 N 4 

57'08 ~ 6 ' 6 ~  57-25 -12.06 -10-83 -12.32 - 8-29-ii;70 2'5 2.8 2'1 

B e m e r k u n g e n  

P - - 

anhaltend -)(- 

ab. & 

ab. A2 

mg. 
p. m. W ,  ab. 
ab. * 
mg. X, ab, W 

anhaltend 
von mtg. ab anhaltend -)(- 
von mtg. ab anhaltend -)(Â 

ab, % 

ab. A, 

n. und mg. Â¥)( , 

seit Mittag anhaltend 

n. bis p. m. -X" 
mg. bis p. m. -)(Â 
P. (D 



- 16i - 
Januar Z O A B .  1883. 
Seehohe der Barometer-Cisterne 9-5 in. Schwere-Korrektion fÅ  ̧ den mittleren Luftdruck von 755 umi = + 0-7 M. 

A = 6i022.'2 = 4h .vsm W. L. Gr. o, = ~ 6 ' 7 . ~ 4  N. 

Luftdruck 
7 m m m  4- 

5- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

I 6 
I7 
18 
19 
20 

4 21 
22 

23 
24 
25 

26 

' i  :?i 
I 

i- 
Mitte 

Luft-Temperatur Richtung und Stzrke 
des Windes 

-25.4-13'9-11'4-10*0-28'j N I ESE 5 E j 
-21*1-23+1 - -20-5 - W S W  7 NW 8 NW 9 
-26.1 -26.1 -27.9 -18.9 - NW 6 N W  5 W  6 
-27.7 -24'3-23'5 -22'1 -28.5 WNW 4 W N W  4 W 2 
-26.3-23.4-25'1 -18'2-27'3 W 3 W 2 W 2 

-25.9-25-1-26.8 -23.5 - W 2 W  jW 2 
-26-9-23.1-23.1 -20.2-27'2 NW 2 N W  2 N W  2 
-22.3-14'7-18.1 -i4'1-:5'2 - 0 W 2 W 1 
-21.9-19'6-25'1 -19'j-25"3 N W  1 W 1 - 0 
-26-9-20*4-21-6-14-1-28'7 N I N W  I N W  I 

-20*1-16'8-13*7- 3'1-22'5 W 3 W I "̂W I 

52.62 52- I I 53-80 - 1 8 - ~ 2 - 2 ~ - 3 ~ 1  3'0 3.2 2 - 7  

') 8h p, das Thermometer des Sturmes wegen nicht ablesbar, 10-12 p, Ã£Å  ̧NW 10, 

B e m e r k u n g e n  

Ãˆhalten bis p. m. 
ng. *, p. m- und n. Â¥4 
mg* A 
ib. A. 

seit Mittag anhaltend + 
anhalt.+. 711 a. Bar.tiefster Stand 7221mmr 
anhaltend bis ab. + 

ab. A. 
ab. A. 
ab. A. 
ab. & 

P. m* * 
ab. & 

>. m, @ 
I. m. *, 6h p. Bar. tiefster Stand 719-lmm 
inhaltend bli p. m. + 
ib, m 

ib. A, 
ib. A. 
ib. & 

I, m. bis n. Â¥)( 
inhaltend -f> 



Luftdruck 
7mmm t 

Ã̂M nmt mm 

59'8 5i)'6 6 r o  
59-2 :h09 57'1 
59.3 59-4 6 0 - 8  
f,!;'~ 04.2 62.5 
4^'3 4^8 57'5 

I 

I 
2 

3  
4 
s, 
6 
t 

K 
9 

1 0  

n 
12 

1.3 
'4 
15 

I 6 
17 
I8 
'9 
2 0  

I 

1 31 
32 

23 
24 
35 

26 
27 
an 
2tÃ 
30 

Mittel 

Richtung und Starke 
des Windes 

8 2 P 8 /Ã 

W 3 ^* 
SE I S 
\V l W  
V- I SSE 
N  4 h X W  

N\V 2 N W  
0 S 

N 4 N  
SW 3 - 
SE I SE 

ESE ; E  5 :  4 
NW 3 N W  5 ?>W j 
W 4 W  4 W  1 
N W  2 N W  4 NW j 
N W  3 N W  2 N W  I 

ab. & i 
l 

ab. & 
ab. A. 

ab. & 
a. m. @ 
anhaltend * 
Die Beob. um 211 musste ausfallm. 

mg. bis p. m, + 

ab. & 

ab. A. uEd u) 

P, m, 4. 
anhaltend 

anhaltend 

Die Beob, um 8h a. und 211 p. musste tusfllh 
mg. V 
mg, bis p. m, 

ab. A. 

ab. .*. 
ab. A. 
ab. & 
ab A. 

p. m. bis n. 
n. bis p. m. 
ab. A. 

mg. +, 1011 p, A 

ab. (D 
P. m. * 
anhaltend -)(Â 
mg. * 
anhaltend -)(Â 
anhaltend -X- 

anhaltend 4* 
ab. A. 



Mai Z O A B .  1883, 
Seehohe der Barometer-Cisterne = 9.5 m. Schwere-Korrektion fÅ¸ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0.7 mm. 

L = 6i022.'2 = 4 h  5-sn1 W. L. Gr. y = 56'7.'4 N. 

Luftdruck 
7 ~ m m  + Luft-Temperatur Richtung und Stsrke 

des Windes 
B e m e r k u n g e n  

8 p , 8 9 ' Maxi- 1 Mini- 
, mum , mum 

ab. , 
P. m. @ 
anhaltend 

bin p. m. 

SE I E 3 , E  3 
E I -  O E  I  
SE I ENE I ENE I 
N I N  I NW 2  
N I N W  2 N E  I 

mg. s und V 
mtg. * 
mg. und ab. zz 
anhaltend 
ab, * 

ab. @ 
Seit 1011 a. oo mit Brimdgeruch 

W 3 WNW 4 NW 5 
N W  3 NW 3 NW 2 
W 3 N W  2 W  I 
E I NE I NE I 
NE I -  O N  

p. m. und ab. = 
n. und mg. -)(Â 
mg. 
mg. = und V, mtg. ble n, @ 
" * 
B. @P 
inhaltend @ 

l 
2 ; N W  I 

31w 2 
2  NW I 
2 W  2 
2 NE 2 

3 E  1  
2  S 2  
4 NW I 
3 NW I 
2 NW I 

2  SSE I 
3 E  7 
2  - 0 
l N m -  
5 NW 3 

2 -  0 
I NE 2 
3 NE I 
2 SE 2 

3 ' 5  2  

I NE I 
2 -  0 
I NW I 
2 -  0 
2 -  0 

2 - 0 
3 N  1 
S W  6 
3 NW 6 
4 NW 2  

ab. Ã 

P* m* e3 

NW 
NW 

N 
E 
ESE 
W 
5W 

5SE 
5E 
NE 
NT 
ESE 

SE 
- 
5W 

STE 

ST 
5E 
?W 

I SSE 

; E 
l N 

ab. und n. @ 

ng. E 



Juli 
Z O A B .  1883. 

SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 9.5 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 
L = 6i022.'2 = 411 5-5m W. L. Gr. y = 56O7.'4 N. - 

BewÃ¶lkun 
-- .WS' 

I 
4 l  6 9 
3 I0  10 

: ; i  
2 10 10 

3 10 5 
5 7 6  
9 5 4  
0 8 9  
4 10 I0  

5 4 10 
9 10 I0 
ro l  8 5 
0 1 10 10 
0 ,  6 10 

5 ' 1 0  9 
3 3 3  

io 6 8 
3 7 1  
8 6 3  

3 6 5 
9 10 8 

10 10 6 
2 2 5  
3 4 2  
I 1 2  
0 4 2 

0 4 3  
4 1  4 TC 

10 1 - I C  

10 10 IC 

; - 3  6 . 8  6 -  

E " 
E 
--- - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 
I 6 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

i t te  - 

- 

Richtung und StÃ¤rk 
des Windes 

Luftdruck 
7oomm + 

-- 

8 2 #  1 * P  

Luft-Temperatur 
B e m e r k u n g e n  . 1 if ' 8 Maxi-  ] Mini- 

inum mum 

W 4 1 ~  
;E 2 S  
MW 5 N W  
W 4 S W  
;W I S W  

5 2 W  
NW 4 N W  
W 3 NE 
5 3 S W  
NE i , E  

W 3 ESE 
SW 1 W 
N l E  
NE i NE 
E I NE 

5 N W  
I SE 
3 S W  

2 N W  
2 N 
2 W  
2 N W  
3 S E  
4 ESE 
W 
r E 
I N E  
1 S 

p. m. mehrere @schauer 
n. @ 
4h p. bis 8h p. @ 
p. m. @ 

P.m @ 
lh bis 811 p. mehrere @schauer 
Oh bis 5h p. mehrere @schauer 
2h bis 4h mehrere &hauer 

ab. @ 
p. m. und ab. @ 
rrg. f 
p. m. und ab. @ 
mg, EZ 

- 0 -  0 -  C 

SE 2 E  3 s  I 
- O S  2 S 1 
WSW 3 W S W  3 W S W  2 

W 3 W  4 W  3 
SW 2 S W  2 W  I 
- o N W  2 E  I 
NE 2 N E  21NE I 
SW X E  3 N  I 
- o S E  2 E  I 

E I E 2 -  C 
E i S E  2 s  I 

o s w  I - ( 

0 S I W  
N I - o N E  ; 

NE 2 N E  2 N E  

8h bis 12'' p, @ 
n. @ 
n. bis mg. aschauw 

August 

ESE 
NE 
E 
E 
NE 

N W  
E 
N 
E .  
E 

N 
E 
- 
- 

W 

N W  
- 
N 
E 
W 

N 
N 
SE 
NE 
N 

NE 
N 
s 
W 
W 

W 

ab. a2 
n. B2, mg. B0 
p. m. und ab. @ 
anhaltend @ 

P. m. @ 
mehrere @schauer 
anhaltend =, ab. @ 
mg. E 
n. @ 

n. @ 
anhaltend @ 

ab. @ 

p. m, ZZ, ab. @ 

ab. @ 
anhaltend @- 

ab. 
anhaltend bis p- m- 

mehrere @schauer 



Z O A R .  

l 2. = 4t1 5' jm W. L. Gr. <p = 56" 7,'4 N. H = 9.5 m Ãœbe dem Meere. 

L u f t d r u c k  I, 
700 mm + I L u f t - T e m p e r a t u r  

M o n a t  I I I 1 Maxi- I Mini- ! 1 1 Tagesmittel 1 Maxi- 1 
Mittel , Datum 1 Datum 8" 

T f l  

Mini- 1 

I mum I mum 8a + 8ft *a+2#+8ft 1 mum Datum Datum 
I 

I rnum 
2 3 
--P-- .- P- 

I 
-- --V -- - -- - - 

mm ' mm , mm 1 I I 0 1 - 0  I l o  I I 0 
1882 September.. 56'98 70.7 9 40.4 I 17 7-26 I P I Z  6-951 7.10 8'44 20'0 14 - 0-5 19,27 

October . .. . 55'01 66.1 22 41-4 3 0.58, I 2'59 0'17 0'38 1 ~ 1 1  12.8 I - 8'8 29 

November.. 57'23 69.4 6 39'2 15 - 6-00 - 3-77 - 5-75 - 5-88 - 5-17 3'5 9 -18-5 30 
December.. 56-99 71'2 20 25.2 8 -12.06 -10.83 -12.32 -12.19 -11.74 - 0.8 16 -29-5 30 

1883 Januar . . . . . 50.25 71.6 20 23-2 22 -23.83 -21-22 -22-38 -23'10 -22-48 - 3.1 31 -32.5 10 

Februar .... 52-51 71'1 24 23-3 17 -24'89 -20-96 -23-63 -24'26 -23.16 - 1.3 

Mirz.. . . . . . 54-16 74-0 24 29.2 
I -36-1 28 8 ' -17.27 -13'02 -14'5; -15'92 -14.95 5.0 26 -33.1 4 

April.. . . ...I 54-82 73.6 14 41.5 26 - 7-66 - 3-19 - 6-53 - 7-10 - 5-79 6'9 12 -24'5 10 

1882-1883. 1882-1883. 
hi von September 1882 bis 31. Mai 1882 = I - 5  m, vom I. Juni ab 4-7  m Ãœbe dem Erdboden. 

hr = 2.0 m Ã¼be dem Erdboden. 
1 I 

1 Bew6lkung Niederschlag 1 Zahl der Tage mit Zahl der Beobachtungen mit l 
P - .- 

M o n a t  I I I 
Sum- Maxi- Cal-, 

8 iP 8ft Mittel 
me mum men 

OJ 
1 ---- --- --=-=.E= ---= =-=-L== - 
-----P- 

I l l mm 1 mm I 
I 

lg82 September.. 6 - 0  5-7 4'1 5 - 3  83-3 20-8 6 11 1 0  5 7 8 7 ' 4  

' 

3 1 ;  2 ' 6  30 3 1 ' 6  

October. ... 6 - 8  7 -2  5.3 6'4 - - - 1 2 9 0  I 12 5 1 1  4 0 5 0 2 2 1 4 4  6 

November.. 6 - 5  6 - 5  5 -5  6.2 - - - 9 C) 0 3 10 3 5 14 3 0 0 0 2 0 3 7  11 

December.. 6-5 6 - 2  5 -9  6 - 2  - - - 9 9 ~  7 12 1 2 6 1 5 4 0 0 3  5 3 5  5 

Januar ..... 5-6 5-2 4 - 1  5.0 - - 4 4 O  G ~ ~ I O O *  1 0 0 3 4 4 4  3 

Februar .. .. 5-0 4 - 2  2 -6  3 - 9  - - - 3 3 0  9 3 3 4 1 0  3 1 2 2 7 3 7  9 

Wirz ....... 6.6 6 - 4  5.4 6 - 1  - - - 6 6 0 6 10 0 8 1 2 2 1 1  3 3 1 7 2 0  5 

April. .. .. .. 6 - 2  6'6 6 - 4  6.4 - I - - 1 0 1 0  o 4 14 1 4 4 I3 9 3 28 '3 5 

Mai ........ 6.6 6 - 2  7.1 6 '6  - - I [  7 0 1 
10 0 11 7 16 11 2 5 18 20 3 

Juni .... .... 5.4 6 -7  6 - 3  6.1 91.5 23.7 14 1 2 2 0  2 
6 1 6 13 10 1 1  4 4 11 23 

Juli ........ 5 - 3  6 -8  6 - 7  6 - 3  58'7 16.5 12 1 6 0 1  I 
6 0 4 13 12 8 9 13 '5 

August ... . . 6 - 0  6 - 6  7.6 6 '7  125.8 29'4 1 1 6 0 0  2 
11 o 15 23 16 j 2 0 '6 7 3 

= == - =- rz-- -- ----2=z=z= 

- , 
- --- - - ---------==F -- 

l l  

Jar. ............. 6 - 0  6 - 2  5 - 6  5.9 - - I I I ~ ! ~ ~  1 47 105 25 111 99 
100 ^ 2 4 ' 4 1 ' ^  3 2 9 ' 7 5  

I 



H O F F E N T H A L .  
September 1882. 
SeehÃ¶h (W Barometer-Cisterne = 7 '6  *M- Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 7 5 5  wim = + .., 

= 60Â°12." = 4 h o . 8 m  W. L. Gr. y = 55'27' N. 

Be- 
wÃ¶lkun 
-- 

a \l.p 8 /  
I --- 
-P 

7 9 10 
1 7 9  
I 1 2  

10 4 6 
2 3 4  
4 9 10 

[ O  10 10 
1 0 0  
I I 10 

10 10 2 

2 9 2  
2 7 8  
4 10 6 
1 1 0  

[O 10 10 

I0 10 10 
10 10 10 
10 9 I0 
9 10 2 

5 6 4  

2 3 0  
0 1 1  

9 9 3  
5 5 c  
0 6 3  

10 8 
0 10 IC 

7 9 7  
I 10 4 
4 3 '  

Richtung und StÃ¤rk 
des Windes Luft-Temperatur 

B e m e r k u n g e n  

+ 1 8 f i  MÃˆ~ 1 "ir11- 
mufn l mum 

- - -  - - .- - - - - 

ab. @Jo 

n. @ 
a. m. bis p. m. 0 
ab. bis n. @ 
anhaltend 0 bis p. m. 

SW 3 S W  5 W 
W 5 N W  4 N  . 
N W  4 N  3 N  : 
W .  8 W  7 N  
SSW 3 SSW 9 S 

ab. & 
ab. e c h a u e r  

S  4 SSW 2 S 
N I1 N I1 N 11 
N N W 9 N  I I N  11 
W N W 6  N 2 NW 
N W  7 N W  7 NW 

n. bis mg. @, ab, @ und 
anhaltend 0 und bis ab. 

ab. bis n. 0 
mg. n 

5W 3 
NNW 5 
NNW 8  
NNW 9 
NW 4 

W z  

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
I 8  
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
3" 
31 - 

Mitte 

N N W  $W 7 2 

W 9 W  6 
N 9 N W  10 

NW' 9 N  3 
S W  10 W 9 

N 10 N W  10 N W  10 
NW 9 N W  9 N W  I 
NW 2 W 3 

10 E 9 N  9 

N 9 N  S N  7 
NW 7 N W  6 N  3 
N W  4 N N W  4 N N W  3 
SW 7 W S W  7 SW 4 
S 6 W  6 W  3 
NNW 8  N W  7 N I 
SE 6 S I N W  2 
\V 2 w  4 w  3 
W 4 W  4 N W  I 
N 2 W  2 W  I 

N W 2 W  I N W I  
SE I S 2 W  I 
S E  I S W  3 S W  I 
W 9 W  I O N W  3 
N 6 N  6 E  

N 10 N 10 N IÂ 
N I O N  I O N  11 

N I O N  9 N  7 
NW 2 S W  I S E  i 
E 8 S W  I W -  I 

N W  I NW 2 NTV I 

-X- 
ib. & 

tb. @!schauer 
ib. A 

I. bis mg, *, anhaltend XI ab ')Ã und @ 
ng. * O ,  ab. & 

ab. & 
p. m. 

ab. 
mg* * 
P. m, X0 
9 

ab. und n. -)(- 

anhaltend -X- 
anfialtend bis ab. 0 und * 
mg. * 



'November HOFFETSTHAL. 
- - 

SeehÃ–h der Barometer-Cisterne = 7.6 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0.7 fflffl. 

3i = 60Â 12!5 = 4*' o-8m W. L. Gr. W = ~ 5 ~ 2 7 '  N. 

Luftdruck 
700 mm + Luft-Temperatur 1 Richtung und Stiirke 

des Windes 
B e m e r k u n g e n  

l g a 1 2 / i g #  ""i-"'"i- 
I murn mum 

0 0 0 0 '  0 
- 0'4- 0.7- 0.8 0'3- 0.5 E 8 E 10 E 7 
- 3-8- 3-9- 4.1 - 3 ' 8 N  q N  7 N  7 
- 5'3- 4'3- 3'5- 3'2 - N 8 N W  6 N  6 
- 6-4- 3'5- 3'4- 1'6- 6 -6  W 
- 4.8- 4-1- 4-3-  3.2 - N W  9 NNW 7 N W  

Ã̂ m. @ und -X- 
P* ",# *O 

- 7'8- 4'3- 3'8 0 - 2  - W 4 W  ; W  3 
- 0-3  1.7 1.5 2'2- 6 -2  W 6 W 3 W 5 
- 3'4- 0'1- 1.0 1.2 - S W  I s 2 S I 
- 2-9 0.5 0.2 1.3- 4.1 WSW 3 S W  3 W 2 
- 0-6- 1.0- 3'6 0-8- 0-7 W 2 NNW 6 N 6 

- 5-2- 3.6,- 4 '0-  3'0- 6.2 W 7 W 5 W 3 
- 5.1- 4-9-10'0- 4.8- 5-7 N 6 N 10 NNWio 
- 8.7- 7'5'- 7'8- 5-6-11.6 W S W  7 W 6 NW 6 
- 5.8- 3.1- n - 0-3- 9-7 E 5 E 10 E 10 
- 2-9- 6.7- 5.1- 2-6- 4-1  W 3 "W 10 W 10 

- 4.7- 3.5- 5.0- 3.0 - W 9 W  8%' 8 
- 6-4- 4.6- 7'1 - 3'9- 7.5 W N W  7 NNW 2 WNW 4 
- 9.9- 4.8'- 6.1 - 4'6-10- j W S W  7 W 8 W IC 
- 7-0- 4-3!- 5'0- 3.9-10.6 W 4 W 2 N W  I 
-10.7- 8-2- 8-3-  5.0-11.4 N 6 N 3 N I 

I 

ab. . 
mg. zs ab. 

%. * 
ab, 
P. m* * 

- 0.4 0.1- 0.8 0.2 - NE 3 E  I N  I 
- 1.5- 0-3- 0.8' 0-2- 3.6 NNE 2 N 4 N I 
- 2.1- 0.9- 0'8 0'0- 3.1 N 7 N 5 N ( 
- 4-3- 7-0- 8.4- 4'4- 4'6 NNW 8 NW 9 N W  ; 
-16-7-10-5 - 5'5 - 3.4-17'1 W N W  I 5 N 

ab. 4. 

ab. * 
mg. und 4> 
P. m, 4Ã 

I W  2 W  
I O N  8 N  
10 E 11 SE 
I 1  S 10 W 
10 WSW 7 W 

P* m. * 
anhaltend bli ab. 
seit 2tl p. anhaltend um) .4Ã 
anhaltend und -fr 

ab. 



B e m e r k u n g e n  

-- 
W 

ab. 
anhaltend + 

Luftdruck Luft-Temperatur 
- 

E 
3 
W 

1L 
! I  

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I1 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3' 

Mittel - 

Richtung und StUrIie 
des Windes 

I 

W 2 W W 7 
W 9 W  ; W  10 
N W  9 N W  9 N W  9 
N W  6 N W  3 NNW 9 
N W  I NNWIO N N W  9 

N 9 NNW 8 NNW 9 
W 4 S W  I S W  2 
W 2 W  l W  1 
W 1 0 W  10%' 5 
W 6 W  6 W  8 

W 3 W  I W  I 

W 7 W  6 W  I 
N W  I N W  I NNW I 

NNW 3 N W  6 N 8 
N 2 N W  I W  I 

ab. & 

ab. 
-P2 
4% 
ab. & 

Februar 

' I - - 1 -  

9 7 '  l 
0 0 
0 0 0  

[O 0 0 

0 0 0  

7 9 '0 
9 O O 

2 6 0  
0 7 0  

6 0 0  
10 10 0 
T 7 I0 
1 0 8  
2 0 -  

0 0 1  
9 10 1 

I0 4 2 
0 4 1  
1 x 4  

8 8 c  
10 I0  C 
I O C  
O O C  

10 10 IC 

10 10 IC 

I0  9 C 
O O C  

4-7 4'1 2' 

i 3 S W  I S W  I 
UW 7 N W  8 NW 7 
UW 2 N W  6 W  ; 
W 2 W  i W N W 2  
W 2 W  2 W  2 

W 4 W  3 W  : 
N Z N  7 N  L 

N 2 N  8 N W  : 
N W  3 W S W  I W , 

W S W 3 W  2 W  ! 

22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 - 

Mitte 

"I& ̂ - 
ab. & 

anhaltend bis p. M- 

/ 



i?fdnf H O F F E N T H A L .  7883. 
SeehÃ¶h der Barometer-(Zisterne = 7.6 m. Schwere-Korrektion fÅ  ̧ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 07 W .  

2 = 60Â°12.' = 4 h  0-8m W. L. Gr. = 55'27' N. 

E 
3 
W 

t! 
- - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
'5 
16 
17 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
litte - 

Luftdruck 
7 m m m  + Luft-Temperatur Richtung und St'arke 

des Windes 
-- B e m e r k u n g e n  

-L= -- -= 

P m. %, ab. & 

ng. * 
ib. und 4. 

I I Maxi- Mini- 
2 # i 8 @ ' )  mum mum 

I 
W 3 , ~  
WSW 4 W 
NNW 7 W 
W 5 N  
N 11 N W  

N W  2 N 
W I N  
NNE 4 N 
5W 7 S W  
WSW 3 S W  

6 W  7 
4 W  1 
2 N  I 
4 N  8 

10 N W  7 

l NNW I 
I N  2 

10 N 10 
I 0  S W  10 
3 S W  2 

seit p. m. anhaltend 

"& * 
mgl 4%. ab. 34 

9 N  S N  7 
N 10 NE 8 ; WSW 9 W 3 

4 NNE 5 NNE 7 
4 E  3 N  I 

mg. bis p. m. * und -f* 

April 

I 
2 
3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 

;; 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

2 
29 
30 - 
litte 

- - 
N 9 N  9 N  5 
- - 

W S W 3 S W  7 S W  t 
NNW 4 N 5 NW : 

W 
W 
NNW 
W 
SW 

N 2 NNE 2 NE i 
N I SSW i N W  : 

I N N E I K  4 
K 5: 5 N  
sw 2 A X W 8 N  ? 

ab. .̂ 
anhaltend 
anhaltend und .4Ã 

mg, -f*, anhaltend -fÃ 

anhaltend -f* N I O N  9 N  f 
W 8 W  8 N W  2 

NXV 2 s  ; E  7 
NE i ; W  ! W  3 
ssw j S I S 1 

3'9 4'3 4'2 



Mai 
H O F F E H T H A L .  1883. 

SeehGhe der Barometer-Cisterne = 7.6 m, Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 = + 
2 = 60Â°12.' = 0-8"' W. L. Gr. 9 = 55'27 N. 

E " 
6 

l 
2 
3 
4 
s 
6 

H 
9 

10 

I I 
12 
'3 
'4 
1s 

16 

\l 
19 
20 

21 
23 
2.1 
24 
25 
36 
37 
28 
39 
30 

31 - 
Mittel - 

7 

B e m e r k u n g e n  
Richtung und StSrke 

des Windes Luftdruck 
700 fnm 4" 

Luft-Temperatur 

' 1 8 :I Maxi- M.,,.- 
, mum mum 

54'3 
6 7 - 2  
57'3 
ST ' 
&-)'I 

69'1 
6 0 . 5  
53-5 
44'3 
55.0  
- 

62-6 
54.5 
50-0 
49'3 

55 '1  
59'0 
03 ' 5 
66-4  
46'3 

45'9 
Aro 
68-8 
62*6  
57.7 

6 0 - 3  
56'3 
50.0  

ab. 
n. und mg. * 

mg. @ 

N W 3 W  3 - 
S W  3 N  3 N  3 
N 4 N  3 N W  3 
S W  4 S W  S S W  4 
SW 4 S W  5 SW 5 
W 5 N W  6 W  6 
W S W  4 N W  6 W 4 
SV7 4 N  4 N  2 
NE 2 NE 6 NE 5 
NNE 2 N j N E  2 

N 2 W  4 S  1 
W 2 - 0 E N E  4 
N 5 N  6 S E  I 
S E  2 NE 2 N E  2 
NE I N  4 N  6 

N W  8 WNW 6 W I 

ab. und n. + 
*O 

ab. @ 
anhaltend co2 

n. @O 

P* m* * 
mg. bis p. m. * 
p. m. bis ab. @ 

mg. s und B0 
mg, @O und ab, 0 

- 
I 
2 

3 
4 
s 
6 

8 
9 

10 

I I 
13 
t.i 
14 
15 

I 6 

: i 
1 9 
20 

31 
2 2 

2 3 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

litte! 

N I N E  ~ \ S W  i 
S I W N W ~ ~ S W  I 
W N W  6 N N W  5 N N W  3 
W 4 W  4 S W  I 
N 5 N E  6 N  3 

mg. _-u" NW und 0 

NE I E N E  I W I 
ssw 4 ssw i; ssw 2 
W { WNW 4 NNW 2 
NNW NNE - - 

S I S E  - 
NNE 2 ESE $ E 
S I 2 W N W  2 

p. m, bis n, Q2 
p. m, Qschauer 
P. m. bis n. Q, ab. Q und 
p. m. @O 

N N W - N  6 N N W 6  
WSW 4 W 3 N N W  t 

SSW 3 S W  2 - 0 
SW l W  3 W  2 
N N W  2 N 2 NNE 3 
N E  3 NE 3 N E  2 
SE 5 SSE 3 - C 

p. m. 
P. m. O0 
ab. @ A 
Ober n. 0 
mg. bis p. m. 0 

N 4 NNE 3 NNE 3 
SSE I S I - C 
SW 4 S 2 - C 
N N W 2 N  3 N  I 
N W  2 SSE - - C 

ab. 
ab. 

P. "I. Cl3 s 2 ESE 2 SSE I 
SSW 4 NE 4 E S E  1 
W S W  j SSW 5 W 4 
S E  I S E  I NW 4 
N W  4 \ V  + W  2 



- 1 7 1  - 

H O F F E N T H A L .  Juli 
SeehÃ¶h der Barometer-Cisterne = 7.6 m. Schwere-Korrektion fÃ¼ den mittleren Luftdruck von 755 mm = + 0-7 mm. 

\ = 60Â°12.' = 4 h  0-grn W. L. Gr. 9 = j5O27' N. 

Luftdruck 
700mm + Luft-Temperatur Richtung und Starke 

des Windes 
B e m e r k u n g e n  -----P 

8 , p g p Maxi- Mini- 

I intim mum 
-- 
P- 

I 

WSW I W 
5SW 3 - 
NW 6 N W  
\VNW 3 SSW 
W 2 WSW 

WSW 3 W 
NW 3 NE 
NW 2 N W  
5W 3 S \ V  
- o SE 

4 W  
0 S 
7 W  
3 SE 
3 - 
3 NE 
I - 
2 N W  
4 S W  
3 SSE 

l. m, und n. @schautr 
1%. @ 

NW I SSE 3 E 3 
NW 2 NE 2 NE 3 
SSW 3 NE 3 - o 
NE 2 NE 3 NE 4 
5W I N E  3 E  I 

3. m. 0 0 ,  ab @2 
ib. und n. @ 
I. m. aschautr 
ib. und n. 3 
ib. K 

SSW 2 SSE I -- o 
STE I ENE 3 NE 3 
SSW 2 SSW 4 W N W  4 
WNW 5 S W  5 N W  4 
W S W 6 W  5 W  2 

W 3 W  3 -  0 
->W I - NNW I Ã̂  P.@ 

ib. und n. @ STNE 3 NE 3 NE 4 
YNE 5 NE 4 N 3 
NT 4 N N E 4 X  4 

ib. 
iber n. ( 
ib. 

litte - 
A 

3 ;: 5 N  
I N E  2 N  
3 N E  G E  
6 N E  4 N  
3 NNW I E 
3 N  2 N  
N  2 N  
3 E  2 - 
3 s  3 S W  

4 - - 
4 NNW 3 N 
5 3 - 
I N W  I NW 
I N W  I W  

5W 7 w  
A S W  7 - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

J 3 
14 
15 

16 
'7 
I8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3 1  - 
ittel 

mg. i 

p. m. bis ab. @ 
anhaltend @ 

mg. bis p. m. a0 
p. m. bis ab. @ 

ib, und n. @ 

p. m. W, n. @ 
tagsbber mehrere @schauer. 

p. m. @O 

p, m. bis n. a2 
p. m. bis ab. @ 
ab. und n. @ 
Ober n. @ 

mg. 43 
tagsOber mehrere @schauer. 
mg. @aO 





SeehGhe der Ba 
X = 

Luftdruck il Luft-Temperatur 
I 

-- 
I 

g a  \ 2 P  \ 8 / i  8 a  , 215 1 8/>  -- 

1 Luftdruck Luft-Temperatur 1 Luftdruck ; Luft-Temperatur 
- - 

8 a  ' 2 P  ' 8 P  8 "  1 2 P  1 8 #  
-.------ 

November 1882 

- 
I I - 

8 a  ~ / i  8 9  8 a  1 2 p  \ ip -- 
October 1882 September 1882 

W 

- I - 
- - - 1 -  - 

- 

-l---- P - - --  
mm 1 m m m m  

755-3 1754-8 755-2 - 3'?0 
57-3 57-6 59-0 -11.3 
63.7 64'7 64-1 - 4-0 
60.3 54'6 49'4 - 2 - 0  
54'5 61.2 64-3 - 7 - 3  

Januar 1883 
I I I I I 

m m m m , r n m ~  o~ o l  
749'5 750'2 749'2 -12'3 -13-1 -12-3 
46.2 46'4 46'2 -12'3 -13-9 - H n 9  
50.5 50'2 50.4 -14.9 -14-9 -33.1 
44'2 43'4 44.1 -22.1 -13'9 -15.9 
48.2 49'1 50'2 -17.9 -16-9 - 1 7 . ~  
48-2 53'3 55'1 -17'9 -17'9 -19.0 
58-5 58'7 57.3 -26-8 -25.8 -22.8 
48-2 48'7 49'4 -18-9 -17-1 - r ~ - ~  
47-60 43'5 43.2 -23'0 -22'3 -26-8 
42-5 42'4 41:1 -28" -28-0 -24-2 

38-3 38'4 38'4 -27'8 -23'9 -21-9 
36-3 36'4 40'1 -17'0 -15.1 -16-0 
42.3 45'2 46.1 -12'0 -13-9 -16-1 
46'2 46'5 47'2 -19.0 -17-2 -19-1 
47'4 47'2 48.1 -25.0 -19.9 - - ! S a g  

49.2 50.4 50.2 -18'1 -18-9 -21-9 
52-0 51'5 53'2 -22'8 - 2 N  -22'8 
56-5 55'5 55'2 -22-8 -18-9 -17.1 
5 9 . ~  62'3 66-3 -19'9 -16-9 -20-3 
69.1 69'1 69.2 -18'9 -19-1 -21-9 

56.5 45'2 32'4 -23'8 -19'9 -14'1 
20'4 21-6 24'3 -12-9 -14.9 - 1 6 . ~  
30-8 33'5 36'4 -17'9 -20.9 -21-9 
37.5 40'5 43'3 -20.9 -20.0 -20.9 
48-4 48.5 46.6 -24.9 -24.0 -26-8 

46-7 48'6 51'5 -26'9 -25'8 -24.0 
52-7 52.8 53.5 -24'2 -24.8 -23.8 
53.5 52.3 53'5 -24'0 -21'0 -18.~ 
56'5 58.2 60'3 -20'9 -20'1 -23'2 
57'0 56.3 55'5 -27.0 -21-9 -19-1 
59.0 60.3 57'2 -19'1 -19.0 -19.1 

48-35 48-59 48'86 -20.67 -19'39 -19.9 

Deoember 1882 
1 I 

- 6'2 1 - 5'91 - 7'0 
-10'0 -10'4 ' -11 '4 

53.3 55'3 57'2 -10'0 - 9'4 -15.1 
52-6 50'; 49'6 -11'9 -13'1 -14'3 
54'7 58-5 60-3 -15-3 -15-9 -16.0 
65-2 65-7 63-2  -15.9 -13'3 -12.1 
56-3 56'6 58-2 - 6 - 1  - 5'0 - 6'1 
53'6 43'4 26-4 - 6 - 0  - 3'3 0.1 
26-5 26.3 29.3 -12.0 -10-1 -12.0 

37'3 41'4 43'2 -13.1 -16-1 -13.1 

47'4 49.5 51-2 -12'9 -10'4 - 8.0 
55'2 58-5 6 1 - 5  -11.0 -10.2 -14.1 
67'3 68.4 70.3 -14'9 -13.9 -13.9 
70.3 70.3 69.2 -10.0 - 6.3 - 8.9 
64'2 63'3 63-2  - 6 - 1  - 7'9 - 9.0 

59'2 58.7 6 0 - 0  - 5-0 - 2 . 3  - 3 ' 1  
61.5 62-3 61-2 - 6 - 3  - 5'9 - 7.0 
60'0 61.7 63-3 -11.9 -13.2 -12'1 

63'3 63-3  64'3 - 8'9 - 6.9 - 6.1 
67.7 67-4 67-2 - 8 - 2  - 3'2 0'1 

64'3 63-3 62-2 - 0 - 9  1'4 0 '3  
65-2 66.4 66-3 - 4.0 - 5'1 - 5'9 
64'3 63.4 64-2 - 4.9 - 5.1 - 6.1 
64.3 64'3 64-3  - 8 - 1  - 7.9 - 8.1 
64'3 64.2 64-1  - 8 - 9  - 9'1 -1- 

64-6 63-3 63-4  -15'3 -18.2 -18'9 
62.7 62-3 63-2 -18-9 -16.9 -18.9 
61-3 61-3 60-2 -17'9 -17'2 -18.9 
58.2 56-5 54.3 -17.3 -16.9 -21'1 

50.4 49'5 49.4 -20'9 -16'2 -17.9 
48.2 48.4 48.2 -12-1 - 7.3 -1o'c 

Februar 1883 
- -- - - - 

mm 1 mm ' mm 
I 

0 0 

737'9 732-3 736-4 -14'3 -14'1 
44'8 48'4 50'4 -24'8 -25'0 
54-6 57'7 58'3 -25.8 -25'8 
60-2 58-3 56-2 -28-8 -23.8 
51.8 50'7 50.2 -23.2 -20.1 



R A M A .  

Luftdruck u f i  -Temperatur 1 - 
E 
3 

E 
P- -- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9  
20 

2 1 
22 

23 
34 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

litte. - 
- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
1 5  

16 
17 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
ilitti 

L.uftdruck Lutt -Temperatur Luftdruck Luft -Temperatur 

8 a 1 z J Ã  8 9  8 "  213 8I3 
-- 

MÃ¤r 1883 
P --- -- 

PP . - P . P - 

Juli 1883 
-- 

4"; 

August 1883 - - 



R A M A .  
1882-1883. 1882 - 1883. 

= 63O 15' = 4 h  1 3 ~  W. L. Gr. o> = 58' 53' N. H = j- j w Ãœbe dem Meere, hi  = I " 5  Ã¼be dem Erdboden. 

M o n a t  

1882 September 7.~30. . . . .  
October ........... 
November . . . . . . . .  
December . . . . . . . . .  

1883 Januar. . . . . . . . . . . .  
Februar . . . . . . . . . . .  
Mirz. . . . . . . . . . . . .  
April. ............ 
Mai..  ............ 
Juni . . . . . . . . . . . . .  
Juli. . . . . . . . . . . . . .  

~ August ........... 
Jahr ................ 

L u f t d r u c k  
700 mm + L u f t - T e m p e r a t u r  

--- - - -- --- - 

1 Maxi- 
, I 

Mini- I Tagesmittel 
Mittel I Datum Datum 8s 2/> 

mum mum 
8" 813 1 8a+uÃˆ+Bf 

- 
2 'I 



TABELLEN .ÃœBE WOLKENZUG. 

- 
Datum 

- -.- -- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

l 
9 

ro 
I I 
1 2  

1 3  
1 4  
' 5  
1 6  

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
3 1 

W 
W N W  

W 
N W  

W N W  

W 
W N W  

W 
wsw 
NNE 

N W  
W N W  
ssw 
ssw 
wsw 
WNW 
ESE 
W 
W - 
W 

Curn 
Cum 
- 

Cum 
Cu111 

Nini 
Cuni 
Curn 

Kin1 

Curn 
Cum 
Nim 
Nirn 

Cum 

Cum 
Xim 
Isim 
- 

W S W  Cir-C S W  W N W  Cum N W  Cir-s 
NW .- - W N W  Cunl Cir-C 

CIr-C U. Str. N S S W  Nim S W  Cir-s 
N N W  Cir-c U. Str. N N W  Cum N N W  Cir 
NW ~ i r - C  NNW ~ W N W   CU^ NW 

NW Cir-s Decke S W  Str-C W N W  - 
N W  - - W Cum W N W  - 
W Cir W N W  W N W  Cum W N W  Cir 

' - - S W  - - Cir 
E N E  - - N N E  Nim N E  - 

- Cir-s N N E  W N W  Cum N W  Cir-s 
N W  Cir N N W  W Cum ? Cir 

X N W  - - W Cum N N W  Cir 
WSW Cir-s Decke - Cum W S W  Cir-s 
NW Cir-s Decke W Cum,Nim W N W  Cir-c 

W N W  f i r  N W  N W  Cum ? Cir 
Cir-C SW SSE Cum W S W  Cir-s 

\VNW Cir N W  W Cum WNW - 
W Cir. Cir-C N , N W  W Cum Â¥ Cir-C 
N Cir-C N W  W Cum W N W  Cir-C 

wsw - - - 

1 W N W  \VXW 
Decke W S W  

X W 

- wsw 
- W 

N W  W 
WSW W 

N 

N W N W  
N W  W 

N W 
Decke W 
N W  "W 

? I _ _  

Decke - 
- wsw 
? ssw 

W N W  W 

- sw 

- - -- 
Untere Obere - e r  Obere Untere ' Obere 

Wind 'P 1 Wind , 
I Form Zug Form 1 Zug Form Zug Form 1 Zug 0 1  1 Zug 1 Form 1 zuE 

- - ----- .. - -- - -P - - -- - -- - -- -- -P---- 

I I 
P 
I 

Cum - 
Cu m 
Str 

Cum 

Nim 
Curn 

- 
Nirn 

W N W  : 
- 
? 

N W  
NW 

W 
\ v m  
- 
- 

Decke 

I 

Cir-s 1 Decke 
Cir-s ? 
Cir-s WSW 
- - 

Cir NNW 
- - 
- - 
Cir ? 

Cir-s Decke 
- - 

- - - 
Curn WNW - 

- 
cum W - 
cum W - 
Nim Decke - 
W - Cir-s NW 

- Cir WSW 
- - - Cir-C WNW ? ? ? ? ? W - Cir-C W 
E Nim SSE - - N Cum W Cir-s.Cum NW - Nim S E  - 
\V Cum-s W N W  Cir ? N?V - - Cir-s N W  N Cum N Cir-s NNW 

N N E  Cum,Nim N E  - - N E  Cum,Nim E N E  - E N E  Curn,Nim E N E  - - 

N E  Nim N E  - - N N E  Kim N E  - - N N E  Nim Decke - - 
N E  Nini Decke - - N Kim Declie - NW ~m 1 N Cir-s Decke 
X Cum,Nim N - - N Cum N N W  Cir N N W  Cum N W  - 
W - - - W - - - - S  um SSE Cir-C W 

SSE Nim Decke - - S - - Cum-s W Xim Decke - - - 
?V Nim NNE Cir, Cir-C N , N W  . N E  Nim N N E  - - N E  Nim Decke - - 

November 

E N E  Nim 1 Decke - - E N E  
N N W  Cum N N E  Cir-C N N N W  

W Cum N W  Cir W WNW 
W ('um \V Cir N W  W S W  
W Cum N W  - - WNW 

S W  Cum WNW Cir-C N W  W 
W Cum N W  Cir N W  W 

WSW - - cir/Cir-C NWjWNW W 
WSW Cumu.Str NW(?)  Cir-C W W - Cum W Cir,Cir-C S /SW W 

W Curn W N W  Cir/Cir S W / W  wsw 
N N W  Nim 5 - N W  
WSW Curn W Cir-s Decke W 

E Nim E Cir-s Decke E 
W Cum W Cir W N W  S W  

W Str W N W  Cir NW W 
N W  Cum N W  - N W  
W Curn \\'NW Cir-s W S W  S W  
W Curn N W  Cir-s S W  W N W  
W - - 
W - - Cir ? wsw 

S W  Cum S/XW Cir SW W S W  
W Nim Decke -- - - N W  

Nim E N E  - N 
E N E  Sim S E  - N 

X E  Xim Decke - N E  
S E  Kim N E  Cir-C N E  N 

NW Xim N - - N W  
WNW Curn W N W  Cir N W  

- W 
W S W  - c i r  S S W  S W  

Nim 
Cum 
Curn 
Cum 
Cum 

Curn 
Cum 

Cum 
Curn 

Curn 
Curn 
Nirn 
Nirn 
Curn 

Curn 
Curn 
Curn 
s t r  - 
- 
- 

Nim 
S i m  
Nirn 

Nirn 
Nirn 

Cum U. Nim 
C u n ~  
Cum 

Decke - 1 N E  
N I - W N\V 

N\V Cir WSW W 
W N W  Cir-s Decke W 

N W  - - W 

W N W  Cir-C N W  W 
N W  Cir-C N W  W 
- Cir-C W W 
W - W 
N Cir/Cir-C S W / S W  W 

W N W Cir-s W W 
N W  Cir-s NW W N W  

Decke - - S W  
Decke - N E  

W Cir/Cir-cWSW/WNW W 

W N W  Cir/Cir-s WSWlNW W 
N N W  - N W  

? Cir-s W N W  W S W  
N Cir W 

- - - 

- Cir E S W  
Cir N W  

E N E  - - ? 
N E  - - N N E  

X N E  - N N E  

Decke - - N E  
Decke - - N 

N E  Cir-s E N E  N W  
N Cir N N W  W 
SE - - - 

Nim 1 Decke 
Str N 

Curn N W  
Curn W 
c u m  ? 

Cum N W  - - 
- 

Nirn Decke 
Curn N W  

Nim - Decke 

Nirn 
Curn 

Curn - 
- 
- - 
- 
- 

Nim 
Nirn 
Nirn 

- 
- 

Decke 
E N E  
Decke 

Mim N N E  
Mim Decke 
x i m  Decke 
- - 

Nim Decke 
\vind s ' B e m e r k  u n g e n. 15. Oct. zh 3omp Wind N. sb p Wind W. - 13. Nov. 1rbfi Cir-s SSW. - 14. Nov. IIhJÃ Wind SE, Wolkenzug Cum SSE. 

15. Nov. ob 4 Wind SW, Curn SW. 2" 30" 4 tiefster Barometerstand, Wind SW. 6h 30" a Wind o, SW. zh f i  Cir gestreift SSE-NNW. 



N Cum 
W - 
W Nirn 

WNW Curn 
W - 

wsw - 
NW Nirn 

E Nim 
S Nim 
W Str 

W Str 
W - 

NW Curn 
NE Nirn 

NNE Nim 

N Nim 
NE Nirn 

NNW Nim 
wsw - 

W - 
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DEUTSCHE STATION IM KINGUA-FJORD 

CUMBERLAND-GOLF. 

11* 

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN* 



E I N L E I T U N G .  

Das zur Erbauung der Station gew9hlte Terrain am Cumberland-Sunde war in Bezug auf magnetische 
Lokaleinfltisse keiner Voruntersuchung unterworfen worden, da von dem Ausfalle einer solchen die Wahl dm 
Ortes allein nicht abhÃ¤ngi gemacht werden konnte; erst wÃ¤hren der Dauer des Aufenthalts wurden in der 
Nachbarschaft der Station und wÃ¤hren einer Schlittenreise magnetische Bestimmungen mit einem Neumayer7- 
schen Deviations-Magnetometer angestellt, deren Resultate in einem besonderen Abschnitte zusammengestellt 

sind. Die ersten magnetischen Messungen wurden bald nach der Ankunft angestellt und ergaben die Resultate: 
Dekl.: 287O 47l.3. 

Horiz.-Int.: 0.0667 C. G. S. 

Inki.: 83O 52'.5. 

Die IntensitÃ¤tsbestimmun war nur eine relative: Vor der Abreise waren in Hamburg mit sÃ¤mmtliche 
vier Ablenkungsmagneten des magnetischen Theodoliten Schwingungs-Beobachtungen angestellt, die auf der 
Station wiederholt wurden. Der durch diese Uebertragung erhaltene Werth der Horizontal-lntensitiit war, wie 
sich spifter zeigte, zu hoch, was seine Begrtindung vielleicht in zufalligen abnormen Werthen oder auch in 
einer starken Zunahme des Moments der Magnete finden mag. Die letzteren waren w3hrend der Ueberfahrt 

sÃ¤mmtlic mit Nordpol nach unten transportirt worden, vielleicht ist es in solchen Fallen rathsamer, einen Theil 
der Magnete mit dem Stidpol nach unten zu richten. 

Fur. die absoluten Bestimmungen wie ftkr die Variations-Beobachtungen wurden getrennte Hguser 
errichtet, deren ~ a i e  aus dem diesem Werke beigegebenen Situationsplane der Station ersichtlich und deren 
Einrichtung in der allgemeinen Einleitung beschrieben ist. 

Die Aufstellung der Instrumente wurde derart beschleunigt, dass am 15.  September der erste Termin 
abgehalten werden konnte; an demselben Tage begannen auch die regelmÃ¤ssige sttkndlichen Beobachtungen. 

I. Absolute Bestimmungen. 
A. Beschreibung der benutzten Instrumente und angewandten Methoden. 

Die absoluten magnetischen Messungen wurden monatlich zwei Mal und zwar thunlichst im Anschluss 
an die Termintage von Herrn Dr. G i e se  angestellt. Zwei andere Beobachter lasen gleichzeitig die beiden Sgtze 

Variations-~nstrumente ab. in der Zeit von MÃ¤r bis Juni 1883 wurden ausser jenen regelmilssigen Bestim- 

mungen noch zahlreichere abgektirzte eingeschoben, die bei der Intensitsts-Bestimmung nur aus Ablenkungs- 
Beobachtungen bestanden. Dieselben wurden indess wieder aufgegeben, da sie keine scharfere Kontrole der 
Variations-~nstrumente erzielten. Aus dem Grunde sind die IntensitÃ¤ts-Bestimmunge der letzteren Art bei der 
nachfolgenden Zusammenstellung nicht bertkcksichtigt worden. 

Km. a 



~ t i ~  die In t ens i tÃ¤ t s  und Deklinations-Bestimmungen wurde ein von C. B a m b e r g  in Berlin ge- 

fefiiaer Theodolit benutzt, der nach L a  m o n t'schem Muster gearbeitet war. v o n  einer ausfuhrlichen Beschreibung 

desselben kann bei der allgemeinen Bekanntschaft mit der L a m o n  t'schen Einrichtung wohl abgesehen werden, 

einzelne bei diesem, bvie bei anderen Instrumenten sich herausstellende MSngel m6gen einer anderen 

stelle bleiben. Nur einiges tiber Gestalt und Dimensionen der Magnete sei erwÃ¤hnt Die vier 

Ablenkungsmagnete von prismatischer Form mit zugespitzten Enden besassen eine Lange von 120mm, eine 
Breite von gmm, eine Dicke von Ca. 4mm. Zur Deklinations-Bestimmung diente ein Doppelmagnet aus zwei La- 

mellen-Paaren, ztvischen denen der Spiegel sich befand. Da die Lamellen bei eingeh~ngtem Magneten sehr 

nahe am Boden und Deckel des kupfernen Kastens lagen, so war die Diimpfung eine sehr gute. Die LÃ¤ng 

dieses Magneten betrug gomm. Ausser diesem war noch ein zweiter nur  aus einem Stabe bestehender Magnet 

von 70 LÃ¤ng vorhanden, der In die Mitte eines Spiegels gekittet war, dazu ein Torsions-Stab von gleichen 

Dimensionen mit einem sehr kleinen Magneten. Die zur Ermittelung der Lamont'schen Konstanten k der 

Ablenkungsmagnete dienende kleine Nadel hatte eine Liinge von I 1.5 mm. 

Zur Bestimmung der I n k l i n a t i o n  diente neben einem Nadel-Inklinatorium gew6hnlicher Konstruction - 

mit leichter und schwerer Nadel der von E d e l m a n n  gefertigte Erdinduktor, dessen Umgestaltung auf der 

Station noch naher besprochen werden soll. 

Ueber die Art und Weise der Beobachtungen m6ge ein Auszug aus dem Berichte des Stationschefs 

Herrn Dr. Giese  folgen: 

,,Ich wende mich zur Besprechung der absoluten magnetischen Bestimmungen, welche im Allgemeinen nach 
den Vorschriften der Instruktion monatlich zwei Mal und zwar thunlichst im Anschluss an die Termintage vorge- 
nommen wurden. 

,,Viel Schwierigkeiten machte es eine befriedigende Signal-Verbindung zwischen dem absoluten Obseffatorium 
und dem Variations- Observatorium herzurichten. Anfangs wurde eine Klingelleitung benutzt. Da aber die Klingel, 
um schlddliche magnetische Einfitisse auf die Variations-Apparate zu vermeiden, ausserhalb des Observatoriums in 
ziemlicher Entfernung von ihm errichtet werden' musste, so wurde sie nach Erbauung einer Schneemauer um d a  - 
Observatorium nur noch sehr schwach gehtirt. Es musste ein anderes Signal-System eingerichtet werden. Nach 
vielen vergeblichen Versuchen gelang es uns, mit HUlfe des im Wohnhause aufgestellten Induktions-ApPamteS 
eine entsprechende Vorrichtung herzustellen, welche in der Weise wirkte, dass der Beobachter im Varjations-obser- . vatorium durch den 1ndukti0n~-Strom einen Schlag erhielt, wenn jener im absoluten Observatorium den pimaen 
Strom S C ~ ~ O S S .  Die Anregung ZU dieser Einrichtung verdanke ich einer Mittheilung von Herrn Linien-Schiffs-Lieutenant 
von W o  h 1 ge mu th. Mit HUlfe dieser Signal-Verbindung war der Beobachter im absoluten Observatorium im stande? 
jenen im Variations-Obse~atorium zu benachrichtigen, wann er ablesen solle. Fur jede Einstellung bei den absoluten 
Maungen wurden auf diese Art die zugehÃ¶rige Sr3nde der Variations-Apparate ermittelt. In der Zeit, Wo die 
Klingelleitung nicht mehr und die elektromagnetische noch nicht anwendbar war, halfen wir uns so, d a s  die Wnde 
der Variations-Apparate von Minute zu Minute abgelesen wurden, aber dies Verfahren gew%hrte bei Weitem nicht die 
Genauigkeit, die sich bei vtillig simultanen Ablesungen erreichen liess und strenge ausserdem die Beobachter im 
Variations-Observatorium mehr an. 

,,Sehr lastig war fbr die absoluten Bestimmungen der Umstand, dass sie von Stunde zu Stunde UWen der 
regelm3sigen st~ndlichen Variations-Beobachtungen unterbrochen werden mussten. 



wurde der Platz des Theodoliten auf der Platte des Pfeilers genau fixirt. Das Azimut der ersten Mire wurde 
durch astmnomische Bestimmungen direkt ermittelt. Wenn der Faden des Passage - Instrumentes benutzt wurde, 
theilte mir Herr Ambronn dessen Azimut mit, jenes der Kreuz-Mire bestimmte ich durch Messung des Winkels 
zwischen ihr und der Mire auf dem Berge. 

,,Auch die IntensitÃ¤t - Bestimmungen erfolgten der Hauptsache nach instruktionsm'~ig. Eine Abweichung 
hat nur insofern stattgefunden? ais zu Anfang und zu Ende der Beobachtungs - Periode die Einstellungen auf die 
Meridian-Lage unterblieben sind. Es geschah zu Anfang aus Versehen, weil ich dieses Desiderat der Instruktion 
tibersehen hatte. Als ich darauf aufmerksam wurde, hhrte ich die Einsteiiungen auf die Meridian-Lage geraume 
Zeit durch, iiess sie aber endlich wieder fort, weil ich mich iiberzeugte, dass sie unter unseren Verhilltnissen zur 
Verbesserung der Intensitiits-Bestimmungen nur sehr wenig beitrugen? und dass sie die Bestimmung viel weitliiufiger, 
zeitraubender und dadurch wiederum unsicherer machten. 

,,Als gmsse Magnetnadel wurde bei den IntensiPdts - Bestimmungen der Deklinations-Magnet wegen seiner guten 
Dgmpfung benutzt. Dadurch sind die Ablenkungs-Beobachtungen ausserordentlich erleichtert und entsprechend 
sicherer gemacht worden. Der gewtihnliche Zustand der Nadeln auf unserer Station war derart, d a s  an ein Einstellen 
des Theodoliten, wie man es in europGschen Breiten aushhrt, gar nicht zu denken war, weil sich das Spiegelbild 
des Fadenkreuzes stets in zwar langsamer, aber doch so starker Bewegung befand, dass man mit dem Fernrohr nicht 
Kitte folgen k6nnen. Deshalb wurde das Fernrohr der richtigen Stellung nur geniihert und nun gewartet, bis die 
Magnetnadel in ihrer Bewegung d.wch die Einsteiiungslage ging. In diesem Augenblicke wurde nach dem Variatiorn- 
Observatorium das Zeichen zur Ablesung gegeben. Die Ablenkungs-Beobachtungenl welche zur Konstanten-Bestimmung 
der Intensitats-Apparate mit HUlfe des Theodoliten gemacht wurden, zeigen? d a s  bei dieser Art der Ablesung oder 
richtiger Durchgangs-Bestimmung die Fehler in den Winkel-Bestimmungen unter nicht gar zu ungiinstigen Umstiindets 
I' nicht fiberschxitten: Ich hatte mich an diese Art des Beobachtern schliesslich so gew&ihnt, dass ich bei m-hig 
bewegten Nadeln mit den Bestimmungen schneller und besser fertig wurde* ais in den zwei oder drei Fiilen, w o  
ausnahmsweise einmal die Nadeln fast ganz ruhig waren. 

?,Bei den Schwingungs - Beobachtungen war die sehr starke Diimpfung der Schwingungen (Folge dar 
geringen Horizontal-IntensitÃ¤t recht iiistig. Zwei ÃŸeobachtungsreihe von je r W Schwingungen, wie La mo n t es vor- 
schkgt, liessen sich bei ununterbrochenem Fortgange der Schwingungen nicht ausfllhren, weil die Amplituden zuletzt 
zu klein wurden. Ich schachtelte deshalb die beiden Reihen in einander, so dass der erste Satz der zweiten Reihe 
zwischen die beiden Sitze der ersten Reihe fiel. Dass hierdurch die ganze Bestimmung schneller verlief* war auch 
mit Rticksicht auf die Vertriiglichkeit der Beobachtungen mit den stiindlichen Variptions-Ablesungen von Vortheil. 

,,Noch bleibt Einiges tiber die Beobachtungen mit dem kleinen Magneten zu sagen. Diese gestalteten sich 
bei dem gar zu geringen Moment des Magneten und seinem relativ gossen Tr3gheits-Moment recht muhsam. Der 
Magnet machte sehr langsame Schwingungen und war schwer zu beruhigen. In dem Kupfergehiluse des Theodoliten, 
das eigentlich zu seiner Aufnahme bestimmt war, kam er uberhaupt nicht zur Ruhe? weil der Raum zu gross war 
und die darin ununterbrochen zirkulirenden Luftsw6me den Magneten immer wieder in Bewegung setzten. Ich l ies  

deshalb ein ganz enges Gehiliuse &r den kleinen Magneten aus Holz drehen? in dem er sich ruhig zeigte, 

llVon den Ablenkungs - Beobachtungen mit dem Meinen Magneten wurde dann direkt zu denen mit dem aus 
vier Lamellen bestehenden Deklinatio~s - Magneten Ubergegangen, Nach dem Wortlaut der Instruktion hxtte ich die 
Grtisse k (Lamont;  Handb. 8 183) nur fir einen der Magnetstabe des Theodoliten einmal zu bestimmen gehabt, und dann 
von dieser Bestimmung direkt d ~ ~ r c h  vergleichende Messungen zu den Konstanten f i r  die drei anderen StÃ¤b iiber- 
gehen k6nnen. Offenbar hi&tte aber bei solchem Vorgehen, auch wenn bei jeder Intemitiits-Bestimmmg immer alle 
vier Ablenkungs-Magnete benutzt worden wgren? die Sicherheit unserer Messungen nur wenig gewonnen, da ein bei 
der einen Bestimmung von k vorgekommener Fehler sich in den Messungen mit allen vier Magneten immer wieder- 
gefunden haben wurde. Darum habe ich die Bestimmung von k fbr zwei der Magnete unabhxngig von einander 
und f i r  jeden doppelt d~rchgefihrt~ mich dann aber auch auf den Gebrauch dieser zwei Magnete fÃ¼ alle weiteren 
Messungen beschrankt. Die Bestimmungen mit den beiden Magneten stimmten nach den im Herbst 1882 vorge- 
nommenen Konstanten-Bestimmungen so weit mit einander uberein, dass der wahrscheinliche Fehler des Mittelwerthes 
nicht ganz 0-oor des Gesammtbetrages ausmachte. Durch BerUcksichtigung der vor Abbruch der Station angestellten 
Konstanten-Bestimmungen wird der wahrscheinliche Fehler voraussichtlich noch vermindert werden. 

l,Dadurchl dass nur zwei Magnete angewendet wurden? statt vierl wie die Instruktion vomhrieb? verliert die 
einzelne Intensirlits Bestimmung nichts an Zuverlilissigkeit, da jede von der Instruktion vorgeschriebme Einstellung 
doppelt vorgenommen wurde? und die beobachteten Schwingungen sich fÃ¼ jeden Magneten zusammen 23 bis 

Km. a* 



35 Minuten erstreckten, und somit jeder einzelnen dieser Bestimmungen dasselbe Gewicht beizulegen ist, wie unter 
anderen Umstgnden m e i  von einander unablCJngigen Bestimmungen zusammengenommen. 

,,Die Inklinations-Bestimmungen mussten im Anfang und den ganzen Winter hindurch mit dem Nadel-Inklina- 
torium ausgefihrt werden, weil unter den magnetischen Verkdtnissen unserer Station an dem Erdinduktm emt 
betrschtliche Modifikationen vorgenommen werden mussten, die seine definitive Aufstellung bis in den April ver- 
z6gerten. Es war dies sehr zu bedauern, weil die Bestimmungen mit dem kleinen, subtilen Nadel-Inklinatori~rn an 
den kalten Tagen mit fmsterstamten Fingern Susserst miihsam waren und nur langsam von Stamen gingen. Deshalb 
war es mir auch nicht m6glich, in dieser Zeit, wie die-Instruktion es wÃ¼nschte Inklination und IntensitÃ¤ an demselben 
Tage zu b&immen. Spgter, nach Aufstellung des Erdinduktors, hatte dies keine Schwierigkeiten mehr. U&rigenS 
dbrften die mit dem Nadel-Inklinatorium bestimmten Inkiinationen in der Mehrzahl der Fiille bis auf I' genau sein, 
Fiille von Abweichungen zwischen den Bestimmungen .mit beiden Nadeln, die eine Minute iiberschritten, sind nur 
dreimal vorgekommen und dabei zu bemerken, dass die Korrektionen fur den Stand der Variations-Apparate nach 
den notorisch falschen Formeln fGr die ~*kl ina t ions-~~~ara te  erfolgen mussten. *) 

,,Die Orientimng des Inklinatoriums in den Meridian erfolgte in der Weise, dass Ã¼be die in den Lagern der 
Arretirung horizontal ruhende Nadel nach einer Mire visirt wurde. Die Nadel wurde zur Eiiminirung des Kollimations- 
Fehlers umgelegt. Aus der Einstellung des Horizontal-Kreises, die abgelesen wurde, wenn die Nadel nach der Mire 
zeigte und dem bekannten magnetischen Azimut der Mire, konnte der Winkel berechnet werden, um den das 
Inklinatorium noch gedreht werden musste, damit der Vertikal-Kreis in den Meridian kam." 

Als Hauptapparat fur die Inklinations-Bestimmungen war durch die Instruktion der E r d  i n d u  kt o r 
bezeichnet. Da es sich bei der grossen Verschiedenheit der Horizontal- und Vertikal-Komponate auf Kingua-Station 
als ~unthunlich erwies, das VerhÃ¤ltnis dieser Komponenten nach dem gew6hnlichen Weber 'schen Verfahren 
zu bestimmen, auch das E d  e 1 m a n  n' sche Aichungs-Verfahren diese Schwiefigkeit nicht in befriedigender Weise 
zu heben schien, so wurde die S c h  e r i  ng'sche Methode gewÃ¤hlt bei welcher die Aufgabe dar'auf hinauskommt, 
die'  Lage der Axe des Erdinduktors zu suchen, bei welcher die AusschlÃ¤g am Galvanometer Null werden. 
Dieselbe ist die gesuchte Inklinations-Richtung. Da die bei diesem Verfahren zu messenden Winkel bei der 
gegebenen Konstruktion des Erdinduktors nur durch optische Hiilfsmittel mit der nÃ¶thige SchÃ¤rf bestimmt 

werden konnten, so musste das Instrument hierftkr geeignete ~ o i r i c h t u n ~ e n  erhalten. Bei dem Beobachtungs- 
verfahren kommt es darauf an, zunÃ¤chs eine angenÃ¤hert Inklinations-Richtung herzustellen und den Winkel 
derselben mit der Vertikalen zu messen. 

Es wurde nun an dem grossen Biigel des Erdinduktors ein horizontaler Arm befestigt, der, wenn das 
Instrument im magnetischen Meridian orientirt war, in der Richtung Ost-West lag und an  seinem vorderen, 

etwas Uber die Induktions-Spirale herausragenden Ende zwei Spiegel trug. Die Schnittlinie derselben war 
parallel jenem Arm, wahrend ihre Normalen einen Winkel A = 9-i,, bildeten, wenn io ein angenÃ¤herte 
Werth der Inklination bedeutet. Bei senkrechter Stellung der Induktor-Axe stand der eine Spiegel, den wir P 
nennen wollen, ungefiihr horizontal und seine Normale traf auf einen senkrecht unterhalb am festen Gestell 

kfindlichen dritten Spiegel r. Derselbe war derart geneigt, dass ein in der Ost-West-Linie in etwa gleicher 
H ~ h e  mit letzterem Spiegel stehender Beobachter im Fernrohr eine hinter ihm an  der Wand  befestigte hOri- 
mntale Skala erblickte, deren Bild also vom Spiegel r nach Spiegel P, von diesem zuruck wieder in den 

unteren Spiegel r und von da in das Fernrohr gelangte. W a r  so ein bestimmter Skalentheil a,, im Fernrohr 

SO wurde die Axe des Erdinduktors durch Unterlegen eines um ein Charnier drehbaren Klotzes 

unter den Anschlag des Bugels auf dem Gestell in die angenahene Inklinat i~n~richtung io gebracht. Jetzt 



musste, wenn der Winkel A zwischen den Normalen der Spiegel p und q gleich 90" - 6 war, der zweite Spiegel q 
genau an Stelle des ersten stehen, folglich auch derselbe Skalentheil % im Fernrohr abgelesen werden. 

Ftir die weitere Bestimmung kommt es darauf an, den Winkel A der beiden Spiegel p und q genau 

zu messen. Dies geschah vor und nach jeder Beobachtung mit Htilfe des Theodoliten, indem der Spiegel- 

halter mit den Spiegeln von dem Induktor ab- und an einen Klotz angeschraubt und in geeigneter Hohe so 

vor dem Theodoliten aufgestellt wurde, dass der Schnittpunkt beider Spiegel-Normalen in der Drehungsaxe des 

Theodoliten lag. Man brauchte daher nur das Fernrohr in die Richtung jeder Spiegel-Normale zu bringen, 

indem man das im Fernrohr gesehene, reflektirte Bild der Fiiden mit dem direkt gesehenen zur Deckung 

brachte, und konnte den Winkel A als Differenz der beiden Einstellungen ermitteln. 

Die Inklinations-Beobachtung geschah nun in folgender Weise: War  nach erfolgter Vertikal-Stellune 

die angenÃ¤hert Inklination im die stets kleiner als i gewiihlt war, eingestellt und der Skalentheil a,, abgelesen, 

so wurde durch Unterlegen eines Bliittchens unter den Anschlag die Axenrichtung der Inklinations-Richtung 

mehr genÃ¤hert es erschien dabei der Skalentheil a1 im Fernrohr, jetzt wurde der Induktor umgelegt, der Aus- 

schlag am Galvanometer abgelesen, sodann eine zweite Lage a" eingestellt und ein zweiter Induktions-Stoss 

gegeben. ~ r f o l e t  bei gleichgerichteter Drehung des Induktors der Ausschlag im entgegengesetzten Sinne als 

bei der Lage al, so muss die wahre Inklination zwischen beiden liegen und es kann, da die Winkel s!4mmtlich 

sehr klein sind, der Skalentheil, bei welchem dieselbe eintrifft, durch einfache Interpolation nach der Grosse 

der AusschlÃ¤g am Galvanometer gefunden werden. Das Galvanometer, ein elektrostatisches Spiegel-Galvano- 
meter von S i e m e n s  & Ha1 s k e, war so empfindlich, dass ein einziger Induktions-Stoss zur genauen Bestimmung 

gentigte. Nach Wiederholung der Beobachtung in der Lage a" ging man zur Lage a' zuruck, darauf wurde 

die Vertikal-Stellung mittelst Libelle kontrolirt und eine gleiche Beobachtungsreihe wiederholt, zum Schluss 

wurde dann der Spiegel-Winkel A nochmals gemessen. Im Folgenden ist das Beobachtungs-Schema nebst 

einigen Bemerkungen Å¸be die Ausftihrung von Herrn Dr. Giese gegeben: 

,,Vor und nach jeder Bestimmung Messen des Spiegel-Winkels mit dem Theodoliten. 

Axe vertikal : 
Axe geneigt : 
Axe stÃ¤rke geneigt : 
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Axe geneigt: 
Axe vertikal: 

Nivelliren, Spiegelablesung. 
Spiegelablesung, Ausschlag. 
Spiegelablesung, Ausschlag. 
Ausschlag, Spiegelablesung. 
Ausschlag, Spiegelablesung. 
Spiegelablesung, Nivelliren. 

,,Vier solcher Reihen bildeten eine vollstsndige Inklinations-Bestimmung, die in einer Stunde vollendet werden 
konnte, zwei eine abgekurzte, wie sie eine Zeit lang zwischen die vorgeschriebenen eingeschoben wurde. 

, E S  darf nicht unerwghnt bleiben, dass in der Einrichtung des Erdinduktors vom Verfertiger ein schweres Ver- 
sehen in galvanischer Beziehung begangen worden war. Die den Induktions-StrGmen angewiesene Bahn fÅ¸hrt 
nÃ¤mlic von der Induktor-Axe zu ihrem Lager, d. h. durch die zwischen beiden befindliche Olschicht hindurch. 
Da ich voraussah, dass der variable Zustand der Olschicht auf den Gesammtwiderstand des Stromkreises von 
bedeutendem Einflusse sein ktjnne, und dadurch Fehler verursachen wÃ¼rde SO verband ich, um einen von der 
Olschicht unabhdngigen Stromveg zu erhalten, die Achse direkt mit dem BÅ ģe durch eine ÃŸlechspirale Woran ich 
aber nicht gedacht hatte, war, dass das zwischen den beiden Metall-Tlieilen (Achse und Lager) haftende 01 elektro- 
motorisch wirksam sein kGnne, und zwar in einer Weise, die sich beim Umlegen der Spirale -andere, so dass, abge- 
sehen von allen inducirten Str(jmen, schon allein durch Einwirkung der Olschicht die Galvanometer- Nadel beim 
Drehen der Spirale St(jsse bekommen haben wurde. Dass dem aber so sei, musste ich aus gewissen Unregelmiissig- 
keilen der AuschTdge schliessen, die ich anfangs garnicht erkldren konnte. Sie verschwanden, nachdem die 

m b a h n  giinzlich von der Axe isoli* worden war. Wdren die Beobachtungen nach der W eber'schen ~ e t h o d e  
angestellt worden, so waren diese elektromotorischen EinflÃ¼ss wahrscheinlich ganz Ã¼bersehe worden, und hatten 
Fehler veranlasst, die auch durch Anwendung von Edel  a n n's Aichungs-Verfahren nicht beseitigt worden wsren. 
Auch wurde ihre Grtjsse wohl von Fall zu Fall variirt haben. 



,,zwei Mal, bei Beginn bei Schluss der Beobachtungen wurden vergleichende Inklinations - Bestimmuneen 
mit dem Nadel-Inklinatorium und dem Erdinduktor angestellt. Das erste Mal ergab der Erdinduktor die Inklination 
um il.o< ia PSS, wahrscheinlich in Folge der damals noch nicht ganz beseitigten Einflusse der Ã–lschicht das zweite 
Mal um oI .3~  zu klein." 

-- 
--P--- 

B. Zusammenstellung der fBr die Berechnung nothwendigen Konstanten und 

Reduktions-Formeln. 

Deklination. 

Das Azimut der Mire (M) ist durch astronomische Beobachtungen bestimmt zu: N 1920 26l.54 E. 
Der Winkel zwischen Mire M und der Kreuz-'Mire wurde mit dem Theodoliten bestimmt zu go04g1.1 I ,  

Somit wird das Azimut der Kreuz-Mire (X )  N 286' 15'.65 E. 

Die in der Zusammenstellung Seite 101 gegebenen Meridianlesungen sind die Mittel aus je zwei 

Beobachtungsreihen, in deren Mitte die Beobachtung mit dem Torsions-Magneten lag, jede Reihe bestand aus 
vier Einstellungen des Magneten, zwischen welchen derselbe zwei Mal umgelegt wurde, wie es das Schema 
der Instruktion vorschrieb. Der Kollimations-Fehler ist somit eliminirt. 

Neben den Kreislesungen fÅ  ̧ Mire, sowie den Einstellungen des Deklinations-Magneten (DM) und des 

Torsions-Stabs (TM) sind die durch Drehen des Torsions-Kopfes um 360Â resp. 720' (welche im Sinne des Uhr- 
zeigers mit +, im entgegengesetzten mit - bezeichnet sind) gegnderten Einstellungen gegeben. Die gleich- 

zeitigen Ablesungen der Variations-Instrumente sind in besondere Spalten eingetragen. (Kreislesung und 
Variationslesung wachsen in gleichem Sinne). Daneben ist die Torsions-Korrektion, wie sie an die Kreislesung 
DM anzubringen ist, zu finden. Sie ist folgendermassen berechnet. Die Kreislesungen DM und TM, die den 
Umdrehungen um 360' resp. n o O  entsprechen, sind auf einen Normal-Stand reducirt, sodann ist die Differenz 
DM - TM = a und die beiden Torsions-Verhiiltnisse ;' und y1 des Deklinations- resp. Torsions-Stabes abgeleitet 

nach der Formel ;' =Ã‘<f- 360 -./P' wenn <jp die durch eine Drehung um 3600 bewirkte von ~ ~ k l i ~ ~ ~ i ~ n s - v a r i a t i o n  

befreite Standgnderung des Deklinations- resp. Torsions-Stabes bedeuten. Die Torsions-Korrektion ergiebt sich 

dann @ = a. ̂7. Da das Verhdtniss -$ bei einigen Beobachtungen nicht bestimmt ist, so musste es der vor- 
Y 

hergehenden Bestimmung entnommen werden, es ist daher, so oft es beobachtet wurde, in der Rubrik 
Bemerkungen angeftihrt. 

Aus der fÅ  ̧Torsion corrigirten Kreislesung und der mit HÅ¸lf der Miren-Einstellung und des bekannten 
Azimuts ermittelten Kreislesung des Nordpunktes der Theilung (Np) ergiebt sich dann sofort die von N uber 
E gezahlte Deklination, welche dem jedesmal angegebenen Stande der Variations-Instrumente entspricht. Die 
Reduktion auf die Normal-St~nde findet sich in Abschnitt 4 der Variations-Beobachtungen. 

Horizontal-Intensit Ã¤t 

Die Beobachtungen, welche zur Bestimmung der Konstanten der Ablenkungs-Magnete des ~ h e o d ~ ~ ~ ~ ~ ~  
erforderlich waren, sind mit geringer Ausnahme auf der Station von Herrn Dr. Gi ese angestellt w~rden,  einige 
i c h  nachtrgglich als nothwendig herausstellende Bestimmungen wurden nach der Ruckkehr der E X P ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
theils in Hamburg, theils in Wilhelmshaven von Herrn Dr. Giese oder dem Bearbeiter Herrn Dr. ~ s c h e n h ~ g ~ *  
ausgef~hrt. 



1. TrÃ¤gheitsmomente 
Die Bestimmung der Triigheitsmomente der beiden A b l e n k u n p q n e t e  geschah nach Lamont ' s  Vor- 

schrift durch Beobachtung von Schwingungsdauern einestheils bei unbelastetem Magnet, anderntheils unter 
Auflegen eines Ringes. Die Torsion der in beiden Fiillen verschiedenen Aufh~ngefiiden wurde meist am 
Schluss der Beobachtungsreihen und ftir jeden Faden ermittelt. Das Trggheitsmoment des Ringes ist vor der 
Abreise und nach Rtickkehr der Expedition vom Kaiserlichen Normal-Aichungsamte zu Berlin bestimmt, im 
letzteren Falle mit besonderer Sorgfalt nach zwei verschiedenen Methoden. 

Die beiden Werthe sind in cm gr Einheiten: 

Rn = 2252 * 61 

2253.65. 

Wird der zweiten Beobachtung das doppelte Gewicht gegeben, so ist der definitive Werth: 

R,, = 2253 ' 30 

somit ist ftir oO 
log Ro = 3 ' 35282. 

Ftir die Reduktionen der Schwingungsdauern auf Normal-Temperatur und Normal-Intensitgt sind die in 
Lamont ' s  Handbuch, Abschnitt IX gegebenen Formeln benutzt. Werden denselben die spÃ¤te angegebenen 
Werthe fÅ  ̧ Temperatur-Koefficienten, Intensitiit etc. zu Grunde gelegt, so erhalten sie die Form: 

logKo= 20gKt-t 0Â°000010 (t-4) 
3.403 (H - H,,) fÅ  ̧ Kingua-Fjord 

/ozTo = hg T - 0 ~ ~ 4 6 6 ( t - t ~ ) + {  0-122  (A H - A Ho) fÃ¼ Wilhelmshaven. 

Die Schwingungsdauern ohne Belastung sind auf die Temperatur reducirt, welche bei der Beobachtung 
mit Belastung notirt ist, zum Schluss musste das erhaltene Triigheitsmoment auf oO reducirt werden. 

Jeder in der Rechnung verwendete Werth einer Schwingungsdauer ist das Mittel aus zwei Reihen, 
welche nach der in Dr. Giese's Bericht Å¸be Intensitgts-Bestimmungen oben angegebenen Weise mit freiem 

Auge beobachtet worden sind. Bei den nachtrÃ¤gliche Beobachtungen zu Wilhelmshaven lagen die einzelnen 
Beobachtungsreihen um je 100 Schwingungen bei unbelastetem Magnet, um 50 Schwingungen bei belastetem 
Magnet auseinander. Die Schwingungsbogen wurden auf der Station unmittelbar nach der letzten Schwingung 

jeder Reihe abgelesen, somit musste der Reduktionsbogen erst mit HÅ ļf des logarithmischen Dekrements 
berechnet werden. In der Zusammenstellung sind die Einzelwerthe jeder Reihe mit dem zugehtirigen Reduk- 
tionsbogen und der beobachteten Temperatur gegeben. Ausserdem ist das Torsions-Verhaltniss und der jedes- 
malige mittlere Stand der Variations-Instrumente, der aus Ablesungen von Minute zu Minute wahrend der 
Schwingungsdauer - Beobachtung abgeleitet ist, angegeben. Zu Kingua - Fjord wurde zu den Variations- 

Beobachtungen das Kontrol-System, welches in Abschnitt I1 beschrieben ist, benutzt, zu Wilhelmshaven das 
selb~tre~istrirend aufgestellte Bifilar. Die Schwingungsdauern mit Belastung sind mit Ti bezeichnet worden, 
wahrend denen ohne Belastung der Index fehlt, die analoge Bezeichnung ist bei den Torsions-Verhgltnissen 

durchgef~hrt. Die Berechnung der Tr~gheitsmomente erfolgt nach der Formel: 
& R 

Ferner ist bezeichnet worden: Der Reduktionsbogen mit h, die nach Lamont's Vorschrift aus dem- 

6e1ben abgeleitete Korrektion mit 6, die Temperatur mit t, endlich sind angegeben die Deklinations- und die 
lntensittslesung, sowie die nach Formel 11 pag. 227 abgeleitete Intensitiit H. Bei den Beobachtungen 
Wilhelmshaven ist aus der Lesung am Bifilar die Variation A H  durch Multiplication mit dem Skalenwerth 
0.00005 berechnet. 



log (1 + y,) = 0'01212 

1882. November 8. 
Magnet No. 11. 

Ohne Belastung: 
log rfl= 0.88067 0.88030 

h =  6Â¡3 4954 
G = -  0'00033 -0'00018 

log T = 0-88023 (Mittel) 
t=-19?7C Dekl. 389'2 
y = 0.01246 h t .  447'6 

log 0'88XI7 H= 0'06325 

Mit Belastung: 
&(Jl]= r31041 1 30998 

h, = 15Â¡9 14?90 
U, = - 0-00208 0'00184 

log Tl = I -3081 8 (Mititt) 
tl = -17?8 C Dckl. 386- j 

Y$  = 0-03396 litt. 439.5 
log T, = I '30859 H = 0006312 

fÅ¸rt=t  und H= 0-06300 /rir t, = -17?8 C und H = 0-06300 

1882. Nomnher 8. 1 
Magnet No. IV. 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
^[Tl= 0.84759 0-84735 ^ [Ti1 = 1 -27744 1.27713 

h = 6Â¡0 4f63 h t =  14Â¡1 13.43 
U =: - 0'00031 -4'00018 U, = - 0.00166 - 0'00149 

log T = 0.84732 (Mittel) log Tl= 1.27571 (Mittel) 
t = -19-1 C DekL 380-4 tt = -17f7 C Dekl. 389-7 

0'OIqO ht. 450'7 Y1 = 0'02924 441 "4  

log T = 0.84794 H =  0-06319 log T, = 1.27629 H =o-06317 

fÃ¼r = ti und H =: 0-06300 fir tl = -17?7 C und H =os06300 

Berechnung : 
log T2 = I -69588 fog Ti2 = 2-  55258 

log ( i  4- Y) = 0.00462 log (I +Y,) = 0.01252 



1882. Sovern6er 10. 

Magnet No. 11. 
Ohne Belastung: M i t  Belastung : 

log [T] = 0-88313 0.88272 f o g F l ] =  I - 3 1 1 3 ~  1-31109 
h = 9Â¡7 7.73 h i =  f4Â¡5 13.72 
U = 4 0 0 0 7 9  -0'00050 f f i  = - 0 . 0 0 1 ~  - 0-00156 

loc T = 0-88228 (Mittel) log T, -; 1.30956 ("Mz/ /e l )  
t=-1Â¡5 Dekl.403-o ti = o?o C Dekl. 390'5 
y = O'OIO74 Tni. 421.7 YJ z= 0'03194 l̂. 435'0 

log T = 0.88259 H = 0.06307 log TI = 1'30990 H = 0'06310 

fÅ¸rtz- t  und . H = 0'06300 /ur tl Ã 0Â¡ C und H = 0'06300 

Berechnung: 
f ~ g T 2 ~  1-76518 log T;! = 2-61980 

log R -: 3'35282 f Å ¸  t Ã +OÂ¡ C 
log K = 2.55308 fzir t = +OÂ¡ C 

z@g KÃ = 2 - s a m  

1883. Se/)ternÃ¶i? 6. 
Maqnet No. 11. 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
log [T] = 0.88547 0'88511 / I ~ [ T ~ ~ Ã  1.31646 1'31636 

h = 12Â¡i 10?24 ht= 15-73 15-06 
= -0.oo121 --0'00087 =- 0'00204 -o"oo188 

log T = 0.88425 (Mittel)Iug T, = 1 ' 3 1445 (Mittel) 
t = +4?9 C M. 424'4 t l = ' + 4 ? 9 C  Dchl.421-2 
y = 0.00378 h t .433 '0  yl = 0'01320 Atf. 434.2 

hg T = 0.88554 H = 0'06344 log T, = 1-31 586 H = 0.06342 

f i  t = o0 und H -Ã 0~06300 @Y tl = + 4?9 und H = 0.06300 

hg U -= 3'35290 fiir t = +4?9 C 
log K =: 2.5 j238 /??Y t = +4?9 C 

log K,, == '̂.Ãˆ33 

18S2. November 10. 
Magnet No. IV. 

Ohne Belastung : Mit Belastung: 
&[T]--z 0.85045 0-85016 log [T,] = 1.27858 I '27828 

h -- 8Â¡0 6â€̃  h, = 1.3Â¡6 1 2 3 9  
O - E  - O ' O O O ~ ; ~  - 0'00033 ql = - 0'00154 - 0-00138 

log T == 0.84987 ( M i i t c l ) f u g  Tl = 1-27697 ( M i i i e i )  
t=-lÂ¡2 DM.403'1 t,----oÂ¡l Deki.373'0 
z 0-00925 h t .  415'0 yl 0'02749 Tnt.452'2 

log T = 0.84989 H = 0 .062~9  log Ti == 1.27738 H = 0.06312 

fur t Ã‘ ti und H=0'06300 fur t ,=-oÂ¡l  und H ~ : 0 ' 0 6 3 0 0  

Berechnung: 
log "P = r "69978 log T12 = 2-55476 

log (i  + yl) = 0.01178 

M 

'Â£ 
(M 

1883. September 6. 
Magnet No. 11. 1 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
/^[T] -: 0.88544 0'88498 hg [Tl] = I '3 167 1 1.31661 

h = n ? 8 1  9?86 h , =  16?04 15.34 
a =  - 0'00115 -0'00080 CI = - 0'00212 - 0'00194 

log T = 0.88424 (Mittel) log TI = I '31463 (Mittel} 
t =  + 7?0(; DCkf. 421'3 ti = + 7?3 Dekl. 430.0 

?J = 0.00378 Int. 437.5 ;', = 0-01320 litt. 424'2 

log T = 0.88545 H = 0.06346 lag Tl = 1.31597 H = 0.06340 

f Å ¸  t = 00 und H = 0.06300 fÅ¸ t, := + 7?3 C wÃ§ H = 0.06300 



1883. S q t e m 6 e r  6. 
W e t  No. IL 

Mit Belastung: 
Vergl. die Ã¼brige Beobachtungen 1.8 [Tl] = I -31637 I -31621 

i (in Sep thr. 6. h, = 15?36 14.97 
ffl = - 0-00195 - 0-00161 

b g  Tl = 1'3 I451 (Mitte0 
t ,  = + 4?6 C D&. 423.4 
y, = 0.01320 Znf. 433'7 

f o g T l =  1'31599~H=-(-0-06344 
fÅ  ̧ t ,  = + 4?6 C W. AH = +oV06300 

Berechnung: 
log T2 = 1 ' 77 I44 fir t  == tl Mittel der beiden Be- /ogT12 = 2.63198 

log ( I  + Y )  = 0.00164 ( s f i m n t ~ f i ~ ~ ~ ~ t  6. SW.) log ( I  + y,) = 0-00570 

Tl2 ('.+ Y*) = o. 8G4& 
log P (I +T)- 

1883. Octobw 29. (WUheImshaven). 
Magnet No. 11. 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
hg\T\ = 0.66551 0.66489 log [T,) = I '09723 I "09701 

h =  11?29 7.15 h, = 12063 11963 
,J = - 0'00107 -0-00043 U1 = - 0'00131 - 0'00111 

log T = 0.66445 (Mittel) Zog Ti = 1-09591 (MÃˆ'fftl 
t  = +IO?I R tl = +IOÂ¡I 

y =  0'00258 Y1 = 0-00594 

log T = 0-6644o~H=-)-o~oo311 log T l =  1'09591 ~ H = + o ~ o o 3 1 5  

f u r t = t i  und AH=-(--o 'oo~I~ f ~ r t ~ = + 1 0 ? 1 R u n d ~ H = + o ~ 0 0 3 1 5  

Berechnung: 
log Tl = I -32880 logT12= 2.19182 

log (I + Y) = 0*00056 log (1 +Y,) = 0-00257 
T i 2 ( 1 + ~ i )  =0.86503 

log T2 (1 +y) 

1883. October 28. (Wil/tetnmhavenj. 
Magnet No. n. 

Ohne Belastung: Mit Be1astun:g: 
logrv}= 0.66571 0.66507 log [Ti] = I -09766 I '09761 

h =  I I ? ~  8?s h, = 14?90 14-04 
U = - 0'0010s 4 0 0 0 6 0  U, = - 0.00182 - 0'00163 

l o g T =  0.66456 ( i Ã ˆ f i f ~ l  l o g T 1 =  1.09591 (Mittel) 
t = +i3?4 R - ti  = +13?4 R - 
y  = 0'00138 y s =  0-00926 - 

log T 0-66456 AH=+ 0'00324 log Tl = 1 "09591 A H  = -(-o'00324 
Pr t = t ,  und AH=+ 0-00324 fÅ¸r = +13?4 R Ã§ AH = 4-0-00324 

Berechnung: 
log T* = I -32913 logTl' = 2-19182 

log (1 + Y) = 0-00059 

log R = 8-3 5299 fÃ§ t  = 13?4 R 
log K = 7-55183 /ur t = 13?4 R 

toy K,, = 7.55171 

1883. October 29. ( Wilhelnwhaven). 
Magnet No. IV. 

I 
Ohne Belastung: Mit Belastung: 

lÅ̧ ( 1  J = 0.63371 0-63345 Zq[Ti]= 1-06503 I .06486 
h = 12?16 9. 57 hl = 14Â¡3 I3.17 
6 = - O"OOT22 -0'00076 6, =: - 0'00169 - 0'00144 

hg T = 0.63259 (Mittel) log T l  = 1.06338 (Miffet) 
t = +1oÂ¡ - t l  = + 9Â¡ R - 
Y = 0'00113 - yt = =: 0'00540 - 

log T = 0-63240 H = -1-o'oo* log T ,  = 1.06315 A H  = +0'00281 

f Å ¸ r t = t  und H = + O ' O O ~ O O  f Å ¸ r t i = + 9 ? 7 u n d ~ H = + ' 0 0 3 0  

Berechnung: 
Zog T* = I " 26480 Zog Tia = 2 "  12630 

zog ( I  + y) = 0-000049 log (1 + Y.) = 0-00234 

log (I + YI) = 0.86335 
T' (Gy) 



1883. October 29. (Wuhelmshaven). 

Magnet No. IV. 
Ohne Belastung: M i t  Belastung: 

log[T]= 0.63360 0.63299 log [Ti] = r 06480 I -06466 
h =  11Â¡4 8?77 hl = 13Â¡9 12?98 
<r = - o"00108 -0 '00063 ul = - o'oo160 - o"o0140 

log T = 0-63244 (Mittel) log Tl = 1.06323 (Mifteg 
t = +10Â¡ t ,  = +1o?o 4 

y =  0-00113 - yl = 0~00521 - 
log T = 0-63228 H = + 0.00287 2% T, = I -06319 AH = +0'00297 
fÅ̧  t = ti Ã§n H = + 0'00300 fÅ¸ ti = -(- IO?O und AH .= +o-00300 

Berechnung: 
lugT12= 2-12638 

1884. September 4. ( WWtelmdtaven}. 
Magnet No. IV. 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
= 0.63456 0.63408 0.63362 log [T^ = 1.05824 I '05787 

h = 13?o 10?42 7?76 hi = t7?13 I 5?68 
o = - O"00140 -0'00090 -0'00063 U) = - 0'00242 - 0'00204 

l o g T z  0.63314 (Mittel) log Tl = 1.05582 (Mitte0 
t = +16Â¡ l< - t, = +17?0 
y = 0'00011 - Y1 = 0' 042 5 

log T = 0.63392 A H = 0'00064 log Ti = 1'05672~H=+0-00074 
/i<rt=ti und AH=O'oOooO fÅ¸rt ,=+17~0und~H=O'Ã¼ooo 

( WilheZmshaÃ êrb) 1883. October 29. 
Magnet No. IV. 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
l og [T]=  0.63326 0.63291 log [Tl] = I "06482 I '06454 

h = 11?87 9.14 h, = 13?78 I 2?92 
U= - 0'0011s ~crow69 ff) = - 0'- - 0'00137 

log T = 0'63216 (Mittel) log T, = i"06321 (Mittel) 
t =: +1oÂ¡ C t, = +ro?1 C 
Y=:  0-00113 = 0.00521 

log T = 0.63229 A H=*-09311 log T; = 1.06323 A H =+0-00302 
/%Y t = t, und AH=+o'00300 jir tf. = +IO?I und AH=+0-00300 

Berechnung: 
log 'P = 1 -26458 log Tl2 = 2- 12646 

log (1 + Y )  = 0'00049 -0'00226 log (1 + y1) - 

log[T]= 0.63438 0.63398 [OS- [Ti] = V05799 
h = 12?41 9% h, = 16Â¡3 
U = - 0-00x28 -0-00078 U, = - 0-00222 

log T = 0.63315 (Mittel) log Tl = i -05580 
t = -16.8 R ti = -17?0 R 
Y = O~OOOII Y,  = 0~0425 

log T = 0-63402 AH =+o-00072 log T, = 1-05671 , 

(Wuhelmftfuivm}. 1884. September 4. 

Magnet No. IV. 
l 

Ohne Belastung : M i t  Belastung: 
I -05776 
15?28 

- O"00149 
(Mittel) 



- 
Magnet No. IV. 

Berechnung: 
log Ti- = 1'26782 log Ti+ 2*11214 

1884. September 5. (WilheZms/iaven). 
Magnet No. IV. 

Mit Belastung: 
Vergl. die zweite Beobachtung log [Ti] = I , 0914  1.05562 I '05757 

von Septbr. 5. h, = 16?81 16?44 15?52 
ffi =- 0'00248 0'00219 0'00199 

Berechnung: 
log T9  = I 26776 fogT,~=2-11202 

log (1 + Y )  O'ooOO4 log (I  + y Ã ˆ  = 0'01893 + 71) - 0.86315 log -- - 
T' (I + Y )  

Magnet No. W. 

Berechnung: 
log Tz = I -26776 logT12= 2.11214 

log (1 + Y )  = O'oOOO4 log (I +Y,) = 0.01893 

1884. September 6. ( WWtehnshaven) 
Magnet No. IV. 

I 

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
log[T] = 0.63539 0.63451 0-63404 log [Tl] = I -05810 I -05771 I -05752 

h = I j?32 11948 8?97 h, = 177~1  152% 1 ~ ? 4 5  
f f =  - O"00194 -0'00109 -0'00066 ul=- 0'00241 0'00209 0'00^97 

log T = 0.63342 {Mitttl) log Tl = I "05562 (Mittel) 
t = +l4?8 R tl =+14?7R 
y = 0'ooO11 Y1 = 0-04454 

log T = 0.63381 A H = +0.00032 Zog Tl = 1-05601 A H = 0.00031 
f Ã ¼ r t = t  und A H =  o - c ~ ~ Ã ¼  f u r t i = + ~ 4 ? 7 R Ã § n d ~ H = ~ ~ o o o o  

Berechnung: 
log T* = I 26762 &Tl*= 2-11202 

log ( I  Y) = 0'00004 log (1+y1) = 0.01893 



Datum : 
1882. September 20. 

November 8. 
10. 1 8 8 ~ .  sep$mber 6. 

n n 6. 
6. 

>ctober 28. 
n n 29. 

Zusammenstellung der Triigheitsmomente. 
Magnet No. 11. Beob. Datum: Magnet IV. 
KO = 356-07 G. 1 1882. September 20. KO = 358-68 

356.98 G. November 8. 356'28 
357'34 G. 10. 358-21 

G. 
356.74 G. 

1883. octoler 29. 357'39 
356-72 

G. 
n n 29. 357.67 

356-47 
356.22 G. 29. 357'44 1 8 8 ~ .  ~e~ te rnbe r  4. 

G. 357'57 
356-07 n W 4. 357'57 

KÃ = 356.58 n n 5. 357'76 
n -  n 5. 357.77 loff = 2-55216 n n 5. 357-88 
M 7s 5. 357-57 

KB = 357'67 
loy IL, = 2-ii6848 

2. Ablenkungskonstante k. 

Diese Konstante wurde nach Lamont's Methode durch Ablenkungen aus zwei Entfernungen bestimmt, 

bei welchen einmal die Schiene senkrecht, ein zweites Mal parallel der abgelenkten kleinen Nadel war. Die 

beiden Entfernungen waren E=45,5 cm und e = 3 4 5  cm, fiir letztere ist die Gr6sse k berechnet worden. 
Werden die Lamont'schen Bezeichnungen (cf. Hdbch. pag. 237) beibehalten, so ergiebt sich k nach 

der Formel: 
l ogk  = logQ+Zogsinif - lo f ; [3s in \ f i+8s in  P ' - r f ( 3 s i n  +8.r<ny1)]  

worin 
p ,,P 

~ = ( 7 + 3 ~ ~ ) ( l - t ~ ) ? ~  
zu setzen ist. 

FÃ¼ I =  1 . 1 5  cm, e = 34-5 cm und q = ---- 34'5 erhÃ¤l man: 
E -45-5 

Die Ablenkungsbeobachtungen wurden f i r  jeden Magnet wiederholt, die ersten, welche gleich nach 
dem Aufbau der Station angestellt wurden, erwiesen sich jedoch' als unbrauchbar, da die Beobachtung mit der 
kleinen Nadel anfangs an Sicherheit zu wÃ¼nsche Ã¼bri liess, ferner mussten zwei spgtere Beobachtungen mit 

Magnet I1 ausgeschlossen werden, weil wÃ¤hren einer derselben der Magnet hinfiel, die andere dagegen aus 

nicht ZU ersehenden GrÃ¼nde einen so stark von den Å¸brige abweichenden Werth lieferte, dass die Mit- 

benutzung derselben eine erhebliche lMl%xenz zwischen den IntensitÃ¤ts-Bestimmunge mit den beiden Magneten 
eingefÃ¼hr haben wÃ¼rde Die Beobachtungen wurden sÃ¤mmtlic von Herrn Dr. G i e s e  angestellt. Die Ab- 

lenkungswinkel sind auf eine Normal-Temperatur und Normal-IntensitÃ¤ reducirt worden. Es erschien hinreichend, 

nicht die einzelnen Kreislesungen sondern die log sin der bezeichneten Winkel zu korrigiren. Die Korrektion 
wegen Ungleichheit der Ablenkungen ist mit Q, die aus der ÃŸer~cksichtigu~~ gleichzeitiger Deklinations- 

~ n d e r u n ~ e n  entspringende dagegen mit bezeichnet worden. Die Reduktionen auf Normal-Temperatur und 

Normal-IntensitÃ¤ geschahen nach der Formel: (cfr. Lamont Hdbuch Vag. 163) 

log sin 70  Zog sin i f  + 0~obo106 ( t  - to) + 6-81 (H Ho). 

Die jedesmaligen We*he von H wurden am Kontrol-System beobachtet und nach Formel IV pag. 257 

in absolutes Maass verwandelt. Die Kreistheilung des Theodoliten lief im Sinne der Bewegung des Uhrzeigen. 
das Fernrohr befand sich im Suden des Magneten. Bei wachsender Ost-Deklination nimmt die. Lesung am 

wie am Varianons-lnstrumente Wachsender Lesung am IntensitÃ¤ts-Instrument entspricht eine 

Zunahme der Horizontal-Intensiffit. Die Kreislesungen sind fiir die gr6ssere Entfernung mit grossen Buchstaben. 
fÅ¸ die kleinere mit kleinen bezeichnet worden, und zwar beziehen sich dieselben auf die Lagen 

des Magneten wie folgt: 
Schiene Ost-West. Schiene Nord-Sud. 

vl ; V, : Magnet W ; Nordende 0 ul ; U,  : Magnet S N o r d t d  W 
V* ; V, : 0 0 - u * ; U * :  N W 
V , ; V . :  0 W U3 ; U8 : N 0 

W , W. U, ; U4 : s 0. vÃ ; VÃ : 



Schiene Ost -West. 

Magnet No. IV. 

Schiene Nord - SÃ¼d 

Entfernung: e = 34 - 5 cm. 

e m p .  Krei-ileiiing Dekl. Int. Temp. 
-20?8 C U, = 25s0 52j.2 463-4 418'4 -32?0c 
-2 1 "0 u 2 = 2 5 j  44.1 404'3 4'5'9 22'2 

-21 - 2  ' ~1,=208 0.9 401'4 418.6 22-4 

Entfernung: E =45-5 cm. 

1882. DeeemSer 4. 
Magnet No. IV. 

Schiene Ost-West. Schiene Nord-SÅ¸d 

Entfernung: e = 34.5 ctn, 

y =  59- 47.3 
log sin T,, = 9'93660 + o'ooory + 0~00020 =: 9,93697 

f i r m .  f i r n t .  -20y0 C 

Kreiiie.ung Dekl. Int. Ternp. 
LI, = 255' 32l.7 378'4 440'4 -18?4c 
us = 255 23-8 383-5 440.2 18-2 
U & =  207 52.2 387.0 431a6 18.4 
U, = 207 40'4 387.0 432'8 18.3 

= 23' sl1.o 384-0 436.3 - l8?3c 
p = -- 0.0 H = 0'06305 

Entfernung: E = 4'; ; Cm. 



- 199 - 

XÃ§Ã§a No. 11. 

1882. Decernber 10. 
Magnet No. 11. 

Schiene Ost -West. 1 Schiene Nord- SÅ̧d 

Entfernung : e = 34.5 cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 
V* = 18S0 31l.1 404- 1 417.8 - 7?8c 
V,= 190 37-7 403.8 419.2 7.8 
V , =  92 49'4 404.6 417.8 7 ' 5  
V 4 =  95 34'1 405.3 4i8.6 7'4 

[TI = 47O 41l.3 404.5 ' 418.4 - 7?6C 
e =  -1.8 H = 0-06305 

log sin q = 9'86879 - O'OOOO~ +'0'00034 = 9'86907 
Norm. Temp. = -7?0 C 

I Kreislcsu~ig Dekl. Int. Temp. 

I U, = 252O IO'.I 394'9 426'2 - 9?1 C 
u2=251 57'5 394'2 418'4 9.0 
U, = 211 34.4 392.1 420'2 8-9 
u4= 2x1 30-8 398'2 412-8 8'6 

[T'] = 20' 1j1.6 394.9 419.4 - 8?9C 
p 4.0 H = 0.06295 
7 = +o-3 

= 20' 1j1.9 

log sin I#(,' = 9.53952 -0'00021 -0'00034 = 9'53897 
Norm. Int. 0'06300 



- 2 0 0  - 
1888. Juli 26. Magnet No. IV. 

Schiene Ost-Wert. 1 Schiene Nord - Sud. 

Entfernung: e = 34'5 Cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Ternp. 

V. =zoo0 qI.4 430'8 426'9 +12?8 C 
v i =  198 12'0 429.5 429'0 12-9 
V, = 82 31-7 429'6 427'2 13-0 
v4=  79 50's 433'6 422'3 13-0 

[y] = 59O 7l.3 430.9 426'3 +12?9 C 
0 = -I -9 H = 0.06343 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 
ul=254O 2l.2 409'6 464-1 +10?8C 
Ua=254 31.9 407.0 459'6 10'6 
U.= 206 47-4 405'5 460'6 10'4 
U + =  207 22.0 406.0 462-4 10.6 

[q] = 23O 36'2 407.0 461'7 +10Â¡6 
Q -4.1 H = 0.06362 
7 =  -1 '3  

log sin yo = 9'93352 -0'00001 -0'00048 = 9.93303 log sin yg' = 9.6021 I -0'00025 + 0*00082 = 9.60268 

Norm. Ttmp. +X 3Â¡ C Norm. Int. 0.06350 

Entfernung: E = 45 -5 cm, 

log sin q ~ ,  = ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ - o ~ o o o I o - o ~ o o o o ~  = 9.56417 log sin e)d = 9' 24762 - 0.00032 + 0-00054 = 9 -  24784 

1883. JuU 27. 
Magnet No. IV. 

Schiene Ost-West. I Schiene Nord-Sud. 



Zusammenstellung der Bestimmungen der Konstanten k. 

Magnet No. U. 1 Magnet IV. 
D a t u m  , k ! D a t u m  k 

1882. December 5. I '0402 

n 10. I "0400 

- 

Mittel: k = 1'0401 
log k = 0-01708 

1882. Decernber 2. 1 '0394 

W n 4- 1 '0390 
1883. Juli 25. I "0406 

n n 27. 1 -0398 

3. Vergleich der Ablenkungen von kleiner und grosser Nadel. 

Bei der gr6sseren Anzahl der Intensitiits-Bestimmungen wurde als abgelenkte Nadel der Doppelmagnet 
benutzt, dessen gute DÃ¤mpfun wesentlich zur schnellen Ausfuhrung der Bestimmung beitrug. Die Ab- 
lenkungs-Konstante wurde durch Vergleich mit der kleinen Nadel bestimmt. Bezeichnen wir dieselbe mit k,, 
den Ablenkungswinkel mit @, so gilt ftir die Ablenkungs-Beobachtung die Gleichung: 

fÃ¼ die Ablenkungen mit kleiner Nadel dagegen: 

hieraus folgt bei gleicher Intensitiit: 

3 3 -  k 
sin* - G = 

Fur die IntensitÃ¤t - Bestimmungen mit der kleinen Nadel war, wenn von der Korrektion wegen 

Induktion abgesehen werden kann (vergl. die entsprechenden Beobachtungen auf Sud-Georgien): 

Analog hat man ftir die Beobachtung mit grosser Nadel: 

Somit folgt : 

log Ci = log C - ' log X. 

Km. C 



Magnet No. IV. 
Kleine Nadel. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, = 199' 291.6 400'2 428'4 - 14y4c 

V, = 202 54-9 395.6 430'0 14.3 
vÃ = 79 42.0 401'9 421.4 14' I 

V, = 83 52.4 398'6 429'6 I4.4 

M = 59O 42l.5 399-1 427.3 - 14Â¡3 

p = - 5.3 H == 0-06310 
r = + I - 2  

V1 = 59O 38l.4 
log sin yÃ = 9'93594 + 0'00007 0-00068 = 9.93669 

fÅ¸ r tÂ¥=- - i s ?o  H = o - o 6 3 0 0  

Grosse Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, = 196O 40l.0 395.0 424'4 -15Â¡0 
Va = 194 16-2 396.6 428.7 15'1 

V, = 89 13.6 394'7 431.0 15.1 

v4 = 87 16-8 393.9 431.9 15.8 

[+] = 53O 36l.4 395.1 429.0 -15f2C 
0 = -1 '4 H = 0-06308 

r = - 0 -8  

i/i = 53' 34'2 
logsin4',,= 9.90557 --O*ooOO2 + 0.00054 = 9.90609 

f u r t = - 1 5 ? 0 C ,  H = o ' o ~ ~ o o  
log sin l o g % =  - = 0-030(i<> log sin aO 

log sin qn log X  = --P - 
log sin G,, - 0-08101 

188.3. Jmiar 11. 
Magnet No. 11. 

Grosse Nadel. Kleine Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, = 189O 11.9 410.6 413'6 - 16Y2C Vi = 18j0 301.6 410.3 416.8 - 17Â¡3( 
v2 = 190 44.9 408.6 415.2 16.4 VÃ = 185 47-3 409.0 418'1 17'2 



1883. Januar 11. 
Magnet No. 11. 

Kleine Nadel. Grosse Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. 1 Kreiiilesung Dekl. Int. Temp. 

vl = 188O 5j1.i 408-2 415.4 - 15?3C vi = 18 j0 44j.8 408-2 416-5 - 14?4c  
I 

vÃ = 190 40-6 408-1 415-6 15-2 V, = 185 28.9 408.2 415.8 14'3 
V, 93 11'2 407'6 416.4 15.2 V, = 98 18-3 408.0 416.2 14'3 
V4 = 95 31'0 407'6 417'0 15-6 v4 = 98 26-8 407'4 415.3 14-7 

[,P] = 47' 43'4 407.9 416-1 - 15?3c [*I = 43' 37'.2 407'9 415'9 - 14?4c 
e =  - 1 - 3  H = 0'06305 0 = - 0.0 H = 0.06305 

T =  - 0 . 3  r =  -0.2 

'fi = 47O 41l.8 Ã§f = 43' 37l.0 
log sin ifi = 9.86900 - 0.00014 + 0'00034 = 9.86920 logsin = 9.83874 - 0'00004 +0'00034 = 9.83904 

fur t = - 14Â¡ C, H = 0'06300 fÅ¸ t = - 14?0 C, H = 0'06300 

1883. JuU 21. 
Magnet No. IV. 

Kleine Nadel. Grosse Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. Kreislesung Dekl. Int. Temp. I vl = 2 0 1 O  24l.4 433'4 424.0 4- 10Â¡2 vi = 193' 361.2 430-8 433-2 

I 
+ 8?9C 

va = 199 15.4 432'1 424'2 10.5 va = 192 25-6 428'3 433'6 9'1 
V,= 80 32-4 435.1 428'3 10-8 va = 86 55-5 432'6 430.4 9.0 

1883. ~ u l i  21. 
Magnet No. IV. 

Kleine Nadel. Grosse Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

vi = 197' 12l.2 424.1 438.8 +8Â¡o 1 , vi = 193' 42l.8 427.6 426.6 + 8?6 C 
VS = 195 6 - 0  427.2 435'4 8*4 I V, = 192 29.5 427.8 43O.4 8-8 

V Ã ˆ  73 23'8 421.0 438'6 7'9 V, = 86 46.0 428-1 429.2 9.0 

vÃ = 78 24'3 427.4 437.1 8-0 V4 = 88 17-8 430.0 431'1 9.0 

M = 59' 37'35 424.9 437.5 + 8 9  C [*I = 52O 4jf.2 428.4 429'3 -k8?9C 

p = - 2.2 H = 0-06350 e =  - 0-6  H = 0'06345 

+ o - 7  r = + 0.6 

P = 59O 36l.1 Ã§f = 52' 47l.2 
b YO = 9'93577 + o"oooo~ + 0-ooodo = 9'93578 9*p113 + 0 '000IO -0'00034 =9'90o89 

/ur t = + 8?o C, H = 0-06350 f g r t = + 8 ? o C ,  H=0*06350  

Km. C' 



1883. Juli 28. 
Magnet No. II. 

Kleine Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, = 191O 11.7 422.2 438.8 + 7?9 C 
v9 = 192 26-9 417.3 429.3 7'7 

V, = 95 14.0 414'0 431.1 7-6  
V, = 96 52'2 408-4 442.3 7.8 

Q = 47O 45.9 
log sah cpo= 9'86946 + 0-00008 --0*00082 = 9-86872 

fur t = +7?o C, H = 0-06350 

Grosse Nadel. 
Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

Vi = 183O 21l.1 4x1'7 435.9 4- 8?0 C 
V, = 183 58.8 408.9 445.6 7'7 
V, = 96 41.1 407.2 443'2 7.8 
V4 = 97 54'4 408'8 441'2 7'4 

[*J = 43O "'.I 409-2 441.5 + 7?7 C 
e = - 0.3 H = 0.06339 

T n 

* = 43O 9'.7 
Iogsin'I'(,= 9'83509 + o~oooo8 - 0-00075 = 9'83442 

f Å ¸ r t = + 7 ? o C  H=:o-06350 

log sin p0 l o g % =  log sin sb0 = 0-oa48o 

Zusammenstellung. 

1888. JuU 23. 
Magnet No. ii. 

Kleine Nadel. Grosae Nadel. 

Magnet ii, 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V' = 189' 18l.2 438.2 441.9 +7?1C 
= I90 37'8 431.7 447'4 7.0 

V, = 94 26-8 428.5 450'8 7.0 

Datum: X 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

vi = 183O 23l.7 424.7 441.6 +7?5c 
V 2 = 1 8 4  6-6  424'2 443.2 7.0 
V , =  97 3.6 422'2 442'2 7.O 

~883. Januar I I. r q 1 9  

V < =  96 2.5 427.2 449'8 7.0 V, = 98 8.4 416.6 446'0 6-9 

[Ql = 47O 21l.7 431'4 447'5 + 7?0 C [@I= 43' 4'3 421-4 443'2 +7?1C 
0 = - 0-7 H = 0-06371 Q =  - 0 - 3  H = 0.06354 

r = - 3'4 7 = - 2'5 

V, = 47O 17l.6 4> = 43O 2I.o 

log sin cp = 9.86619 + o'ooooo + 0'00143 = 9.86762 &,Y& 4>, = 9.83405 + 0'000~1 + 0*00027 = 9.83433 
fÅ¸ t = 7?0 C, H = 0.06350 1 fÃ¼r = + 7?0 C, H = 0.06350 

Juli 23. 1.0822 

" B 23. 1-0797 
-- 

Mittel: I '0764 

Magnet IV. 
Datum : X 

1882. December 19. 1'0730 

n n 28. 1'0741 

Juli 21. ro801 

n n 21. 1'0836 

Mittel : I ,0777 

t o y x = O ' C  



4. Induktions-Koefflcienten. 

Eine Bestimmung der Induktions-Koefficienten k' war auf der Station nicht ausgeftihrt worden, weil 
einerseits die AusfÅ¸hrun bei den lebhaften Variationen der erdmagnetischen Elemente auf der Station von 

sehr unsicherem Erfolge gewesen wÃ¤re andererseits es unbedenklich schien, den Einfluss der geringen Horizontal- 

IntensitÃ¤ in Kingua-Fjord zu vernachlÃ¤ssigen Die Koefficienten wurden indess nachtrÃ¤glic in Wilhelmshaven 

bestimmt, da, wie bei den entsprechenden Beobachtungen von Stid-Georgien nÃ¤he ausgefuhrt ist, die Unter- 

suchung derselben ein besonderes Interesse bot. Die Bestimmung der Induktions-Koefficienten sowohl, wie 
die Berechnung der Korrektion ist nicht von einer gewissen Unsicherheit frei, die erstere weil es sich um 
Messung sehr kleiner Winkelgrossen handelt, die bei einigermassen bewegtem Zustande des Erdmagnetismus 
kaum sicher auszufuhren ist, die letztere, weil die Ansichten tiber den Einfluss der Induktion bei Vermehrung 

und Verminderung noch getheilt sind. 

Das Resultat L a m o n t ' s  (cf. Handbuch pag. 149)~ dass die inducirten Momente im Vermehrungs- und 

Verminderungsfalle sich wie 3 : 4 verhalten, stiitzt sich auf Untersuchungen der Ablenkungen, die er mit 

mehreren hintereinander auf eine Schiene gelegten Magneten anstellte; bei den Bestimmungen von F. Koh l rausch  
(cf. Nachrichten der KÃ¶nigl Gesellschaft der Wissenschaften etc. zu GGttingen, 1883, No. q pag. 4 0 1  U. f.), die 

auf Messungen von StromstÃ¤rke basirten, konnte jener Unterschied nicht konstatirt werden. 

Bei letzteren Untersuchungen hatte die inducirende Kraft ungefiihr die Starke der Horizontal-Intensitht 
des Erdmagnetismus, bei den Lamont'schen Untersuchungen war dieselbe des starken Moments der benutzten 
Magnete wegen augenscheinlich sehr viel stÃ¤rker Es ist somit recht gut denkbar, dass die Resultate beider 

Untersuchungen richtig sind und sich gegenseitig nicht ausschliessen, sondern ergiinzen. Der K o h 1 r a U s C 11 'sche 

Vergleich mit der ElasticitÃ¤ scheint sehr zutreffend zu sein: wie bei elastischen KÃ¶rper tiber eine gewisse 

Grenze hinaus nach einer Deformation die ursprtingliche Gestalt nicht wieder hergestellt wird, so ist es mGglich, 

dass das magnetische Moment eines Magnetstabes, der einer Induktions-Wirkung ausgesetzt ist, sich verschieden 
gestaltet, je nach der Grosse der inducirenden Kraft. Kleinere KrÃ¤ft bringen, sowohl im Vermehrungs- wie 

im Verminderungsfalle gleiche Wirkung hervor, die beim AufhÃ¶re der Induktion wieder verschwindet, 
' 

grÃ¶sser KrÃ¤ft haben eine dauernde Aenderung des magnetischen Moments zur Folge, deren GrGsse nach 
beiden Richtungen wahrscheinlich verschieden ist. Die Richtigkeit des letzteren ist durch die Untersuchungen 

Lamont ' s  (Handbuch pag. 157) direkt bewiesen, doch wird es nicht angÃ¤ngi sein, von der inducirenden Wir- 
kung grosser KrÃ¤ft auf die kleiner Kriifte zu schliessen. 

SO lange die Frage noch nicht definitiv entschieden ist, wird, um die GleichfGrmigkeit mit anderen 
Beobachtungen zu wahren, die Berechnung der Korrektion zweckmiissig nach Lamont ' s  Formel erfolgen. 

Die Unsicherheit der Bestimmung des Koefficienten k' selbst scheint wenigstens bei Benutzung des 

Å¸bliche L a  m o n tYschen Verfahrens eine ziemlich grosse zu sein, genaueres tiber die bei neueren Bestimmungen 

nach dieser Methode gemachten Erfahrungen soll bei der Zusammenstellung der Beobachtun~(en auf Stid- 
Georgien gegeben werden. Die Anordnung der Beobachtungen geschah nach Lamont ' s  Vorschrift, Handbuch 

Pag. 152, von einer Wiedergabe der einzelnen Kreislesungen kann daher abgesehen werden. Die zur Berechnung 

H = 0-1785 

berechnet. 



Magnet I I k- 1 
D a t u m  YI = -A y I Beobachter. 

No. 2 

1884 September 22. 

n W n 

Die an den Logarithnlus der Konstanten anzubringende Korrektion ist nach der Formel zu berechnen: 

F Å ¸  die Ablenkungen mit kleiner Nadel sind die mittleren Ablenkungswinkel: 
Magn. I1 : = = 47Q01 ; Magn. IV : Y, = 590 50'. 

Wird ausserdem H = 0.064 gesetzt, so erhÃ¤l man die Korrektionen: 
Magn. I1 : - o * 00040, Magn. IV : - o 00046. 

5. Temperatur-Koefflcienten. 

Von den Magneten I1 und IV ist, der erstere bereits vor der Abreise einer Untersuchung des Temperatur- 
Einflusses unterzogen worden, ausserdem wurde noch der sonst nicht benutzte Magnet I einer zweimaligen 

Priifung ausgesetzt. Die streng nach La  mon  t's Vorschrift angestellten Beobachtungen ergaben folgende Werthe 
jener Koefticienten : 

Magn. IV : Ã = + 0-000199 

,, I:n=+o'000186. 

Bei der geringen Grosse derselben erschien es gerechtfertigt einen abgerundeten Werth f i r  bei& 
Magnete zu verwenden. Als solcher wurde gewÃ¤hlt 

rt = 4-0-000190. 

Die Formeln zur Reduktion der Ablenkungs- und Schwingungs-Beobachtungen auf Normal-Temperatur 
( L a m o n t ,  pag. 163 und 166) lauten: 

@ ist der Ausdehnungs-Koefticient der Messingschiene und zu 0-0000183 angenommen, ÃŸ der des 
Stahls ist gleich o 'oo001q gesetzt worden, 

Unter Benutzung des obigen Werthes fiir fi erhÃ¤l man: 

log sin yÃ = log sin y + o .OOOI 06 (t' - tn) 
hg T0 =: log T - 0 ' 0000466 (t - t,)). 

Bei der definitiven Zusammenstellung der Beobachtungen stellten sich fur den Werth des Temperatur- 
Koefficienten f ~ r  Magnet IV nicht unerhebliche Unsicherheiten heraus, welche Veranlassung waren ZU einer 
naclltr%lichen Ne~bes t immun~ ,  welche zu Wilhelmshaven f i r  bei& Magnete durchgef~hrt  wurde und irn 
Folgenden gegeben ist. 

Temperatur-Koefflcient der Magnete U und IV. 

(Wilheln~shaven I 885. April 1.) 

Wacl-sender Kreislesunij entspricht eine abnehmende Lesung des Variations-Instrumentes ftlr ~eklination und 
htensitiit. zur Reduktion der Kreislesungen auf Normal-St~nd~ sind folgende Formeln angewandt. (cf. 1-amont 
H d b ~ h . ,  Abschnitt IX.) 



I) D e k l i n a t i o n :  VN = Vn + t . (n - N), worin fÅ  ̧ das Wilhclmshavener Deklinations - Instrument t = i.'rs 

zu setzen ist: 
t' 

2) I n t e n s i t z t :  VN,=Vn,+(nl -Nt)  *g Y' 

F Å ¸  das Wilhelmshavener Bifilar [t' = 0-ooo281] erhzlt man: 

Magn. I1 : VN- = Vnl+ 0'363 (nl-Nd) 
Magn. IV : VN+ = Vnd + 0.466 (nl-Nt) 

In der Zusammenstellung sind die beobachteten Kreislesungen und die gleichzeitigen Temperaturen, daneben die 

StÃ¤nd von Deklination- und Intensit'ats - Variations -Instrumenten des Registrir- Apparates eingetragen. Nach obigen 
Formeln sind die auf Deklination = 60-0, Bifilar = 95'0 reducirten Kreislesungen erhalten. Endlich sind durch Sub- 
traktion der Meridianlesungen die den einzelnen Temperaturen ti und ta entsprechenden Ablenkungswinkel und p' 
gebildet, aus denen dann die weitere Berechnung nach der Formel 

Ã ‡ Z  
sin (V-P') 

(ti-tl) <?Â $ (V + W') 

sich ergiebt. Die definitiven Werthe des Temperatur-Koefficienten sind unter Ã zu finden. Vor der Beobachtung 
wurden beide Magnete durch abwechselndes ErwÃ¤rme und Abktihlen auf konstanten Stand gebracht. Ein zweites, 
dem Quadrate der Temperatur proportionales Glied aus den Einzelwerthen herzuleiten, schien nicht angezeigt. 

Magnet No. IV. (Beob. E.) 

Beobachtete Kreislesung 

- P---- -- -- 

Mire . . . . . . .  30Â 43j.3 
Meridian . . . . . .  150 45'5 

. . .  Magn. in Wasser 176 27.8 

7 36-8 
, 28-6 

7 37'3 
7, 29-7 
, 38-3 

"C. ' Deklin. 

Meridian . . . . . .  I S o 4 9 - 4  - 

Mittel: +2'147 , 



- 208 - 

Magnet No. 11. (Beob. E.) 

Meridian . . . . . .  I so0 5oI.4 
Mire. . . . . . . .  80 43-2 

- ----  -- - -- P- 

Temp. 
T. 

-- 

- 
+12?7 

31 -2  

11'0 

32' 5 
11-9 

31'5 
12-4 
32- I 

3'8 
28-4 

5'4 
26.0 

3'9 
23-5 
3'1 

24-4 

- 

Deklin. 
-- 

57'4 

57 -8  
57-9 
58-0 

58-3 

58-5 
58-6 

58-7 
58.8 

58-9 

58-9 
58-8 

58-5 
58-0 

57'4 

57-4 
57-5 

56- 5 

-- .- 

Bifilar 

- 

68-8 

69.0 

69'5 
70-4 

70-7 
71 "0 

71.0. 

70-7 
70-5 

70-3 

69'5 
68-5 

67-3 
66.9 

67.0 

Reducirte 
ff, - ff,I 

Kreislesung 

21-3 1-736 

Mittel: I -954 

Die erhaltenen Temperatur-Koefficienten zeigen zwar eine kleine Abweichung von dem oben benutzten, 
abgerundeten Werthe, doch durfte die Vernachliissigung derselben, da es sich immer nur um geringe Tem- 
peratur-Difterenzen handelt, niemals zu erheblichen Fehlern fÅ¸hren Es sind mithin f i r  siimmtliche Rechnungen 
die zuerst angegebenen Formeln benutzt worden. 

6. Berechnung der Konstanten der Magnete I1 und IV. 

Die Konstanten sind nach der Formel (Lamont ,  Hdbch. pag. 238) zu berechnen: 

Die Konstanten gelten nur fÃ¼ Beobachtungen mit der kleinen Nadel. Wurde der Doppelmagnet als 
abgelenkte Nadel benutzt, so ist die Konstante C, nach der pag. 201 gegebenen Formel zu berechnen, niimlich: 

log Ci = log C -  + logx. 

FÅ  ̧ Ablenkungen mit kleiner Nadel hat man 

Magnet I1 Magnet IV. 

Korrektion fÅ  ̧ Induktion, pag. 206 : - o 00040 - o 00046 

leg C = g 62516 9- 62566. 
Hieraus und mit dem Wenhe fur X folgt: 

# 

log C, = 9'60918 9' 60941. 
Diese sind bei allen Beobachtungen benutzt worden, nachdem die schwingungsdauern und 

Ablenkungswinke1 auf 0' reducirt worden sind. In der folgenden Zusammenstellung bedeuteten: V,, V,. "37 v4 

die Kreislesungen Zur Bestimmung des Ablenkungswinkels, V die Meridinnleaung. Daneben sind die @eich- 

mvf Temperaturen und StÃ¤nd der VariatioM-Instriroente gegeben. Da die Ablenkungswinkel 



nicht zur Berechnung von Deklinations-Bestimmungen dienen sollen, so sind die einzelnen Kreislesungen nicht 
auf ~ormal-Stande reduzirt, sondern es sind die berechneten Ablenkungswinkel mit den Korrektionen wegen 

Ungleichheit der Ablenkungswinkel (g) und wegen Deklinations-Aenderungen (T) versehen, sodann die Sinus auf 

o0 reduzirt. Bei den Schwingungsdauern sind fur jeden Magneten die Einzeiwerthe beider Reihen nebst den 
zugeh~rigen mit HÃ¼lf des logarithmischen Dekrements abgeleiteten Reduktionsb6gen gegeben, die Reduktionen 

sind nach Lamontqs  Tabelle, Handbuch pag. 262 berechnet. Die halbe Lmge der Nadel betrug 60 mm, ein 
Theilstrich der Skala, Å¸be welcher der Magnet schwang, war gleich I rnm. Der Mittelwerth der Schwingungs- 
dauer ist im Logarithmus auf oO reduzin. Die aus den Ablesungen von Minute zu Minute erhaltenen, mittleren 
StÃ¤nd der Variations-Apparate sind bei jedem Werthe zu finden. Sonstige Bezeichnungen sind dieselben wie 

auf Seite 197. Schliesslich ist der jeweilige Werth der Horizontal-IntensitÃ¤ nach der Formel 
I 

log H = log C - - log sin iio - log Tn 
2 

berechnet worden. Die Reduktionen auf den Normal-Punkt sind erst in der Zusammenstellung auf Seite 271 

gegeben. Die Beobachtungen von 1882, September 28. bis Dezember 13. erfolgten mit kleiner Nadel, von 

1883 Januar 3. ab wurde die grosse Nadel als abgelenkter Magnet benutzt. 
Eine Berechnung der magnetischen Momente der beiden Magnete erfolgte aus den auf gleiche Tem- 

peratur und Intensitat reduzirten Ablenkungswinkeln und Schwingungsdauern. Die Korrektion wegen Induktion 
ist hier, da sie nur eine kleine fÃ¼ alle Beobachtungen konstante Differenz einfuhrt, vernachlassigt worden. 
Die nachstehende Zusammenstellung giebt ein Bild Ã¼be das recht konstante Verhalten der beiden Magnete, 

welche vom Verfertiger nach der Methode von S t r o u h a l  und Barus behandelt worden waren. 

Berechnung der magnetischen Momente fÅ¸ O0 C. 

Datum. Magnet 11. Magnet IV. 
1882 September 28. - - 

October 10. 936' 1 1096.8 
7, I 8. 934'8 1094'4 

November 3. 934.1 1093.2 

11 27. 932.7 1088.8 

December 13. 932'7 1087-8 
1883 Januar 3. 933.1 1089.7 

1 7  12. 932*8 1089.1 

Â¥ 29. 932-3 
1089'6 

Februar 12. 931'7 1088-6 
Mirz 4. 932.0 1089 "4 

1 8. 932.5 1090~0 77 

April 10. 933'6 1090-6 
29. 934'2 

1091'0 
71 

Mai 12. 933.8 1090.7 
16. 933'3 1090.3 

77 

Juni 4. 933.8 1090.8 

1, 13. 934' 1 1091 -0 

77 29. 935'2 1091.6 

Juli 12. 933'0 1089'8 
August 3. 932'7 1089.3 

V I 6. 933'4 i q r o  
September 4. 932'5 1089- I 

Inklination. 
Zu den Inklinations-Bestimmungen wurde bis Marz 1882 ausschliesslich das Nadel-I n kl in a t o r  i um 

benutzt. Gleichzeitig mit den Einstellungen der Nadelspitzen wurden die Variations-Instrumente abgelesen. 

Dieselben blieben leider wahrend jener Zeit auf das Lama nt'sche System beschrankt, das gegen Aenderungen der 
Vertikal-Intensitat sehr unempfindlich war. Erst vom M ~ r z  ab wurde die Lloyd'sche Wage wahrend der 
Inklinations-~esiimmun~en abgelesen und ihre Angaben zu den Reduktionen verwandt. 

nie Anordnung bei den Beobachtungen mit Nadel-Inklinatorium war die allgemein  bliche, Km. d welche 



aus der Zusammenstellung zu ersehen ist. Die gleichzeitigen Lesungen der drei Lam ont'schen Variations- 

Instrumente (Haupt-System) finden sich in den nebenstehenden Spalten unter n", n, n', die der Lloyd'schen 
Wage unter 1, eine Reduktion ist nicht angebracht worden, sondern es ist fiir jede Beobachtung nur das Mittel 

siimmtlicher Einstellungen gegeben worden. 
Vom April an begannen die Beobachtungen mit dem E r  di  n du  kt o r  nach der S c  h er i  ng'schen Methode. 
Durch das auf Seite 188 beschriebene Beobachtungs-Verfahren findet man den Skalentheil a, auf welchen 

die Induktor-Axe einstehen muss, wenn sie der Inklinations-Richtung parallel ist, unter Benutzung der von 
Scher  i n g in den Nachrichten der KGniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu GGttingen, 1882, No. 12 

pag. 354 gegebenen Formel: 
I Al' - i' I a = - (a' + a") + - . - (a' - alt). 
2 i" + i' 2 

In derselben bedeuten 2 und Ji" die den Lagen a' und a" entsprechenden AusschlÃ¤g am Galvano- 

meter. Mit HÅ¸lf des durch Messen des Spiegel-Winkels A bekannten angenÃ¤herte Werthes der Inklination 
i, = y0 - A fÅ  ̧ den Skalentheil a,, ergiebt sich dann die gesuchte Inklination i = io + t (a - ao). 

Um den Bogenwerth s eines Skalentheils zu bestimmen, wurde dem Winkel der beiden Spiegel ein 

Zuwachs ertheilt, der einmal in Skalentheilen beobachtet, ein andermal in Bogen durch vor- und nachheriges 

Messen des Winkels mit dem Theodoliten bestimmt wurde. Der Faktor 8, mit welchem die Skalenlesungen 
in Bogenminuten verwandelt werden, ergab sich zu ~ 5 3 0 .  Auch der Werth der Theilung des Niveaus, welches 
die Vertikal-Stellung sicherte, wurde ermittelt und zu 0.~086 bestimmt. 

In der Berechnung ist nun weiter so verfahren worden, dass die angenÃ¤herte Inklinations-Richtungen 

a' und a" auf den Normal-Punkt der Variations-Instrumente reduzirt wurden. Unter n - n' ist die Differenz der 
Lesungen am Deklinations- und Horizontal-IntensitÃ¤ts-Instrument des Haupt-Systems und unter 1 die Ablesung 

der L loy  d' schen Wage zu finden, welche in die nachfolgende Reduktions-Formel eingesetzt, die an die a' und a" 
zur Reduktion auf den Normal-Stand anzubringende Korrektion ds ergeben. (Die Zahlen n - n' und 1 geben hier 
die Reduktion auf den Normal-Stand, - also Normal-Stand minus Lesung -, nicht auf den jedesmaligen 
Werth der entsprechenden Komponente). Die Reduktions-Formel fÅ  ̧die Inklinations-Variationen ist die folgende: 

di = + 0'0649 l - o"o613 (n - n'). 
Man erhalt dieselbe, wenn in der Differenzialformel 

Die Mittelwerthe i = 83' 50' 
H = 0-0639, M = E rot if' (n - nl)*} 
Y,, = 60Â 8l.4, CTV = 0'0001045 1. 

gesetzt werden. Die Skalenlesungen a' - a" werden also reducirt nach der Formel: 
ds=+o~x2241--0~11s7 (n-n'). 

Die hiernach reducinen Werthe von a' und a" sind mit a' resp. U" bezeichnet. Die Inklination fÅ  ̧
die Normal-Stitnde ist dann in folgender Weise berechnet. Der Theilstrich der Skala, welcher im Fernrohr 
erscheint, wenn die Axe in der Richtung der Normal-Inklination liegt, ist: 

gesetzt wird. Die Vorzeichen der Galvanometer-Ausschldge l' und 1" geben den Sinn des Ausschlags, ob nach 
rechts (+) oder links (-) an, aus denen erkannt wird, ob die Skalenlesung a' kleiner resp. grGsser als die der 
IllkEnations-Richtung zukommende ist. FÃ¼ die Rechnung sind die absoluten Zahlenwerthe der St, zu verwenden- 
I k k k m  a gefunden erhiilt man die wahre Inklination nach der Formel: 

*I Bei der Kleinheit des Faktors, mit welchem M in die Berechnung von & eingeht, erschien es unbedenklich, 
die Naherungsformel zu benutzen, der etwa eingefihrte Fehler liegt, da bei den absoluten Bestimmungen die Variations- 
Instrumente keine erheblichen Abweichungen von den Normal-Stsnden zeigten, innerhalb der Grenze der unvermeidlichen 
Beohachtungsfehler. 



C. Zusammenstellung der absoluten Messungen. 

Deklination. 
M = Mire (Haupt-Mire), F= bewegl. Faden der Passage-Instrumente, X =Kreuz-Mire ; DM = Deklinations-Magnet, TM = Torsions-MÃ§gnet vergl. Seite 190. 

Np = Nordpunkt der Kreistheilung. ÃŸeob. Dr. G i e s e .  
- --=F -L- - - -- -- - - 

T- 
--- - - -- - - - 

Gegenstandl Stand - Cor- 1 rection 
Datum. , der Be- Kreistlesung. der Var.-Jnstr. , fur Berechnung. Bemerkungen. i obachtung. Tor- 

-- -- - -- - - -- - H S. 1 C. S. slon. 
- -- 

I -1 
-- -- - -. , 

I 
1 I 

---F- - -- 
1882 

September 23. 

October 9. 

October 19. 

November 2. 

November 22. 

December 12. 

December 18. 

1883 
Januar 4. 

Januar 13. 

352.5 390-6 -i1.7 M: 343O 1l.8 Torsions-Bestimmung unsicher 
400-0 Np : 5 5 3 0 . 7  Y 
399'6 DeM. = -7 = 0'0019 
401'2 1 Y 

372.7 -ol .o M: 360Â° 85' 33l.81 Az. F: S 17l.6 W 
397.0 ?,P : 158 20'4 1 
399'9 DeM. = m ~ m f  $= 0'0013 
343 ' 8 

371'9 4'.0 M: 360'- 
329-2 Np : 
345'3 Dekl. = 
374.0 
376.0 
385'3 

403.7 -0l.9 M: 360~- 
405-1 Np : 
405'4 Dekl. = 

214 18.6 = 0'27 BTÂ¡-B 
Neuer Torsions-Magnet 

Km. d' 



--- - 

Datum. 

--- - ----F- 

Stand 
der Var.-Instr. 

- 
Kor- 

rektion 
fÃ¼ 

Tor- 
slon. - 

-1 l.2 

-I1.l 

-11.8 

Bemerkungen. 

Februar 19. 

MUrz 3. 

ht: ifino + 1410 51l.o Torsions - Faktor der Beoh- 
Np : 214 17'4 achtungen vom u. ~ e b i a r  
Dekl, = 2870 33I.g ~ benutzt. 

1 Korresp. Abi. d. K. S. fehlen. 

M: 360Â + 141O 1l.4 I 
Np : 213 58'3 
Dekl. = 287O 8l.11 

I 

-2l.0 /M:  360'4- 141' 5g1.41 
Np : 214 30-3 
Dekl. = -1 

I I 

I -720 

X 
DM 

I 4-720 - 720 
TM- + 720 - 720 

X 
DM + 720 

-4; 
395'6 -1l.7 M: 360'4- 142' 0l.3 

Np: 214 30'2 
1 Dekl. = m080'1 

April 9. 
-11.7 M: 3 b 0 +  141' 4l.5 

Np : 213 10-8 
Dekl. = Wo SV̂ , 

April 28. 
M: 3600 + 140' 43l.9 
Np : 212 48'6 
Dekl. = mo-m, 

Mai 13. 

-i1.6 M: 360O + 140' 55l.3 
Np : 212 54.0 
Dekl. = 28S0 1'8 



1883 
Mai 15. 

Mai 31. 

Juni  12. 

Juni  19. 

Juni  28. 

Juli 11. 

August 2. 

August 12. 

September 3. 

420-4 -i1.5 M: j60O + 140' 47l.3 Torsions-Faktor vom Mai 13. 
Np : 212 54'0 benutzt. 
DekL = ^'P-w.ff 

-T -1- 

432'6 -1l.7 M: 360' + 140' 57l.5 
Np : 212 53.8 f = 0-28 
Dekl. = %8Ã¶--? 

Gegenstand' 
Datum. der ÃŸe 1 Kreislesung. 

Torsions-Faktor vom Juni 12. 
benutzt. 

447'5 4 . 8  M: 360Â + 141O 18l.4 
426.0 N p :  212 57'2 
423.6 DeU. = W - g F ?  

obachtiing. Tor- 
-- - H.-S. K.-S. sion. I 

I I I --- ---- - - - -- - - 
I I 

I I 

- - -- -- 

396-4 4 l . 5  M: 360Â + 140' 20l.2 

409 1 Np : 212 49'3 
411-2 DekL = i8?oS@Y.Ã 

Stand 
der Var.-Instr. 

430.7 4 l . 4  M: 360' + 140' 56l.2 
422-2 Np: 212 50.0 
422.0 Deki. = 

Neuer Faden mit 'f = 0'27 starker Torsion. 

Kor- 
rektion 

. --- - - .-P- -- 

fiir Berechnung. Bemerkungen. 



0 0 0  Y 
0 0  MIg *" 

Z S % , %  



1882. October 18. 

Magnet ii. 

Mire = - - W - A H = + 0-00017 

[V] = 47' 39l.2 349.0 353'1 -5?9c 
e =  - 1.0 fÅ¸rN1=400*~(ff.-S. H = 0.06412 
T =  -3.00 ~ H = + o - o o o z 7  

Ã§ = 47O 35l.1 Bemerkung: Von hier ab sind alle A H fÅ  ̧ den 
log sin wo = 9'86761 Normal-Punkt 400.0 des Haupt-Systems berechnet. 

1882. November 3. 
Magnet 11. 

Kreislesung. 

.Wrt = -- 
V =  - 
V, =: 131Â 28l.7 

Vs=133 15.1 
v3= 35 42-8 

V,= 38 4'9 
V =  - 

Mire = - 

,yemp. log [T] = 0-88260 0-88249 
- h = 7?26 5Â¡7 

6 =  0'00044 -0'00028 
-9?4C l"g T = 0.88219 

9 4  t= -6?1  

9.0 Y = o 'of  193 Dekl. tnt. 

8.9 log T,, = 0-88505 340.4 367'3 

- A H = +0'00003 

V = 47O 44'3 
log sin qÃ = 9.86836 

1882. Octnber 18. 
Magnet IV. 

Mire = - - W 

1882. November 3. 
I 

Magnet IV. 

Kreislesung. 

Mire = - 
V =  - 
V,= 143O 15'5 
V % =  146 12-5 
V3 = 22 39'1 
v 4 =  26 18-7 
V =  - 

Dekl. Int. 
- - 
- - 

367-2 391'4 
367-4 392-3 
366-6 385.0 

364.8 384-9 
- - 

Temp. 1" [V = 0'84957 0.84931 
- h = 9?29 7?76 
- U = -4.00072 -0-000~o 

-9?5 C log T = 0.84883 

9 -6  t = - 6 ? 4  
9.8 Y = 0.01023 Dekl. tnt. 

9.6 log T. = 0'85134 371'4 395.5 
- 

Ã§ = 60Â 3'.2 
log sin V'' = 9'93674 



= 470 4d.x 
log s i n  y, = 9'86788 

l 
1882. Dewmber 13. 

Magnet No. IV. 

log [V = 0.85201 0.85176 

h = 7?99 6?28 

s = 4'00053 4'00033 
&gT = 0'85146 

t = -6?7 C 

Y = 0-00106 Dekl. Int 

logTe = 0-85200 380-4 387'2 

A H = +0'00024 



N 0 . 
n n 

W '0 " 8 z - l  0 % 0  - ^ Â  
t n o  a I + ^ /-i W 

n 
(T. % % U  - I1 - i n W  z ? F g z  ~ m t . g y t  m q  s 

<Ã  ̂ 0 K 7 0 7 8 0 0  0 0 

u 
r̂  0 .  

N n 
00 
0' 
Oi M 

(T. 

W W 

Km. c 



1883. Januar 29. 
Magnet No. 11. 

Kreiilciung. Dck~. Int. 'rcmp. log [Tl = 0'88555 0.88506 
W r e  = - - h =  9?75 6Y99 

1883. Februav 12. 
Magnet No. 11. 

Krcislcsung. Deki. Int. Ternp. log [T] 0-  88555 0.88498 
W r e  = - - h =  11?82 9?32 

V = 142' 14j.2 392.6 - - U = - O ' O O I I ~  -0'00072 

v1=185 49'5 391.2 407.8 -26?7 /%T= 0-88433 
vi = 185 49.8 390-4 404-7 26'6 t = -26?7 

V, = 98 17.6 391'2 399'4 26'8 y = O"OOI4I Dekl. Int. 

V, = 98 47-2 391.4 400-8 26-6 /ogTg = 0-88586 386-2 401-0 

V = 142 15-1 395'5 - - ~ H = + o * o o o 1 6  

Mire = - - - - 

V = 43" 39.1 
log sin vo = 9- 83619 

Krcislesung. 

Mire Ã - 
V = 142O 1l.2 

V, = 195 24-2 

Va = 195 49'4 
va= 87 55'4 
V , =  88 29-8 
V =  - 

Miyc = - 

Magnet No. IV. 
1883. Januar 29. 

Dekl. Int. 
- - 

377.2 - 
379'5 379'8 
384-8 384-0 

388-7 405.4 
386-4 412'8 

-l 

- - 

Ternp. Zog (T] = 0.85227 0.85177 
- h = 8?6o 6Â¡4 

U= 4 - 0 0 0 6 1  4 * 0 0 0 3 4  
-23?5 log T = 0.85154 

23'3 t = -23?2 
23'2 Y = 0.00121 Dekl. Int. 

23'8 log T,, = 0.85288 381'3 399-0 
- A H = +0'00013 
- 

f = 53O 47l.4 
log sin vo = 9 " 90432 

1883. Februar 12. 
Magnet No. IV. 

Krcislesung. Dekl. Int. Ternp. log [Tl = 0.85223 0.85183 
Mire = - - - h = 10964 8?28 

V =  - - - - 0 = -0 '00094  Ã‘o"0005 

V, = 195' 41l.7 391'2 404.6 -26?2 AyT =: 0.85128 

V* = 195 56'6 391.3 404'4 26'2 t == -26?4 

V , =  88 8.5 392'2 404'7 26.6 y=0'00121 Dekl. Int. 

v4 = 88 54-5 397'4 408'0 26-8 logTO = 0-85276 386-4 401-2 
V = 142 10-3 390.3 - - A H = + o'ooo16 

Mire = - 
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2883. Apru 10. 
Bhfpet No. IL 

Mire = - - - 

[V] = 43O 12l.3 379'4 357'4 - 9.0 C 

a> = 43O 14l.1 

log nn V,, = 9' 83472 

1883. A m  29. 
Magnet No. 11. - 

Kreislesung. Dekl. Int. Tcmp. log [D = 0.88319 0'88295 
'Vire = 139' 9l.6 - - h =  10.6 8?2 

V = 140 27-6 372'8 - - <r= 4 0 0 0 9 3  -0'00056 

vi = 182 59-2  366-3 349'6 + I?O Zog T =: 0-88232 

V $ =  184 0'3 370.4 356-4 0-6 t = - / - o ? ~ C  

V,= 96 35'9 375'2 366.0 0 - 9  Y = O"JOI4I Dekl. Int. 

VÃ = 97 56.4 373'4 361.8 I Zog T. = 0.88260 376.6 323.3 
V =: 140 23.4 369'4 - - AH=+o'ooo90 

iwre = - - - - 

Q = 43O 9l.7 
log sin 9, = 9.83520 

1883. April M. 
Magnet No. IV. 

Int. 
W 

368-6 

365-5 
365-0 
360' I 
- 
- 

9 = 53O 8l.4 
Zog sin q0 = g'90220 

1883. April 29. 
Magnet No. IV. 

9 =: 53O 18l.6 
log sin = 9.90420 





Magnet No. 11. 

Kreislesung. 
Mire = 139' 9I.o 

V =  - 

Kreisieaung. 
Mire = - 

V =  - 
V, = 193' 51I.7 
V*= 194 20.1 
V,=  87 12 -5  
V , =  88 5 .8  
V =  - 

1883. Juni 4. 
Magnet No. IV. 

Dekl. 

- 

382-8 
380'0 

377'0 
375'2 
- 

Ã‡ = 53O 101.6 

log sln yÃ = 9 '90354 

1883. Juni 13. 
Â l 

Magnet No. IV. 

Q = 53O 3I.o 
log sin yo = 9 ' 90340 



1883. Juni 29. 

Magnet H. 

Int. 
- 
- 

383-0 

390.3 

396.4 

402-4 
- 
- 

V = 43' 32l.2 
log sin = 9.83876 

1883. Juli 12. 

Magnet 11. 

Int. Tcmp. los; [T] = 0-88651 0.88608 
- h = n?41 9.43 
- - U = -0'00108 43'00074 

1883. Juml 29. 
Magnet IV. I 

y = 53O 23l.9 
log s i ~  vo = 9.90520 

l 
1883. J& 12. 

Magnet IV. 

Dekl. 
- 
- 

382-3 
384- 1 

384-6 
385-6 
- 

- 

Int. 
- 
- 

395-5 
394'2 
394'3 
395'4 
- 

- 

k [T] = 0.85357 0.85332 
h =  12?21 10?17 
U= 4 . 0 0 1 2 3  ~ 0 ' 0 0 0 8 6  

log T = 0.85240 
t = +?s 

Y = 0.00083 Dekl. Int. 

log TO = 0.85218 361.1 396.4 

A H = - 0-00006 





2888. September 4. 

Kreislesiung. 
%h = 139' 5'.8 

V =  - 
v ,=  183O 5 ' 5  
V , =  183 46-6 

V a =  97 43'2 
V,= 98 50'6 
V =  - 

Mire = - 

Dekl. 
- 
- 

378-6 
386-4 

374 '0 

375-8 
- 
- 

log s i q t  = 9' 89904 



Inklination. 

1) Mit Nadel-Inklinatorium. 

1882. September 29.). (Zur ErlÃ¤uterun siehe Seite 2 9 . )  Beob.: Dr. G i e s e .  

A. Nordpol. 
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. Nordpol. 

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

= B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Kr. W. Sp. A 
B 

- -- 
P --P -- P 

A. Nordpol.  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
* B 

Kr. 0. Sp. A 
* B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

B 
B. Nordpol. 

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

* B 
Kr. 0. Sp. A 

* Ã -- 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

= B 

Mittel beider Nonien 1 1 - v T y  
Leichte Nadel. 

Leichte Nadel. 

Mittel beider Nonien 

Schwere Nadel. 

Mittel beider Nonien n n' 

Schwere Nadel. 

') Bei dieser Bestimmung geschahen die Variations-Beobachtungen am Kontrol-System, bei allen Å¸brige am Haupt-System. 



A. Nordpol .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

' R 
Kr. W. Sp. Ã 

B 
B. Nordpol .  

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

* B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A . R 
Kr. W. Sp. 

B 

A. N o r d p o l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. N o r d p o l .  

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

= B 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
= B 

Leichte Nadel. 

Mittel beider Nonien 

Mittel beider Nonien n" 1 nT-F 
Leichte Nadel. 

I 

n" Mittel beider Nonien 1 J - - - i r  
I I 

Schwere Nadel. 

n 

Mittel beider Nonien 1 n" 1.7 
-- 

n1 

Schwere Nadel. 



1882. November 22. 

Mittel beider Nonien 1 nu 1 n 1 n' 
Mittel beider Nonien n" 1 *F 

Leichte Nadel. Schwere Nadel. 

A. N o r d p o l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
s R 

Kr. 0. Sp. Ã 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

B 
B. N o r d p o l .  

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

* B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Kr. W. Sp. Ã 
* B 

Mittel beider Nonien 

Schwere Nadel. 

d 
Leichte Nadel. 

n' Mittel beider Nonien n" nu 

A. N o r d p o l .  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
s R 

n 

Kr. 0. Sp. 
* B 

n 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

R 

n' 

Kr. W. Sp. Ã 
B 

B. N o r d p o l .  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
= B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

* B 
Kr. W. Sp. A 

B 



1883. Januar 4. 

Mittel beider Nonien n" n i n 1  Mittel beider Nonien , 
Schwere Nadel. Leichte Nadel. 

A. Nordpol .  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
= B 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

B 
B. Nordpol .  

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
R 

Kr. W. Sp. 
= B 

1883. Januar 13. 

Mittel beider Nonien 1 tldl 1 n n' Mittel beider Nonitn 1 n" 1 
Leichte Nadel. Schwere NeÃ¤el 

A. N o r d p o l .  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= K 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. Nordpol .  

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

= B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
B 



- 230 - 

1883. Februar 9. 

A. Nordpo l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

B 
B. Nordpol .  

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

B 
Kr. 0. Sp. Ã 

B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
B 

Leichte Nadel. 

Mittel beider 1 1 1 nt 1 1 Nonien 

A. Nordpo l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A . R 
Kr. 0. Sp. Ã 

* B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
B 

B. Nordpo l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
* B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

* B 

Leichte Nadel. 

Mitte! beider Nonien 1 V" 1 v\ V' 
I 

Schwere Nadel. 

Mittelbeider 
Nomen 

Schwere Nadel. 
- 



A. Nordpol .  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. Nordpol.  

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

B 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Kr. W. Sp. A 
= B 

Mittel beider 
Nonien n 

Leichte Nadel. 

A. Nordpol .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
= B 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. Nordpol.  

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

B 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
B 

Mittel beider 
Nomen 

Leichte Nadel. 

-- GlTlnl-V")l- 
Schwere Nadel. 

I 
I I I 

Mittel beider 1 
Nonien 

Schwere Nadel. 



Mittel beider 
Nomen 

Mittel beider 
Nonien 1 1 1 "' 1 ' 

Leichte Nadel. 

A. Nordpo l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
* B 

Kr. 0. Sp. A 
* B 

schwere Nadel. 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

B 

I 

B. Nordpo l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A - B 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Bez. hinten. 

K r .  0. Sp. A 
= B 

Kr. W. Sp. A 
B 

I I 

Mittel beider 1 
Nomen , 

Mittel beider 1 nll 1 I nl 1 1 
Nonien 

Leichte Nadel. Schwere Nadel. 

A. N o r d p o l .  
Bez. vorn. 

Kr. W. Sp. A 
* B 

Kr. 0. Sp. Ã 
* B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

* B 
B. Nordpol .  

Bez. vom. 
Kr. W. Sp. A 

* B 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

Kr. W. Sp. A 
* B 



A. Nordpol.  
Bez. vom. 

Kr. W. Sp. A 
B 

Kr. 0. Sp. A 
= B 

Bez. hinten. 
Kr. 0. Sp. A 

B 
Kr. W. Sp. A 

= B 
B. Nordpol.  

Bez. vorn. 
Kr. W. Sp. A 

= B 
Kr. 0. Sp. A 

= B 
Bez. hinten. 

Kr. 0. Sp. A 
B 

- Kr. W. Sp. A 
B 

Mittel beider 1 
Nonien 

Leichte Nadel. 

Mittel beider 1 nll 1 
Nomen 

l n' 1 1 

Schwere Nadel. 

Km. g 



i 
1883. April 13. 97-23 

, 96-90 

f 
- 234 - 2. Mit Er& 

zur Erlai~tem"~ siebt 

f L ~  Winkel der beiden Spiegel; al, Einstellungen der Skala; 1, n-n' Variations-Beobachtungen; ds die aus denselben abgeleitete K~~~~~~~~~ 
sprechende 

** 

- - -- 

1883. April 13. ----q--] 
I 82-75 I 

82.75 1 
1 93.55 

! 

Datum a' 1 1 1 1 n-n' 1 ds 1 at 1 m'' 1 1' 1 1'' ~ 2 ( ~ ' + u ' ' ) l ~ ~ ~ - <  
I l--.- -- 1 2  

- 
I 6 O  8I.K 

L A =  I 

6 8l.71 

1883. April 10. 381.50 -4.7 
+10'5 375'93 

364.75 1 +18'5 1 +10*6 375.57 ! 9.23 



Das Vorzeichen der k1 und L'' hat 
nur die Bedeutung, daas die A ~ ~ s s c h l ~ c  
nach verschiede~~en Seiten erfolgten, 
dass also die wahre Inklination zwische~~  
den beiden entsprechenden 1 4 e 1 1  der 
Axe des Induktors lie t Bei der Bil- 
dung von A1 + L'' und!' -At komtnett 
jene Vorzeichen somit nicht in Frage. 
--- - - -- - - 7 - - --- - -== 

Zahlen in [ ] sind interpolirte 
Variationslesungen, 

31-3 -4.9 373.98 1 -5.0 -2.2 a - % = +  4.37 4-2'32 
-- --- - - - -- W - -- ------V.- --F=-==-= 

1 1 -5.t 1 -2.5 1 Mittel i - io = + 2l.40 1 

1 Zwischen diesen beiden ÃŸeob 

achtungen von April 13 wurde 
eine Vergleichs - Bestimmung 
mit dem Nadel- Inklinatorium 

gemacht. 



1 

Datum a1 1 ali 1 1 n-n1 1 ds 1 a1 uil 1 LI 1 1 + a i j )  1 L I 2  
T"-- - - 

1883. April 16. 72-75 

61 -85 
72-60 ' +18-6 

1883. April 29. -20.0 
-22.2 

92-75 1 

1883. Mai 7. 104*45 I -31.2 4-9-22 
-30.6 b . 1 1  

103'70 4-45'~ -23.9 F.29 



-- W -- - -- -- -- - - - 
I i I 

-- - 
I 

--- - 
I I I 

Mittel i - io = + 9.1 

I 1 - 6 ? 4 C 1  - 4 ? 2 C 1  
I 

- 
i = Mo 68'.8Ã 

-- -- -- - 
P--- - - - - - - . ..- -- - - -----P- 

lo = 90' - A = 8 3 O  51',49 

1 

9.9 - 4 . 9  

I I 1 

1 Die Zal11en unter ,,Niveaui' geben 
I die Differenzen der Einstellungen der 

I~ibelle, ~vcnn  bei ,,Axe vertikal" der 
Induktor ~tmgelegt wird. Ilurch Multi- 
plikation mit -1-0.086 erhglt man die an 
G anzl~bringcnde Korrektion. 

19.0 - 7.0 - 6.5 - 4'3 a - a,) = + 4 - 2 3  1 + 2 - 2 4  d11ng von L' + A" 11nd1' -L1 k o m t ~ ~ e  

P-- 
---- I jene Vorxeicl~en somit nicht in Frag( -- - 

t -- - -- - -YA-- - 7- -- - - - -- - ---- 

5(a'+a'1)= 73-07 1 ! - - Ã Ÿ  1 - 9 2  i 
a =  71.15 

Das Vorzeichen der Ai nnd Ai' h& 
nur die Bedeutung, dass die Ausschlag 
nach verschiedenen Seiten erfolgte1 

i a,, = 6 6 - 9 2  dassalso die wahre Inklinatio~l zwische 

den beiden e~~tsprec l~ende~l  l agen  de 
I Axe des Indnktors lie t Bei der Eil 



1883, Mai 12. 

1883, Mai 16. 



-- 

I I 
den beiden entsprechenden Lagen 
Axe des Induktors lie t Bei der B 

! 
dung von i' Â¥+ und 1'' - L' komm 

---- jene Vorzeichen somit nicht in Fra, 
I I I I .  I 

93.74 - -- --- - - - 

P- -- 
Das Vorzeichen der L' und A" 1 

nur die Bedeutung, dass die Ausschlf 
nach verschiedenen Seiten erfolgt 
dass also die wahre Inklination zwiscl, 



1883. Juni 4. 
103'ss 1 $;:': 1 I I I ' ~ ~  +6.4 117.54 +5;9? 
103'55 4-53,! 111.60 1 +6'0 117-35 +5 75 

I 1 ~ ~ 6 0  1 I -17'2 -7-8 1 1 



ao t t ' Berechnung. . . 
1 - ln Bemerkungen. 

I 1 T ( ~ l + n ' l ) =  117'44 Das Vorzeichen der L' und At' hat 
13'0 - 0.2 107.35 - 0.2 - -- 0.44 nur die Bedeutung, dass die AusschlQe 
13-8 - 1-8 107-50 0'0 

I a=  117-00 
nach verschiedenen Seiten erfolgten, 

I 
I % =  107'41 dass also die wahre Inklination zwischen 

I 
1 den beiden entsprechenden Lagen der 

I 107-42 I Axe des Induktors lie t. Bei der Bil- 
26-8 - Z-O -0-01 - 0 - 1  ' + 6 3  + 9 3  a - ao = + 9-59 , + s1.Â¡ dung von L' Â¥+ L'' und 1'' - A' kommen 

107'41 jene Vorzeichen somit nicht in Frage. 
I 
T ( a ' + a ' l ) =  116.74 1 

14'0 i - 0.8 107-so 0'0 - - 0'24 
13.2 1 - 0'4 107.65 1 - 0.5 a =  116.50 

1 a<i= 107.56 I 

I I I 

Die Zahlen unter ,,Niveau" geben 

1 die Differenzen der Einstellungen der 
Libelle, wenn bei ,,Axe vertikal" der 
Induktor umgelegt wird. Durch Multi- 
plikation mit W o 8 6  erhiilt man die an 
aÃ anzubringende Korrektion. 



-- 
I 

aii I 
I ! 

n-nd i ds , Datum a' 1 

1883. Juni 29. 



- - - - - - 
I .  
I 

I I I 
I 1 W +  re1l) = 99-73 1 Das V o r z c i c t ~ e ~ ~  der k1 nnd Al1 hat ' 

11.6 1 + 2-4 : 92-80 - 2.8 1 Ã Ÿ =  0.80 I nnr die Bedeutung, das5 die A ~ ~ s s c l ~ l u p  

12.6 + 1.2 92-80 - 4.0 , a = 100.53 nach ver~clhiedetlc~~ Seiten e r f o l g ~ e ~ ~ ,  
+9?2 + 9% a,,= 92-51 dasbalso dic wahre Inklinatit~n zwihchc~~ 

dcn beiden entsprechenden 1.qc11 der  
92.80 Axe dcq Induktor$ liegt. Bci der  Bil- 

24.2 + 3.6 - O a 2 9  - 3'4 ~ a - al, = + 8-02 + 4-25 dung von L' + k" nnd l" - A1 k ~ ) m t n ~ t ~  
9?5I 

-P -P- - 
P 

I 

24.4 + 4.8 -0.32 -- - 3-7 I a-al, = + 8.29 + 4-39 
- 6  9?3 - - P - - -- -- - - - - - P- - - - - - - - - - - - - - -P- 

- - - - -- - - 

I 1 1 I Mittel i - io = + 4l.32 

Die Zalilen unter .,Niveau" gchen 
, die Differenzen der  Einstelln~igen dcr 

I,ihclle, wcnn hci ,,Axe vertikaV' der 
Induktor t~mgelegt wird. Durch Multi- 
plikation mit +0'086 erl~nlt man die nn 
a, anzubringende Korrektion. 

I { I  I ( d  + d l )  = 20.33 I 

- - I 
13.2 - 6-2 8-00 - 0.4 - 2.72 
13.7 - 6.9 7 .70  +2.3 a = 17-6r 

+8-8 +11-7 a,,= 7.93 

7-85 I 
26-9 -13.1 44.08  + 1.0 =+ 9.68 =+ 5l.13 

-- - - -- I---- 
- - - - - .- -- - - 7.93 - P-....---- -- ----- - 

I I Mittel i - i0 = + s1.03 1 I 



1883. August 3. 

f I * 
alt 1 Datum 1 1 n - n ~  i ds 1 a1 1 1 AJ 1 z ( d + a l ~ )  

-- 
I 

l---l ------P Y - - 

L A =  6O g.79 
9.72 

-- 
I 

I 10.63 -5'3 1 4-7.4 1 I I ~ - I ~  1 +$U,,* 

I -6.0 I 
+7-1 X16.39 +sa79 

I 12.30 122.18 , 
I I ~ - 

i 

a1 



t Berechnung 1 i-i., 1 Bemerkungen 
- -- - 

I 1 a@ 1 1 CU. W=&., 1 (H,,*. Syst.) 
-- - . - --- 

I 
- 

T ( a l + d l ) =  116.24 1 Das Vorzeichen der L' und L'' hat 
Ã -+ 0.70 nur die Bedeutung, dass die A u s s c h l ~ e  
a =  116.94 nach verscl~iedenen Seiten erfolgten, 

+IO?O a,,= 108-11 dass also die wahre Inklination z\vischen 
den beiden entsprechenden Lagen der 1 108.12 Axe des Induktors liegt. Bei der Bil- 

a - ao = + 8 -83 + 4I.68 dung von At + L'' und 1'' -L' kommen 
jene Vorzeichen somit nicht in Frwe. 

P--- -- - -- -- -P- 
I . 

1 I 1 Mittel i - i,, = + 4l.43 I 
I 

I itI = 83O 501.24 
I i = So W.67 

P 

- -- - - -- -- - -P -- - - - - P - - - - - -  -- --P- -. -- -- .- -- -- - -- 

1 1 ;(a1+ai1)= - 25-38 1 1 Die Zahlen unter ,,Niveauc' gebe* 
Ã Ÿ  - 0.60 

I a =  24.78 die Differenzen der Einstellungen d e ~  
I I +18?3 +20?7 ao= 12-51 1 Libelle, wenn bei ,,Axe vertikalL' d e ~  

Indtiktor umgelegt wird. Durch Multi- 
1 1 1 2 . 6 ~  i plikation mit +ob86 erhalt man die ar 

26.5 - 2'9 -0.14 - 1 .6  
I 

a - ao = + 1 2  -27 1 + 6'.50 ae anzubringende Korrektion, 

19.2 22-3 a,,= 13'20 
13-32 

27.2 + 1 .4  -0.12 - I S 4  p = + 1 2 . ~ 2  +Cl54 ---- - - - -  .- -- - 13-20 - -- +19?8 C +21?4 C 
- .  .- - - - --- .- -- .. -- -- - -  - -  - - - -  -- 

I 
1 I I I 

! Mittel i - io = + 6'43 



- I I 
,-C1 1 @I1 Datum fit a" 1 I n-n1 ! ds 



-- - . -. - . --- ... .. - . . . . - -- . . .- - - -- 
Das Vorzeichen der L' und L" ha! 

nur die Bedeutung, dass die A u s s c l ~ l ~ e  
nach verschiedenen Seiten erfolgten, 
dass also die wahre Inklination zwischen 
den beiden entsprechenden Lagen der  
Ase  des Induktors liet t Bei der Bil- 
dung von A1 "1- L" und i" - L' kommen 

1 Die Zahlen unter ,,Niveauu geben 
die Differenzen de r  Einstellungen der 
Libelle, wenn bei ,,Ase vertikal" der  
Induktor umgelegt wird. Durch Multi- 
plikation mit #086 erhalt man die an 
aÃ anzubringende Korrektion. 

I l 1  13'1 1 , (Ã‡ + a") = + 2-1  18'10 + 0'1 - - +2;::; 1 I - 13.3 + 2-5  18-45 - 0.4 a =  28-70 Zwischen dieser und der  ii.~clibten 

14.6 an= 18-26 Beobachtung desselben Tages wurde 
12'5 eine Vcrgleiclis-Bestimmung mit dem 

18-28 Nadel-Inklinatorium gemacht. 
26'4 + 4-6 -0-02 - - a - ao = + 10.44 + 5l.53 





- -- 
( I / - ~  -1 + A I ~  p - AI 1 t I t1 Berechnung. I i-io I 

! 

an Bemerkungen. --.. -- - - -- - 
----P---- -- -- ---- - - - - - - -- 

Id26 

[V;, i, = 90' - A = 83' 49l.76 

- - -- - - - - - - - - 
Das Vorzeichen der L' und i" liat 1 nur die Bedeutung, dass die Anssdilafie 

nach verschiedenen Seiten erfolgten, 
das', also die wahre Inklination zwischen 
den beiden entsprechenden Lagen der 
Axe des Induktors lie 1. Bei der Bil- 
dung von k' -<- L" und*' - k1 kommen 

- -- 
--P -- - -  -- L ! ?  - - - 

I i 

i I 

- I +i2Â¡ C +I*?* C i = 8 8 O  rj1.42 
- 
--P- - --- - -- -- ---- - -4- - - -- ---- - - --- 

-----.------P- - - - - . - - - - - -  - --* -- 
' II? 

,V! L,=90Â°-A - 8 3 O  49l.57 

-- -- -- -- - - - - -- - -- -- 
I 1 -; (C.' + CC") = 30.96 1 l 

tj'i 12'4 - 1-91 ' Die Zahlen inner ,,Niveauu geben 
t 5 ' ;  - 3 - 4  I 

12.7 - 5.7 i 19-90 + O - I  I I a =  29-05 , 
1 die Differenzen der Einstellungen der 

1 + 7?9 +10?6 ao = 20-02 
Libelle, wenn bei ,,Axe vertikal" der  - Induktor umgelegt wird. Durch Multi- 

20.00 plikativn mit i-0'086 erhalt man die an 
i-j'?' 25* I a - ao = 9.03 + 4'79 aÃ anzubringende Korrektion. 

$5 20'30 P-- -- --P W - -- ----P-- - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - 
l Mittel i - io = + 4l.35 

i 

I ! 10 = 83O 49'57 
+ 8Â¡ C +10?6 C i =!B0 @'.W -^ 



11. Variations - Beobachtungen. 

A. Beschreibung der Apparate und ihrer Aufstellung. 
An magnetischen Variations-Apparaten standen zwei vollstÃ¤ndig nach La m o n t ' schem Prinzip zusammen- 

gesetzte Systeme und eine L lo  yd'sche Wage zur Verftigung, welche in der Werkstiitte von Dr. E d e l m a n n  zu 
M~nchen gefertigt waren. Die Einzelheiten dieser Apparate sind in der Edelmann'schen Schrift: ,,Die erd- 

magnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883 etc., Braunschweig, Vieweg & Sohn", beschrieben, 

es m6gen daher hier nur einige Hauptpunkte hervorgehoben werden. 

Beschreibung. 

Die Lamont3schen Instrumente besassen sÃ¤mmtlic eine hufeisenfÃ¶rmig mit leichtem Spiegel versehene 
Magnetnadel, welche in der Ausbohrung eines dickwandigen, vertikalen Kupfer-Cylinder~ aufgehÃ¤ng war: auf 

einer mit Fussschrauben versehenen Marmorplatte befestigt, trug dieser am oberen Ende die ~us~ens ions r6h re  
mit Torsionskopf. Ein Spiegel-Gehiiuse mit Glasfenster umgab den oberhalb des Magneten befestigten Spiegel- 

rahmen mit dem Spiegel. Der eine Satz dieser Instiumente besass noch einen zweiten, festen, sogenannten 

Mirenspiegel, welcher dicht oberhalb des ersten, innerhalb des Rahmens lag. Derselbe reflektirte ein zweites 
Bild der Skala in das Fernrohr, dessen UnverÃ¤nderlichkei von der StabilitÃ¤ des Instruments wie des Fern- 

rohrs, welches zu jedem Instrumente gehÃ¶rte Kunde gab. Das zweite System besass nur ein Fernrohr, in dem 
nach Professor Ne um a y e r's Vorschlage die drei Skalen zugleich abgelesen werden konnten, indem das Bild 
einer Skala direkt, die anderen von zwei total reflektirenden Prismen gespiegelt erschienen; da die Bilder der 
drei Skalen Ã¼bereinande lagen, so war das Ablesen einer Mire in der Art wie bei den Instrumenten des 
ersten Systems ausgeschlossen, es fehlten daher den letzteren Apparaten die Mirenspiegel; im ~b r igen  
war die Konstruktion der beiden Systeme die gleiche, nur besass das Deklinations-Instrument des ersten Systems 
oberhalb des Spiegel-GehÃ¤use einen Ring zum Aufsetzen einer Ablenkungsschiene bei den Konstanten-Bestim- 

mungen, der bei den anderen fehlte. Die beiden Instrumente f i r  Horizontal-IntensitÃ¤ hatten einen um die 
Axe des Instruments drehbaren zweiarmigen TrÃ¤ger auf welchem ein Ring mit einer Glasschiene zum Befestigen 

der Deflektoren auflag. Letztere waren kompensirte Magnete, welche durch einen vertikalen Arm an einer 
Å¸be die Schiene geschobenen Htilse befestigt waren. 

Die Vertikal-Intensitiits-Instrumente besassen auf der Marmorplatte aufliegend einen horizontalen Arm, 
welcher in seinen Enden Vorrichtungen zum Befestigen der vertikalen EisenstÃ¤b hatte, dieselben befanden sich 
somit in unverÃ¤nderliche Entfernung von der Magnetnadel. 

Das erste System mit drei Fernrohren war zum Haupt-System bestimmt und wurde bei den Termin- 
und sttindlichen Beobachtungen benutzt, das zweite, das sogenannte Kontrol-System mit dem Neumayer'schen 
Fernrohr diente zu tÃ¤gliche Vergleichen beider Systeme und zu StÃ¶rungs-Beobachtungen 

Die Lloyd'sche Wage bestand aus einem Rtihrenmagneten, der auf einer Stahlschneide balancirte und 
dessen Enden sich behufs Diimpfung in zwei hohlen Kupfer-Cylindern bewegten. Der Spiegel befand sich auf 
einem oben auf dem Magneten befestigten TrÃ¤ger seine Ebene war horizontal und er war umgeben von einem 
ringffirmigen festen Mirenspiegel. L'ber beiden war ein total reflektirendes Prisma derart befestigt, dass mit 
HÃ¼lf desselben das Bild einer horizontalen, Å¸be dem Fernrohr befestigten Skala, im Fernrohr von beiden 

Spiegeln reflektirt erschien. Dieses Instrument war mit einem besonderen Thermometer versehen, welches in 
den Hohlraun~, in dem der Magnet sich bewegte, hineinrage; fdr die Temperatur-Bestimmung der Ã¼brige 

Instrumente war fÅ¸ jedes System ein Thermometer an je einem der Fernrohrpfeiler aufgehÃ¤ngt 





Aufstellung. 
Die Aufstellung der Instrumente ist im beifolgenden Situationsplane erlÃ¤utert in welchem sowohl die 

Lage und Richtung der Magnete, wie auch der Sinn der im Fernrohr erscheinenden Skalen durch auf 

wachsende Theilstriche deutende Pfeile, eingetragen sind. Die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen 
Instrumente kann bei der Kleinheit der Hufeisen-Magnete als konstant angenommen und den Werthen 

der Normal-Punkte eingerechnet werden. Da die Kupfer-Cylinder, welche die Nadeln umgaben, denselben 

nur wenig Spielraum gewÃ¤hrten so war die StabilitÃ¤ der Instrumenten-Pfeiler von besonderer Wiclitigkeit. 

Dieselbe war  das ganze Jahr hindurch befriedigend, nur im Mai zur Zeit der Schneeschmelze deuteten einige 

Anzeichen darauf hin, dass die Pfeiler sich gesetzt hatten. Die Entfernung der Spiegel von den Skalen war 

derart regulirt, dass der Bogenwerth der in Millimeter getheilten, o-Sm umfassenden Skalen tur kleine .\usschlÃ¤g 

genau eine Minute betrug, fÃ¼ grÃ¶sser Abweichungen mussten die nicht unbetrÃ¤chtliche Reduktionen auf 

Bogen als Korrektion an  die Ablesungen angebracht werden. 

Regulirung der Empfindlichkeit. 

Die Regulirung der Empfindlichkeit der IntensitÃ¤ts-Instrument erfolgte nach den Wi ld-Wi j ka n d er' sehen 

VorschlÃ¤ge in den Mittheilungen der Internationalen Polar-Kommission Heft 11. Nach denselben war der 
Skalenwerth der Horizontal-IntensitÃ¤ und die Grosse des Ablenkungswinkels cp' derart zu bestimmen, dass: 

rfH = H rot iilJq' = O'OOOIO G' cos i (C. G. S.). 

Fiir das Vertikal-IntensitÃ¤ts-Instrumen sollte sein: 

H 
cos tp' . - := O"010. a 

AUS diesen beiden Formeln waren die Ablenkungswinkel zu berechnen.? 

Mit HÃ¼lf der ersten magnetischen Beobachtungen auf der Station und einer vor der Abreise in Ham- 

burg ausgefÃ¼hrte Bestimmung von a hat Herr Dr. Giese  fÃ¼ die geforderten Ablenkungswinkel die Werthe 
berechnet: 

= 600 19' = 65' 19'. 

F Ã ¼  die L l o y d ' s c h e  Wage konnte die geforderte Empfindlichkeit von O'OOQIO C. G. S. Einheiten pro 

Skalentheil unmittelbar hergestellt werden. 

Uber das Verfahren der Herstellung der obengenannten Ablenkungswinkel giebt Herr Dr. G i e s e  
Folgendes an : 

,,Um die berechneten Ablenkungs\vinkel wirklich herzustellen. wurde in der folgenden Weise ver- 

fahren: Zuerst wurde die Meridian-Richtung der Nadel ermittelt. indem die giossc, holzerne Ablenkungsschiene 
aufgelegt wurde und auf diese, parallel mit ihr, also auf die Mitte der Nadel weisend. der Pur die Konstanten- 

Bestimmung beigegebene grosse MaglletstaL>. Wenn beim Umkehren des Letzteren sich die Stellung der Nadel 

nicht Snderte, fielen die Ric]ltuns? der Schiene und der Nadelaxe zusammen, d. h. die Schiene gab die 
Meridian-Richtung der Nadel, durch eine Marke an der Wand des Observatoriums tixirt wurde. Hierauf 

wurden Nadel und ~ u s p e I l s i o n s r ~ l l r e  entferllt. auf dem Apparat ein Brettchen befestig. um Jen Deviations- 
Apparat aufzusetzen und m i t  HÃ¼lf zwei neue Marken an der Wand angebracht, welche, vom Apparat 

U s  gesehen. die g e w ~ s c h t e n  ~ i ~ l ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~  der abgelenkten Nadelaxe und der Schiene fÃ¼ die ablenken~len 
Theiie (Magnete, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ )  fixirtcll. zuerst wurde nun der Apparat so gedreht, dass diese Schiene die 

Sewii1ischte Riclltuns erhielt, ijic 
wieLier eingehiingt. die %rosse, l i~lzerne Ablenkungssc11iene auf 

. . 
jene Marke gericlltia, welcl,e die geÃ§llnsc~,t ~~b lcnkLI I lgs -~ ic l l tu~ ig  angab und schliessl~ch iiurch Verstellen der 



ablenkenden Theile die Nadel in diejenige Lage gebracht, in der sie durch Umkehren des Magnetstabes am 

Ende der htjlzernen Schiene nicht beeinflusst wurde. 

,,Die Nordpole der Nadeln in den beiden IntensitÃ¤ts-Apparate waren nach Ost abgelenkt, jene in den 

Inklinations-Apparaten nach West, (wie der Situationsplan erkennen lisst). 
,,Bei dem IntensitÃ¤ts und dem Inklinations-Apparat des Kontrol-Systems lief die Bezifferung so, dass 

wachsenden Skalentheilen eine Bewegung des Nordpols von Nord nach West entsprach, bei den Ã¼brige 

Apparaten lief sie entgegengesetzt." 
Eine StÃ¶run der ersten Aufstellung erfolgte bei dem IntensitÃ¤ts-Instrument des Haupt-Systems am 

15. Mai 1883, wo durch die Unvorsichtigkeit eines Beobachters der eine Arm der Glasschiene mit Deflektor 
abgebrochen wurde. Der Schaden wurde schnellstens reparirt und die Stellung des Magneten mit HÃ¼lf des 

Kontrol-Systems derart regulirt, dass eine KontinuitÃ¤ in der Empfindlichkeit des Apparates wie im Werthe des 

Normal-Punktes mÃ¶glichs gewahrt blieb. 

B. Ableitung der Konstanten und Reduktions-Formeln. 

Torsions-VerhÃ¤ltnisse 

Bei der geringen Richtkraft der kleinen Hufeisen-Magnete, die auf arktischen Stationen der niedrigen 
Horizontal-Intensitiit wegen sehr ins Gewicht fdllt, hat die Torsionswirkung der Fiiden nicht zu vernachlgssigende 
Korrektionen zur Folge. Die Torsions-VerhÃ¤ltniss der beiden Lamont'schen Systeme wurden durch Drehen 
des Torsionskopfes um 360 O ermittelt und gaben folgende Werthe: 

Haupt-System. 
Deklination : y = 0'00175 * 

Horizontal-Intensit~t: y1 = 0.00357 [o-001761 

Vertikal-Intensitst : y" = 0.00379 [0:00139] 

Kontrol-System. 
Deklination : y, =: 0-00038 

Horizontal-IntensitÃ¤t y,' = 0-00066 [o-00038J 
VertikaI-Intensitst: y," = 0-00194 [obmgi] 

Die in Klammern stehenden Werthe geben die Torsions-Verhgltnisse ftir die Meridianlage, die man 
durch Multiplikation mit dem Kosinus des Ablenkungswinkels aus den, bei abgelenkter Stellung der Nade1, 

bestimmten Wenhen erhiilt. Bei dem Instrumente des Kontrol-Systems konnte der Einfluss der Torsion immer 
vernachl3ssigt werden, wiihrend beim Haupt-System f ~ r  die hÃ¶here Ablesungen eine Korrektion erforderlich 
ist, welcher durch Multiplikation derselben mit ( I  + y) Rechnung getragen wird. 

Â 

Skalenwerthe. 

1. Deklination. 

Da der Skalen-Abstand auf 1719 mm regulirt war,-so ist nur nÃ¶thi an die hÃ¶here Lesungen ~ o r r e k t i o ~ ~ ~  
wegen Torsion und wegen Reduktion auf Bogen anzubringen, welche beide in einer Tabelle vereinigt wurden' 
Um eine Lesung n in Bogen zu verwandeln und ftir Torsion zu korrigiren, hat man, wenn r die Entfernung 
von Spiegel und Skala, y> die verwandelte Lesung bedeuten: 

Wegen der Torsionskorrektion ist ftir n zu setzen ( I  + y) n, somit hat man: 

3 

Die Skalen-Lesungen wachsen bei Haupt- und Kontrol-System mit der Deklination, wenn dieselbe 'On 
Nord Å¸be Ost gezÃ¤hl wird. Ftir das Haupt-System ist die ,,Ablesung" mit n bezeichnet, der ~ o r m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



mit N. Ftir das Kontrol-System sind die entsprechenden Benennungen v und X. FÅ  ̧ die absoluten Be- 
stimmungen ist als Normalpunkt des Hauptsystems 370 angenommen, bei den Reduktionen ist indess der 

bequemeren Rechnung halber 400 gebraucht. ZweckmÃ¤ssige wÃ¤r es gewesen, Å¸beral mit 400 zu rechnen, 
doch hatte in dem Falle ein .@herer Theil der Arbeit wieder umgerechnet werden mtissen; es war einfacher 

wegen der Verschiebung an  den ftir die Reduktionen gebrauchten Werth eine Korrektion anzubringen. Beim 
~ontrol-System ist immer N = 400 gesetzt. 

2. Horizontal- Intensitiit. 

FÃ¼ die wegen Torsion und Reduktion auf Bogen anzubringenden Korrektionen gelten die Bemerkungen, 

die bei den Deklinations-Instrumenten gemacht sind. Die Bezeichnung der Ablesungen sind hier n' resp. V',  

die der Normal-Punkte N' und Nd. Die letzteren haben beide Male den Werth 400. Vergr6sse1-t sich der 
Ablenkungswinkel der Nadel, nimmt also die IntensitÃ¤ ab, so geht beim Haupt-System die Skala auf wachsende 
Skalentheile, beim Kontrol-System auf abnehmende, bei wachsender Deklination nimmt der Winkel bei beiden 
Instrumenten ab. 

a. A b l e n k u n g s w i n k e l .  

Die zur Bestimmung der Empfindlichkeit der Instrumente vorgeschriebenen Beobachtungen wurden 
nach Lam o nt  ' s Weise (cf. Hdbuch Pas. 2 10) angestellt, indem mit einem Hulfsmagnet vom Fernrohrpfeiler 
aus Ablenkungen der Deklinations- und IntensitÃ¤ts-Nade angestellt wurden. Der benutzte Magnet war ein Stab 
von 300 mm Liinge. Diese Lamont'sche Methode giebt, wie zuerst Herr Paulsen, der Chef der diinischen 
Station zu Godthaab, in den ,,Mittheilungen der Internationalen Polar-KommissionbL p. IQI nachgewiesen hat, den 
Ablenkungswinkel der Nadel vom magnetischen Meridian nur in dem besonderen Falle, wo die Axe der 
Nadel senkrecht zur Verbindungslinie der Deflektoren liegt. 

Da in den ~Annalen der HydrographieÃ i885 Heft V U. V1 eine ausfuhrlichere Auseinandersetzung dieser 
und anderer bei der Konstanten-Bestimmung der Lamont'schen Variations-Instrumente bisher vernachl2ssigen 
Verhsltnisse gegeben worden ist, so sei hier nur das ffir die Beobachtungen auf der Station am Cumberland- 
Sunde N ~ t h w e n d i ~ e  erw2hnt. 

Es bedeute allgemein K das Moment der Deflektoren, 9' den Winkel, den die Nadel mit dem magneti- 
schen Meridian einschliesst, den Winkel zwischen Meridian und Verbindungslinie der Deflektoren, (beide 

Winkel werden vom magnetischen Meridian aus von Nord Å b̧e Ost gezahlt), so gilt fÅ  ̧ die Drehungs-Momente 
folgende G l e i ~ h ~ e \ v i ~ h ~ ~ - ~ ~ d i ~ g ~ ~ g ,  wenn die hGheren, von den Dimensionen der Nadel und der Entfernung 
der Deflektoren abhÃ¤ngige Glieder vernachlsssigt werden durfen: 

Hsin a,' = K sin (ad-V') (I). 

Bei den Horizontal-Intensimetern der Deutschen Polar-Stationen betrug der Polabstand der Hufeisen- 
magneten 13.5 rnm, die Entfernung der Mittelpunkte der Deflektoren von der Nadel 300 "'"', SO dass eine Korrektion 

der h6heren Glieder selbst bei einem Ausschlage der Nadel von 12' noch nicht in Betracht kommt. 
Aus Gleichung 1 folgt fÃ¼ die ~ b l ~ ~ k ~ n g ~ - B e s t i m m u n g e n ,  W3ln mit der Ausschlag am 

Instrumente mit <Ãˆy die Ablenkung am IntensitÃ¤~s-lnstrument bezeichnet wird: 

In dem einzigen Falle, wo at -  Y' = ist, folg hieraus: 



gesetzt werden. Wie eine provisorische Berechnung der Ablenkungs-Beobachtungen nach Formel 111 zeigte, ist 

jene Bedingung anniihernd nur von dem Instrumente des Haupt-Systems erfallt worden. Die Schiene mit den 
Deflektoren war bei beiden Instrumenten derart orientin, dass die Normale zu derselben einen Winkel von 600 191 

mit dem mittleren magnetischen Meridian bildete, ergab sich bei Berechnung der Ablenkungs-Beobachtungen 
nach Formel 111, nicht anntihernd derselbe Winkel, so musste angenommen werden, dass die Axe der Nadel 

nicht normal zu den Deflektoren lag. Wie erwghnt, zeigte nur das Haupt-Instrument diese Ubereinstimmuq, 
es musste daher fur das Kontrol-Instrument ein anderes Berechnungs-Verfahren eingeschlagen werden. 

Bei den Ablenkungen am Haupt-System wurden gleichzeitig die entsprechenden Kontrol-Instrumente 

abgelesen, wtihrend der Ablenkungen am Intensitgts-Instrumente auch beide Deklinatorien. Das Schema einer 
Beobachtungsreihe war folgendes: 

I. 12 Ablenkungen am Deklinations-Instrumente 
11. 24 do. , Intensitxts-Instrumente 

111. 12 do. , Deklinations-Instrumente. 

Werden die durch Umlegen des Htilfsmagneten erhaltenen Ablenkungen am Deklinations- resp. Intensitiits- 

Instrumente mit nI, nÃ und n,', ng' bezeichnet, so ergeben sich aus jeder Reihe 12 Werthe f ~ r $  (n, - n)') 
I resp. (n,' - ng'), welche nebst der Reduktion auf Bogen in der untenfolgenden Zusammenstellung gegeben 

sind. Mit den alsdann erhaltenen Werthen von dqi und dyl ist dann nach Formel I11 der Winkel rpo 
berechnet, welcher der Normal-Lage entspricht. Der mittlere Stand des Intensitiits-Instrumentes ergab sich 

durch Bildung von $ (n,' + ng'), der des Deklinations-Instrumentes, welches von den Ablenkungen am Intensitgts- 

Instrumente mit beeinflusst wurde durch Vergleich mit dem Kontrol-Instrumente. Da nach Formel 111 gerechnet 
n wurde, also eigentlich a' bestimmt ist, so waren an den erhaltenen Werth von (pa = a' - keine Korrektionen 

wegen etwaiger Abweichung des mittleren Standes der Intensitiitsnadel von der Normal-Lage anzubringen (vergl. 

die genannte Arbeit von Pau l sen) ,  sondern derselbe war nur auf einen mittleren, magnetischen Meridian zu 
beziehen, der durch den mittleren Stand des Deklinations-Instrumentes und den aus den absoluten Bestimmungen 
bekannten Werth des Normal-Punktes dieses Instruments erhalten wurde. Aus der Zusammenstellung ist 

ersichtlich, dass kein Grund vorhanden ist, eine ~ n d e r u n g  der Empfindlichkeit nach dem 15. Mai anzunehmen* 
wo die erwtihnte Unterbrechung durch Zerbrechen der Glasschiene eintrat. 

1882. September 19. 

-int, - n 1 * ) s  155~48 - 0'11 
8tp= l0 17' 2711.6 
8Ql = 2 35 22-2 

log tg d+ = 8- 35288 
log ig Sw 1 = 8-65539 

9'69749 

I. Reihe: 11. Reihe: in. Beihe: 

log - + " - 9.99921 log- ' + - 9'99921 9.99921 9 ' 99921 
I + ? '  - l+yl- 

log cos 4 = 9" 69670 logcostpl= 9.69914 9 -69905 9.6997 

V' = 60' 10l.3 q' = 59O 59.2 59O 59'-7 59O 59l.7 
Dekl. (H.S.) = 355.0 Dekl. (ff. S.) = 373" 6 372. 1 374'2 

Red. auf 370 = - 1;-0 Red. auf 370 = + 3.6 + 2'1 + 4 5  

= 5 8 O  G1.S 60Â 2l.8 60Â 1l.8 60' 3'8 

Mittel y,, = 6Q0 2l.8 



1883. Juni 8. 

I Reihe: 

= + Y  log - - 1 +,,I - 9.99921 

U. Reihe: 

78-60 - 0.08 

157.98 - 0'48 
1' 18' 3i1'.2 
2 37 30-0 
8-35878 
8.66131 

9-69747 

9-99921 

9' 69668 
60' 10'.4 

367 '9 
- 2.1  

60Â 8l.3 

Mittel <p\ = 60Â lW.4 

Die 

1883. Auffust 8. und 9. 
I. Reihe: II. Reihe: 
(August 5). (August 9). 

t(nl - ng)= 71-80 - 0-08 72'50 - 0-04 

I + Y  log - - 1 +,,I - 9-99921 9' 99921 
log conf1 = 9.69626 9'6q922 

@ = 60' 12j.3 5g0 w . 9  
Dekl.(ff S.) = 368-8 384'4 
Red. aufvyo = - I 2 + 14.4 

q1Io= 60Â 1P.1 60' 13l.3 

Mittel <p", = W 18l.4 

in. Reihe: 
(August 9). 

72-45 - 0-04 

Zusammenstellung der Bestimmungen. 

1882 September 19. 70' = 5g0 55I.3 , 
,, October 20. 

1883 Juni 5. 
fÅ̧  Normalpunkt 370 des Decl. Var. Instr. 

60 10'4 
1883 August 5. U. 9. 60 13-4  

Werthe des Normalpunktes 370 waren an den einzelnen Beobachtungs-Tagen verschieden, dieselben sind 
mit der Reduction auf einen mittleren Meridian von 2870 45l.0, wie dieselbe an die Ablenkungswinkel anzubringen sind, 
im folgenden gegeben. Die letzte Spalte stellt die definitiven Winkel vor. 

1882 September 19. 370 = 2870 501.8 Red. auf 2870 45I.o = + 5l.8 ffo' = 60' 1'.1 Gew. 1 

,, October 20. 287 39.8 - 5-2 59 57'6 9 ,  3 
1883 Juni 5. 287 55'0 + 10.0 60 20'4 ,, 2 

,, August 5. U. 9. 287 45'3 + 0 . 3  60 13.7 ,, 3 

Mittel 9,' = W 8l.4 

Die Bestimmungen nach Mai 15. weichen zwar etwas von den vorhergehenden ab, die Abweichung ist indess 
nicht so betrÃ¤chtlich dass nach der Unterbrechung vom 15. Mai eine Aenderung der Empfindlichkeit verlangt wird, 
wie die Vergleiche auf Seite 280 zeigen, wÃ¤r eine Vergr6sserung des Winkels P,,' nach Jenem Datum von ungunstigem 
Erfolg fÃ¼ die Uebereinstimmung mit dem Kontrol-Instrument. 

Beobachtungen am ~&ontrol-Instrumente. 

Bei den Beobachtungen am Kontrol-Systeme ist, wie erwÃ¤hnt die Formel 11 anzuwenden, mithin kann 

<p nur bestimmt werden, wenn a bekannt ist oder umgekehrt. Da nun angenommen werden kann, dass die 

Orientirung der Nadel auf einen bestimmten Winkel zum Meridian mittelst eines auf einer Schiene befestigten 

Hfilfsmagnets (cf. pag, 25 i )  sicherer ist, als die Einstellung der Schiene mit den Deflektoren auf ein gegebenes 

Azimut. so ist es wahrscheinlich, dass die letztere Orientirung nicht gelungen ist; man k6nnte ~br igens  auch 
annehmen, dass die Axe der Deflektoren nicht pralle1 der Schiene lief, auf welcher dieselben befestigt waren. 

Die Nadel war jedenfalls nicht senkrecht zur ~ x e  der Deflektoren, der Winkel Ã§ - if' unterschied sich viel- 

mehr von % um einen Betrag e, der sich nach Formel I1 aber nur ermitteln lasst, wenn fLir <Ã  ̂ein bestimmter 

angenommen wird. Da besondere Beobachtungen zur Ermittelung von nicht angestellt und auch 

nicht vorgeschrieben waren, so erubrigl nur anzunehmen, dass der angestrebte Werth von h0 ly' nahezu 

erreicht worden ist, so dass keine Bedenken obwalten ftir den runden W e n h  von 60' 20' Zu setzen. 



Unter EinfÅ¸hrun von s verwandelt sich Formel I1 in 

welche gestattet durch ein Ngherungsverfahren y' - s zu bestimmen. Die dritte Niiherung ergab bereits einen 
konstanten Werth fÅ  ̧ 6 ;  9' ist abhgngig vom Stande der IntensitÃ¤ts und der Deklinations-Instrumente, nur 
vom Stande des Intensitats-Instrumentes, dementsprechend sind die Reduktionen auf Normalstsnde ber~ck- 

sichtigt worden. 

1882. October 21. 
I. Reihe: 11. Reihe: 111. Reihe: 

1883. August 3. 
I. Reihe: 

(n, - n2) = 7 1 - 7 3  - 0-05  

logtgvfa,= 8.31920 
log <? d'~, = 8'53566 

9'78354 
I + Y  log - Ã 9-  99988 
= + Y  

l ~ g c o s ( I # ~ - t , ) =  9'78342 
(F' - 8,) = 52' 36l.2 Dtkl.: 425.4 

n,'= 58 28-1 At.: 486'5 

* I =  5 51.9 
h g  cos â ‚  = 9'99772 

logcos(q.'-tg)= 9'78114 
- 8% = 52' 5o1.o 

â‚¬ 5 38-1 
log COS â‚ = 9" 99790 

l e g c ~ s ( ~ ' - t ~ ) =  9-78132 
e3 = 52' 48l.9 
?,= 5 30.2 f w i n t . : 4 8 6 . 5  

t = 7O 5l.7 9 ,  9 ,  4@"0 

9-99988 

9'75952 Dekl.: 393.6 
M.: 396.9 

54' 54l.8 
60  29.5 

5 4 '7  
9.99793 
9'75745 

55O 6l.3 
5 23-2 
9.09808 
9-75760 

5s0 5'.5 
5 fÅ  ̧ Int.: 396.9 
5' 20.9 Ã 7, 4OO.O 

Mittel s = 5' 22'22. 

11. Reihe: 

9-78290 
52' 39'4 Dekl.: 428" 9 
58 31.5 Int.: 479'6 

5 52-1 

9" 99772 
9'78062 

52' 53l.0 
5 38-5 
9'997% 
9-78079 

52' 52I.o 
5 39.5 fnr Int.: 479'6 

6' 59'. I n Ã 400'0 

In. Reihe: 

Mittel: s = 6' 52l.1 



Eine ~eobachtung vom September 17. musste ausgeschlossen werden, da im Oktober noch kleinere 
~ n d e r u n g e n  an der ~u f s t e l lung  des Instrumentes getroffen wurden, die m6glicherweise jene Winkel beeinflusst 

haben k6nnten. 
Als Mittel aus den Å¸bri bleibenden Bestimmungen ergiebt sich 

f0 = 6 O 7 I . 2 .  

Die beiden allerdings in Zeit ziemlich weit auseinander liegenden Beobachtungen weichen nicht un- 

betrgchtlich von einander ab, vielleicht hat dies seinen Grund in einer fortlaufenden Verschiebung des Normal- 

punktes des Instrumentes, welcher auch durch die .absoluten Bestimmungen konstatirt ist. (Vergl. die Reduktion 
auf NormalstÃ¤nd pag. 271.) Es blieb indess keine andere Wahl als zur Berechnung der Reduktions-Formel den 

Mittelwerth zu verwenden; die Vergleiche. von Haupt- und Kontrol-System (cf. pag. 279) zeigen, dass diese 

Entscheidung wie die Konjektur bezÃ¼glic des Ablenkungs-Winkels eine richtige war. 
Der W e n h  des Winkels ÃŸ, ergiebt sich zu 90 O  - so = 83 O 52.8. 

ÃŸ R e d u k t i o n s - F o r m e l n .  

Bei der Berechnung der sehr bedeutenden Variationen musste von der Benutzung einer Nitherungs- 
Formel vollstandig abgesehen werden, die schliesslich verwendete Reduktions-Formel ist folgendermassen her- 
geleitet worden. 

Geht man von Formel I pag. 253 aus, in der man der Abkurzung halber a' - q~'  =/J' setzen kann, und 
nennt die der Normal-Lage entsprechenden Werthe Ho, rj~'~, ÃŸ'o so hat man zur Berechnung der Intensitiits- 
Variationen die beiden Formeln: 

H sin Q' = K sin ÃŸ 

Ho litt Q',, = K sin ÃŸr 
(14 

aus welchen man nach Elimination von K erhtilt: 

so erhiilt man: 

Eine weitere Vereinfachung dieser Formel wurde einen Verlust an 

Strenge mit sich fuhren. So lande r  und Ekholm,  welche dieselbe Ent- 
wickelung gegeben haben, setzen nun, was auch von Pa U l sen  und S teen ,  
deren Entwickelungen gleichfalls nur wenig abweichen (cf. Mittheilungen der 
Internationalen Polar-Kommission pag. ig5), fÅ  ̧ zuliissig erkliirt ist: rfyl =< Î. 

Aus der nebenstehenden Zeichnung ist aber sofort klar, dass die Variationen 
des Winkels ÃŸ = Ã§ - <jpl die beobachteten Standanderungen der Intensitsts- 

nadel bedeuten, dass es also keinesfalls erlaubt ist flir Aft' = rf (U' - $1 den 
Werth <W zu setzen; die Variation Â§y setzt sich aus den Variationen der 

Intensitgtsnadel und des magnetischen Meridians zusammen, derart dass 

ist = S t a n d ~ n d e r u n ~  der Intensitatsnadel allein*). 



n FÅ¸ das Instrument des Haupt-Systems ist ÃŸ = hiermit wird (IV) 

sin V,,' cos iÃŸ H = Ho 
sin (V,' + $9') (IVa). 

In dieser Gleichung ist mit RÅ¸cksich auf den Sinn der Skalen zu setzen: 

fÅ̧ das Haupt-System: rfÃˆ = - (n - n') , $8' = - (n' - 400); in Gleichung IV 
dagegen flir das Kontrol-System: Sq.' = - (V + V') + 800, 0' = + (V' - 400). 

Die Formeln IV resp. IVa erfordern eine Tabulirung mit zwei EingÃ¤ngen fÅ  ̧ die Praxis ist es, im 

Fall So gleich h e s e t z t  werden kann, ausreichend, eine Tabelle fÅ  ̧ dÃ = o  zu konstruiren, die also nur da1 oder 

besser die Lesung n - n' als Eingang hat und mit dieser die Verwandlungen vorzunehmen, aus einer kleineren 

Korrektions-Tabelle entnimmt man dann mit off resp. n1 eine Korrektion, welche fÃ¼ alle als gleich an- 
genommen werden kann. Den Fehler, den man begeht, wenn da>' = aÃŸ gesetzt wird, zeigt folgende nach 

Formel (IV) berechnete Tabelle fÅ  ̧ H, in welcher = 60 q, P,,' = goO und Ho = o"o64 gesetzt ist: 

Fiir ÃŸo = sind die Korrektionen fÃ¼ positive und negative aÃŸ gleich. Nach der Solander'schen 
Formel hÃ¤tt man nur die fett gedruckten Werthe erhalten, und der eingefÃ¼hrt Fehler wÃ¤re wie man sieht, 

nicht unbetrÃ¤chtlic gewesen. Derselbe wird indess erheblich grÃ¶sser wenn, wie beim Kontrol-Instr~mentÃŸ~ 
von 90 O verschieden ist. (Man vergleiche die nachfolgend$ Tabelle fÃ¼ das Kontrol-System.) Diese Abweichung 

betrug hier 6 O ,  und eine ~bereinstimmung mit dem ~aupt -~ns t rumente  war nach der Solander'schen Formel, 

auch bei Beriicksichtigung der Abweichung nicht zu erzielen. Erst Formel IV brachte beide Instrumente in Ein- 

klang. Dieselbe wurde in der Weise tabulirt, dass eine Haupttafel fiir aÃŸ = o, also nur mit 64 als Eingang 

und eine Korrektions-Tabelle mit zwei EingÃ¤nge berechnet wurde. Die fÅ  ̧die Reduktimen an beiden Systemen 

zur Verwendung gekommenen Tabellen sind nachstehend verkÅ¸rz abgedruckt worden. Dieselben enthalten 

die Angaben der Werthe, welche der Berechnung zu Grunkle gelegt sind. Die Hg sind in beiden Tabellen 

verschieden, da fÅ  ̧ jede ein, aus sÃ¤mmtliche durch die absoluten Messungen berechneten ~orrnalpunkte~, 

erhaltener Mittelwerth benutzt wurde. Da H,, aber fiir jeden Tag des Jahres verschieden ist, in den Tabellen 

aber nur ein Werth gebraucht werden konnte, so miissen die aus der Tabelle entnommenen Werthe von H 
f Å ¸  die jedesmalige Verschiedenheit des Hg korrigirt werden. 

der bisher benutzten Reduktions-Formel Ubersehen haben kÃ¶nnten Herr professor W i 1 d lehnte die Verbreitung ab unter 
Hinweis darauf, dass derselbe bereits von Paulsen in den Mittheilungen der Internationalen polar-~ommission erkannt 
worden sei. Auf S. 195 der erwÃ¤hnte Publikation findet sich die einzige darauf bezUgliche Ã„usserung indem Herr Paulsen 
sagt: ,,Dans cene 6quation on peut toujours, 5 17exception possible de quelques cas tres rares, poser avec 
approximation suffisante da = 80111u U. s. W. 

Einmal ist nun hier nichts darÅ¸be gesagt, dass sich 8a und rfy stets um den Betrag der ~ e k l i n a t i o n s Ã ¤ n d ~ ~ ~ ~  
um-scheiden und dann sind die FÃ¤lle wo die Substitution unzulhig ist, keineswegs so selten, wie Herr Paulsen hier 
angenommen hat. Bei den Reduktionen fÅ  ̧Kingua-Fjord namentlich beim Kontrol-System hat sich im Gegenthei1 der 
Fall als der seltenere erwiesen, wo die daraus entspringende Korrektion vollst3ndig vernachlissigt wden du'e' 
Ja es waren die beiden Variations-Instrumente fÅ  ̧Intensitgt erst dann in vollkommene ubereinstimmung ZU bringen, 
die frÅ¸he auch von uns irrthiimlich angenommene Relation d'a = da als unrichtig erkannt war. Es bedarf keiner ErwÃ¤hnwg 
eine wie viel gr6ssere Bedeutung diese Fehler bei der Berechnung der Vertikal-Intensitaten aus den Angaben der LamOnt'-  
sehen Instrumente erhglt, es ist daher zu bedauern, dass Herr Wild die Verbreitung der Verbesserung ablehnte "" 
es ist nur zu hoffen, dass auch die anderen Bearbeiter die Unrichtigkeit der bisher bekannt gewordenen Formeln "On 

Steen,  Ekholm und Solander erkannt haben. Die Red. 



Formel : 

Tabelle Reduktion der Xiorhontel-1ntenai~t (Hauptsystem). 

sin Ã§d Formel: H = Ho (W JÃŸ H0=o-o638o; Ã§',=6o 8'.4;dT1=-t(n- t ' n l ) ;  ff=-(n1-400). Â¥ÃˆÃˆ(Q 89') ' 
Es ist t = I +Y, t' = I +Y', die Lesungen n und n' sind zuniichst auf Bogen zu reduciren, n' wird sodann mit 

' - ' l t i p l i c i r t ,  mit dem dann gebildeten n-n' geht man in die folgende Tabelle ein. --- 
@ I + Y  

Die Korrektions-Tabelle giebt die wegen der Ã„nderun von U@ anzubringenden Korrektionen in Einheiten der 
fdnften Dezimale. Ist der Werth des Normal-Punktes verschieden von 0.~6380, so bringt man die Differenz als Korrektion 
an das der Tabelle entnommene H an. 

Korrekt ions-Tabel le .  

Tabelle zur Reduktion der Horizontal-IntensiMt (Kontrol-System). 

n - n' 

sin P',, H = Ho- 'in (Â§- + @') ; = W 201, ÃŸI = 830 so1, H, = 0-06350. 8 ~ '  = - (V + v1) + 800, fff = (d - 400). 
sin ÃŸJ ' sin (P',, + cfp') 

Die Zahlen der Korrektions-Tabelle geben Einheiten der fÅ¸nfte Dezimale. 

H (fÅ  ̧ n' = 400) n' 1 Korrektion 
-- 

+37 +100 

+37 + 50 
+37 * 0 + 36 - 50 
+36 -100 

+36 -150 
4-36 -200 

4-35 -250 
+35 -300 
4-35 -350 
+35 -400 + 34 -450 
4-34 -500 
Km. kÃ 

n' 



3a. Vertikal-IntensitÃ¤ nach Lamont's System. 
Die Ablenkungen am Instrumente mit Eisenstaben sind mit nI1 resp. V", die Normal-Punkte mit Nu resp. 

bezeichnet. Bei beiden Systemen hatte der Normal-Punkt den Werth 400. Die Korrektionen ftir Torsion und 

die Reduktion auf Bogen sind in der beim ~eklinations-Instrumente angeftihrten 'weise angebracht. Bei 

zunehmender Ablenkung der Nadel nimmt die Lesung n" ab, die Lesung V" zu. Bei wachsender Deklination 
wiichst beide Male der Ablenkungs-Winkel. 

Fur die Bestimmung der Ablenkungs-Winkel der Instrumente mit EisenstÃ¤be war es in den beztiglichen 
internationalen Vorschriften unterlassen worden, auf den Einfluss der Nadel selbst auf die Eisenstgbe aufmerksam 

zu machen, vermuthlich weil die Untersuchungen Lamont's Å¸be diesen Gegenstand (Poggendorf's Annalen 
Bd. 109 und I I 2 und Supplementband IV der Annalen der MÅ¸nchene Sternwarte) in Vergessenheit gerathen waren, 

Auf der Station am Cumberland-Sunde glaubte Herr Dr. Giese zu erkennen, dass bei den Beobachtungen zur 

Bestimmung des Ablenkungs-Winkels eine Induktions-Wirkung des Ablenkungs-Magneten auf die EisenstÃ¤b 

statthaben mÅ¸sse Um dieselbe zu eliminiren, stellte er vor Abbruch der Station mehrere Beobachtungs-Reihen 
in der Weise an, dass er Ablenkungen in gewÃ¶hnliche Weise mit einem HÅ¸lfsmagnete vom Fernrohr-Pfeder 

aus vornahm, sodann die EisenstÃ¤b entfernte, die Rticklenkung durch senkrecht zur Nadel gelegte Magnete 
herstellte, und von neuem ablenkte, Ã¤hnlic wie es La mont  pag. 264 seines Handbuchs fÅ  ̧ die Bestimmung 

des Induktions-Koefficienten empfiehlt. Es ergab sich das Resultat, dass die Ablenkungen bei Rticklenkung 
durch Magnet wesentlich kleiner ausfielen. Es war Herrn Dr. G i e s e unbekannt, dass La mo n t dieses Resultat 

in dem oben erwÃ¤hnte Supplementbande durch Induktions-Wirkung der abgelenkten Nadel auf die Eisenstlibe 
erkliirt hat; wÃ¤hren das etwaige durch den Htilfsmagneten in den EisenstÃ¤be inducirte Moment bei der 

Anordnung der Beobachtungen herausftillt. Eine genauere Darlegung dieser Verhaltnisse findet sich in den 
Annalen der Hydrographie 1885, Heft VI, auf welche hiermit zur ErlÃ¤uterun des Folgenden verwiesen wird. 
F Å ¸  die Bestimmung des Ablenkungs-Winkels ist analog der Gleichung (11) pag. 253 von der Formel 

auszugehen. Es ist aber noch die Bestimmung des Einflusses der abgelenkten Nadel auf die EisenstÃ¤b erfor- 
derlich in der Weise, wie sie bereits Lamon t  vorgeschlagen. Bezeichnet man die Ablenkungen mit Hiilfs- 
Magneten am Instrument mit EisenstÃ¤be durch rn, die Ablenkungen nach Fortnahme der Stabe und Rock- 

lenkung durch Magnete mit ml, so ergiebt sich das Verhaltniss q = G, mit welchem in Formel I1 der Nenner 
ig fyi zu multipliziren ist. 

Da aus noch nÃ¤he zu erÃ¶rternde Griinden von einer Berechnung der Ablesungen des Instruments 
mit EisenstÃ¤be abgesehen worden ist, so sind hier nur die Berechnungen der Konstanten des Haupt-Instru- 
mentes durchgeftihrt, welches allein bei einem Vergleiche mit der durch die Lloyd'sche Wage gelieferten 
Vertikal-IntensitÃ¤ in Betracht kommt. 

a. B e s t i m m u n g  v o n  q. 

Die Beobachtungen wurden derart angestellt, dass zunachst 12 Ablenkungen am Instrumente bei Ruck- 
lenkung durch Magnete erfolgten, sodann 24 Ablenkungen bei Armirung durch Eisenstiibe, zum Schluss 
2 Ablenkungen wie zu Anfang. Zwei derartige Reihen wurden am 8. September 1883 angestellt. Die Ergeb- 
nisse der beiden Reihen sind 

hieraus ergiebt sich: 

Instrument : 
Mit Magneten. Mit Eisenstxben. 

m1 = 176.7 m = 196.8 
177'6 196'9 

m1 = 177.15 m = 196-85 



. A b l e n k u n g s - W i n k e l .  

Eine provisorische Berechnung der Winkel zeigte, dass die angestrebte GrÃ¶ss von 65" 19' nahezu 

erreicht war. Es konnte daher al'+ = gesetzt werden und die Formel, welche zur Berechnung zu verwen- 
den ist, ist die folgende: 

cos q." = A52k. 
9-t 

Den Werth von ips" e r h ~ l t  man durch Reduktion auf einen mittleren magnetischen Meridian. (Der Winkel q" 

wtichst mit der Lesung am Deklinations-Instrumente). 

I. Reihe: II. Reihe : in. Reihe: I. Reihe: n. Reihe: 

h g q  = 9.95420 9-95420 9-95420 2% 9 = 9.95420 9-95420 

2-29611 2. 29704 2'29371 2-23848 2.24732 
g n d q 2 =  3O 17' 45" 3" 18' rodl 3O 16' 40" fSÃ̂ s 2 O  53' 1od1 2" 56' 44" 

rfm= I 21 28 I 21 26 I 21 2 d q =  I 12 12 I 12 27 

log tg d q  = 8-37478 8.37460 8 -  37247 logt$+= 8.32233 8.32383 
logtgg-Sm,-= 8-76032 8'76124 8.75793 hg = 8.70201 8.71085 

9' 61446 9.61336 9.61454 9 '62032 9'61298 

- 9.99912 log - - 
I +Y" 

9.999" 9.999'2 

logcosq"=. 9'61358 9.61248 9.61366 

y" = 65O 44'.9 65O 48l.8 65O 44'4 
Dekl. = 371-4 373'6 365.3 

Red. auf 370 = - 1l.4 - 3l.6 - 4l.7 

= 65O 43'4 6s0 45l.2 65" 49'.2 

Mittel 6 5 O  W.0 

- 9'999x2 log - 
I + y" - 9.999" 

logcosqil'= 9.61944 9.61210 
qi" = 65O 23'3 6s0 SO'.I 

Dtkl. = 345'0 370.6 
Rtd. auf 370 = -(- 25'.0 - 0'.6 

qiÃ£ = 65O 48'3 65" 49'4 

Mittel der 2 Reihen: P," = 86" 49'2 
Eine dritte Reihe wurde ausgeschlossen, weil bei derselben 

die Nadel durch einen RÃ¼cklenkungs-Magne beeinflusst war. 

Zusammenstellung der Ablenkungs -Winkel : 
1882. Oktober 23. V," = 65O 46I.o Werth des Normalpunkts 370: 287O 38'3 

1883. August 5. 65 49'2 287O 43'3 
m,," (fÅ¸ den mittleren Meridian 287" 4j1.0): 

1882. Oktober 23. 6s0 52l.2 
1883. August 5. 65' 50'4 

Mittel tt,; = 65' 51l.3 

y. I n d u c t i o n s - K o e f f i c i e n t  a. 

., 
erwihnen ist noch, dass die Entfernung der Mitte der Eisensttibe von der abgelenkten Nadel nur 31 -6 mm 

betrug, da bei der geringen Horizontal-Intensit~t zu &ypa-Fjord nur durch ein SO starkes Durchschieben der 



Die Resultate der Bestimmung 
1882 

von a sind d i e  folgenden : 
Oktober 6. a = 0-04850 Gew. 2. 

7, 26. 0'05209 77 4. 
August 10.  = 0-05026 ,, 3. - 

Somit: a = 0'05068 

+ 1 

8. R e d u k t i o n s - F o r m e l n .  
FÃ¼ die Herleitung einer Reduktions-Formel fÃ¼ das Unifilar mit EisenstÃ¤be warCes nÅ¸thig den in 

den EisenstÃ¤be von der Nadel induzirten Magnetismus in Rechnung zu ziehen. Eine genauere Auseinander- 
setzung der bezÅ¸gliche VerhÃ¤ltniss ist in den Annalen der Hydrographie 1885, Heft V1 gegeben. Wenn 
die in Frage kommenden Winkel analog wie beim Horizontal-Instrument mit ÃŸ und y" bezeichnet, so hat 

man in der Gleichung I, pag. 253 noch fÅ  ̧ K das magnetische Moment der EisenstÃ¤b zu setzen, welches 

sich aus permanentem Magnetismus m, und dem durch die Vertikal-IntensitÃ¤ des Erdmagnetismus induzirten [V] 
zusammensetzt. Bedeutet k das von der Nadel in den Stilben inducirte Moment, so kommt noch das Glied 
k sin 2 ÃŸ hinzu, und man hat die Formel: 

H sin q" = ( r n + [ ~ ] )  sin ÃŸil+ sin 2ÃŸd 

FÅ¸ die Normal-Lage wird dieselbe 
Ho sin = (m + [Vo] ) sin ÃŸ: + k sin 2 ÃŸ: 

Wird [V] = [VO] + a J V  gesetzt, so ergiebt sich aus V und Va 

sin q" Ho sin l1 

fl = (Hsin - sin ÃŸ 9 ) + 4 k sie 7 (ÃŸl +B,,") sin $ (I!"-B,,") 

Die Gr6sse k wird eliminirt durch Einftihrung von q mit HÅ¸lf der Gleichung: 

hiernach erhÃ¤l man: 
sin sin qOd1 atTV=H --Hn -+zHO(r-q) 
stn ÃŸ sin ÃŸo 

7 I  Dieselbe geht fiir das Instrument des Haupt-Systems, fÅ  ̧ welches ÃŸn 7 ist Ã¼be in: 

H sin y" 
arfV =--- C O  , Ho sin 9." +Ho (1-9) tos V." sie ((1" 

Die Berticksichtigung des Einflusses der Nadel auf die Eisensthbe f ~ h r t  somit ein ~orrektions-Glied ein, 
welches, da es mit a dividirt wird, einen ziemlich erheblichen Betrag erreichen kann. Das Vorzeichen desselben 

ergiebt sich aus folgender Betrachtung. Wenn V" wÃ¤chst nimmt Ã Ÿ d  ab und es tritt ein kleinerer  heils strich 
ins Fernrohr; da ÃŸl mit der Lesung wÃ¤chs und die Variation des Winkels ÃŸ nur von der Stand~nderung 

des Inklinations-Instruments abhÃ¤ngi ist, so ist <!Â§ = + (n" - 400). Winkel wilchst mit der ~eklinations- 
Lesung n, nimmt ab mit n", somit <V=n-n". 

Der Fehler, der bisher, abgesehen von der VernachlÃ¤ssigun des Korrektions-Gliedes, bei allen Reduk- 
71 tions-Formeln gemacht ist, ist der, dass gesetzt wurde, bevor es variin war, wiihrend man doch nur 

n berechtigt ist, nachher P,," = 7 zu setzen. 

3 b. Vertikal-IntensitÃ¤ nach der Lloyd'schen Wage. 

Die Lloyd'sche Wage wurde vom Februar 1883 ab in den Bereich der regelmassigen ~ e o b a c h t u n g ~ ~  
gezogen, nachdem durch Erdstrom-Beobachtungen die Zuverliissigkeit ihrer Variationen bewiesen worden war' 
Bei Regulirung ihrer Empfindlichkeit war angestrebt worden, einen Skalen-Werth von 0-00010 zu erreichen' 

Die Beobachtungen, welche zur Bestimmung der Konstanten angestellt wurden, geschahen in 

Å¸bliche Weise durch Ablenkungen. Die Diimpfung des Magneten der Lloyd'schen Wage bewÃ¤hrt sich bei 

denselben recht gut. Bei der Ablenkung am Unitilar, wie an der Lloy&schen Wage, war die Schiene 



dem ~blenkungs-Magneten der abgelenkten Nadel parallel Das Beobachtungs-Schema war das aus der unten 

folgenden ~usammenstellung der Beobachtungen zu ersehende. Jede. dort gegebene Zahl ist das Mittel aus 
3 Werthen, die durch 4 Ablenkungen erhalten wurden. Eine erste Beobachtung geschah im October 1882, bei 

derselben betrug die Entfernung des Ablenkungs-Magneten von der abgelenkten Nadel 50 CI", doch konnten 
die Ablenkungen nur auf einer Seite ausgefiihrt werden, da die Schiene einerseits wegen Raummangels beim 

Unifilar gekÅ¸rz werden musste. Diese Bestimmung ist in Folge dessen bei der Berechnung des Skalenwerths 
ausgeschlossen. Es verbleibt somit nur eine Beobachtung von 1883, August 17., welche aber aus drei Reihen 
besteht und einen genÃ¼gen sicheren Werth bietet. Die Entfernung des Ablenkungs-Magneten betrug bei 
derselben 43 

Da der Rohren-Magnet der Wage ganz andere Gestalt und Dimensionen besass als der Hufeisen-Magnet 
des Deklinations-Inst~umentes, so war noch eine Vergleichs-Bestimmung erforderlich, durch welche die Ablen- 
kungen am Hufeisen-Magnet auf Ablenkungen eines dem Magneten der Lloyd'schen Wage gleichgestalteten 
Deklinations-Magneten zurÃ¼ckgefiihr werden konnten. Diese Beobachtung wurde nachtrtiglich in Wilhelms- 

haven ausgefiihrt. Zu dem Zwecke wurde der Rohren-Magnet der Wage gleichfalls unifilar suspendirt und 

Ablenkungen an beiden Magneten aus den benutzten Entfernungen 50 cm und 43 cm angestellt. Nur die letzteren 
sind hier angegeben. Jede Zahl ist das Mittel aus 4 Wertheil, welche durch Umlegen des Magneten als Differenz 
der Einstellungen erhalten werden. Intensitiits- und Deklinations-Variationen konnten vernachlitssigt werden. Die 
Torsions-Verhiiltnisse waren die folgenden : 

R6hren-Magnet : y' = 0.00033 
Hufeisen-Magnet: y = 0'00053. 

Die Entfernungen von Spiegel und Skala waren bei beiden Magneten verschieden und betrugen: 

Bezeichnet man die Aussch18ge des R~hren-Magneten mit n', die am Hufeisen-Magneten mit n, so ist 
das VerhÃ¤ltni k, mit welchem die auf der Station angestellten Ablenkungen am iJnifilar multiplizirt werden 
mtlssen, zu berechnen nach: 

k =  n' (I + y') 2 e 
n (x+y)'2e1 

Die Anordnung der Beobachtungen war eine ganz analoge wie bei den Ablenkungen auf der Station. 

(Wilhelmshaven) 1884. April 23. und  24. Beob.: E. 

Ablenkung am Entfernung des ablenkenden Magneten 43.0 Cm. 

I. Reihe. 11. Reihe. 111. Reihe. 
1) Deklinations-Magnet. 

Mgt. Nord: . . . , . . , . 210.78 21 1 '95 2 1 ~ 9 8  
212.0; 212'40 212.35 ,, Sud: . . . . . . . 

2) Mgt. der  Lloyd'schen Wge. 
158.85 159'25 158-78 Mgt. Sud: . , . . . . . . 
153.42 154'02 ,, Nord: . . . . . . . . '53.40 

3) Mgt. der  Lloyd'schen Wge. 
Mgt. Nord: . . . . . . . . 153.42 '53'95 153.50 

158-48 158-85 1;8*60 
3, Sud: . . . . .  



Die drei Bestimmungen ergeben die Werthe: 
k =: 1.09332 

I '09258 
I.oq111 

Mittel: k = 1 . 3 2 3 4  

ÃŸ Ablenkungs-Beobach tungen  z u r  B e s t i m m u n g  des  Skalen-Werths .  

Werden die AusschlÃ¤g am Unifilar mit n, und ng, an der Lloyd'schen Wage mit nl, und ntg be- 

zeichnet, so ergiebt die Beobachtung vom 17. August folgende Reihen: 

Entfernung des HÅ ļfs-Magnete 43.0 Cm. 

I) Ablenk. a. Unifilar. I. Reihe: 11. Reihe: 111. Reihe: 

Mgt. Nord: (nl - n2) = 1 7 8 ' ~ 5 - 0 - 6 5  

Mgt. SÃ¼d . . . . . . . 174.95 -0-62 

2) Ablenk. a. Lloyds W. 

Mgt. West: (ni, - nia) = 33-80 

Mgt. Ost: . . . . . . . 34'54 

3) Ablenk. a. Lloyds W. 

Mgt. Ost: (n', - n'a) = 34-46 

Mgt. West:. . . . . . . 33'75 

4) Ablenk. a. Unifilar. 

Mgt. Sid :  (n, - ng) = 174.65 - 0 - 6 2  

Mgt. Nord:. . . . . . . w.8~ -0'65 

y. B e r e c h n u n g  d e r  R e d u k t i o n s - F o r m e l .  

Ist a die Entfernung von Skala und Spiegel am Unifilar, a' die entsprechende der Lloyd7schen Wage, 
nt - n2 ndi - n'* 

so geben tg U, = 7 und tg U, = 7 die Tangenten der Ausschliige am Unifilar resp. der L l o  y d' schenwage, 
l -  L@ 

ist 1 die Lesung an der Wage, L,, der Normal-Punkt derselben, so ist A 1 = die Variation der Wage i* 

Bogen. Die Reduktions-Formel wird gegeben durch 

Die Skalen-Entfernung der L1 o y d' sehen Wage braucht nicht bekannt zu sein, da sie durch EinfÅ¸hrun 
der Ablesungen eliminirt werden kann. Dann erhalt man: 

Die Ablenkung am 
werden. 

Dann ergiebt sich : 

Mit Ho = 0-0638 ergeben die drei Beobachtungs-Reihen: 



Wird ein Magnet mit Nordpol unten vertikal Å¸be die Mitte der Wage gehalten, so geht dieselbe auf 

wachsende Skalentheile, dieselben entsprechen somit einer Zunahme der Vertikal-IntensitÃ¤ Der Skalen- 

werth hat daher das positive Zeichen zu erhalten. Da man Zehntel Skalentheile zu schÃ¤tze im Stande ist, 
SO wurde es keine Schwierigkeit haben, die Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ bis auf 0-00001 C G. S. Ein- 
heiten zu erhalten, wenn nicht der noch nÃ¤he zu besprechende Temperatur-Einfluss dem hinderlich wÃ¤re Von 

welcher Wichtigkeit die,Beobachtungen an der Lloyd'schen Wage wurden, geht aus dem Abschnitt Å¸be den 
Vergleich der beiden Instrumenten-Systeme sowie aus den Erdstrom-Beobachtungen hervor. 

C. Temperatur-Koefficienten. 

Um den Einfluss der Temperatur-Wirkung auf die Variations-Instrumente zu untersuchen, ist bei den in 

Frage kommenden Instrumenten verschieden verfahren worden. Die exakteste Methode zur Bestimmung von 
Temperatur-Koefficienten ist zweifellos die, den Beobachtungs-Raum der Variations-Instrumente auf verschiedene, 
einige Zeit konstant zu haltende Temperaturen zu bringen; nÃ¶thi ist zur Ausftihrung aber ein von den 
Temperatur-Ã„nderunge unabhÃ¤ngi aufgestelltes Kontrol-System. Da ein solches Verfahren meist schwer durch- 
ftihrbar sein wird, so wird man zu andern Methodenfgreifen mÅ¸ssen Bei einigen Instrumenten wird es angangig 
sein, die Temperatur-Koefficienten der einzelnen Theile zu ermitteln und aus diesen den des ganzen Instrumentes 
zu berechnen. Dieser Weg ist im Folgenden bei den Horizontal-IntensitÃ¤ts-Instrumente eingeschlagen worden. Ein 
in den meisten FÃ¤lle anwendbares Verfahren wird durch Kombination der mit HÅ ļf der absoluten Bestimmungen 
berechneten Werthe fiir die Normal-StÃ¤nd mit gleichzeitigen Temperatur-Ablesungen geboten. Bei einer einiger- 
massen hervortretenden Temperatur-Wirkung und gentigend sicheren absoluten Bestimmungen werden die 
Wenhe der Normal-Punkte einen Gang mit der Temperatur zeigen, aus dem ohne Schwierigkeit ein Tempe- 
ratur-Koefficient abgeleitet werden kann. Bei sehr starkem Temperatur-Einfluss ist es auch angangig aus einer 
Kombination der mittleren monatlichen StÃ¤nd der Variations-Apparate mit den Temperatur-Mitteln die Koeffi- 
cienten zu bestimmen. (Vergl. K reil, Anleitung zu magnetischen Beobachtungen.) 

Horizontal-IntensitÃ¤t 

Beide H ~ r i z o n t a I - ~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ ~  waren mit kompensirten Ablenkungs-Magneten versehen worden, eine 
PrÅ¸fun derselben fand vor Abbruch der Instrumente im September 1883 statt. Dieselbe geschah in der Weise, 
dass jeder Deflektor einzeln abwechselnd erwÃ¤rm und abgek~hlt wurde. Die hierdurch verursachten Stand- 

â‚¬nderung wurden notin, mit ihnen gleichzeitig Ablesungen der Variationen an dem anderen, keinen Tempe- 
ratur-hderungen unterworfenen Instrumente angestellt. Durch Elimination der eingetretenen Variationen der 
Horizonta~-~ntensitÃ¤ gelang es, den Einfluss der Temperatur auf feden Deflektor ZU bestimmen. Mit HÅ¸lf 

des T e m p e r a t u r - ~ ~ ~ f f i d ~ ~ ~ ~ ~  jeda Deflektors wurde der ~em~eratur-Koefficient des ganzen Instruments be- 
rechnet. Die in Anwendung kommenden Formeln sind folgende: 

Sind M, und M, die magnetischen Momente der Deflektoren bei o0, der ~blenkungswinkel bei oO, 

gilt, wenn die Nadel senkrecht zu den Deflektoren ist, die Gleichung: 

Die Temperatur-~oefficienten der beiden Magnete seien ai und Ã§ dann gilt fÅ  ̧ zwei Temperaturen 
'1 und tg, wenn zuniichst nur ein Deflektor erwÃ¤rm wird, die Gleichung: 

. 
Km. 1 



worin ,,,, und ÃˆÃˆd den Temperaturen ti und t*entsprechenden Ablenkungs-Winkel sind. Setzt man M' -=i, und M1 + M* 
dividin die erste Gleichung durch die zweite, so erhalt man: 

I - A l  U, tl - *in 
--P - 
1 - Ai al tÃ sin Ã§ 

woraus mit genugender Anngherung folgt: 

Ganz analog erhat man hag. 
Um nun den Temperatur-Koefficienten des gesammten Instrumentes zu erhalten, geht man wieder von 

der ersten Gleichung aus: 

Einer Temperatur-Wirkung auf beide Deflektoren und die Schiene entsprechend, differenzirt man die- 
selbe logarithmisch nach t in Bezug auf M,, Mg, e und if: und erhalt: 

Setzt man nun: 

so erhiilt man: 

fuhrt man ein 11 a, + 1, BÂ =ai 
so ergiebt sich: 

- (sÃŸ+a)(t to) = c o t q d q .  

FÅ¸ kleinere IntensitÃ¤ts-Anderungen wie sie hier nur in Frage kommen, lasst sich die ~gherungsformel: 

anwenden. Mit dem hieraus erhaltenen Werthe von cotT do; erhÃ¤l man 

H-H0=H0(3ÃŸ+a)(t-t,) 
Die Gr6sse Ho (3 Ã + a) ist somit der Temperatur- Koefficient des Instruments in absolutem Mass, der- 

selbe kann natÅ¸rlic auch in Skalen-Theilen berechnet werden durch Division mit dem Werthe eines Skalen- 

Theils. Die obige Form ist gewiihlt, weil es fÅ  ̧praktische Rechnungen bequemer ist, den an die beobachteten 
Variationen anzufugenden Normal-Punkt wegen Temperatur-Wirkung zu korrigiren, als die abgelesenen Skalen- 
Theile zu verbessern. 

Im Folgenden sind die Beobachtungen zur Bestimmung der Temperatur-Koefficienten der Deflektoren 
ngefuhrt. Neben den beobachteten Temperaturen sind die wegen etwaiger Intensitiits- und Deklinations- 
Ã„nderunge verbesserten Stande der Intensitats-Instrumente gegeben. Jede Zahl ist das Mittel aus 4 in Inter- 
vallen von je einer Minute angestellten Ablesungen. 

Haupt-System. 
Ostlicher Magnet. 

Temp. 
t 1 ta  + 4-45 - 13-62 + 4-38 - I 1 -42 

4- 4-38 - 11-36 + 4-38 374'3 
Mittel: + 4-40 - 12- 13 374.52 371'66 



Da der Ablesung 400 am IntensitÃ¤ts-Instrument ein Ablenkungs-Winkel von 60Â 8'4 entspricht, so ist f ~ r  

373- I zu setzen 

Westlicher Magnet. 

Mit diesen Daten ergiebt sich f i r  die beiden Deflektoren: 

Das negative Vorzeichen zeigt an, dass die Deflektoren -etwas tiberkompensirt waren. Da die Schiene, welche 

die Deflektoren trug, aus Glas war, so ist fur p der Ausdehnungs-Koefficient des Glases zu setzen. Derselbe 

ist zu +o~ooooo8 angenommen. Damit ergiebt sich: 

Weiter erhÃ¤l man mit log Ho = 8-80550 
und wenn man berticksichtigt, dass beim Haupt-Instrumente die Intensitiit mit wachsender Lesung abnimmt, als 
definitive Formel : 

H = Ho - 0'00000447 (t -4). 

Kontrol-System. 

Die Beobachtungen an den Deflektoren des Kontrol-Systems zeigen einen sehr geringen Temperatur- 
Einfluss. Die folgenden Beobachtungen geben die Temperaturen der Deflektoren und daneben die nach dem 

jedesmaligen Stande des Instrumentes berechneten Intensitiiten, welche mittelst der gleichzeitigen Ablesungen 
am Haupt-Systeme von Variationen befreit sind. Die Skalen-Lesungen ZU geben war hier der komplicirteren 
Redukt i~ns-~ormel  wegen nicht thunlich. Jede Zahl ist das Mittel aus vier Lesungen: 

Ostlicher Magnet. Westlicher Magnet. 
t H t H 

-5.30 0'06400 4- 4'95 0-06404 

- 8-45 6405 
- 13-58 6405 

+ 5'32 6401 4- 4-68 6403 

6407 - 12.20 
-7'97 

6404 

+ 5'03 6403 + 4'53 6405 

- 7-42 6407 

+ 5-00 6403 

Da mit wachsender Temperatur die .berechnete Intensitgt kleiner wird, so muss das der De- 

flektoren stÃ¤rke werden, das heim, die Magnete waren gleichfalls etwas uberkompensirr. Aus deranigen ge- 

ringen Wirkungen einen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ f f i ~ i ~ ~ t ~ n  abzuleiten, erschien unn6thig, da die Variationen Km. der 1. Tem- 



peratur im Laufe eines Tages nicht eine solche H6he erreichten, welche eine BerÅ¸cksichtigun erforderten; 
der Ã„nderun der Temperatur von Tag zu Tag wird aber genugend durch Ã„nderunge der Normal-Punkte 

Rechnung getragen. Anders ware es gewesen, wenn die Angaben der Horizontal-IntensitÃ¤te zur Berechnung 
der Vertikal-Intensitiit gedient hiitten, da jede Korrektion derselben in die letztere mit erheblich grtherem 
Betrage eingeht. 

Lloyd's Wage. 

Ein provisorischer Versuch aus den mittleren monatlichen Standen den offenbar sehr grossen Tem- 
peratur-Einfluss zu bestimmen, fÅ¸hrt zu dem nicht unwahrscheinlichen Resultate, dass einer Temperatur- 
Ã„nderun von einem Grade eine Standanderung von etwas Å¸be 3 Skalen-Theilen, namlich 0-00032 C G. S. 
Einheiten entsprtiche. 

Die genauere Berechnung geschah mit Hulfe der aus den absoluten Bestimmungen erhaltenen Normal- 
Punkte. Aus den Inklinations-Beobachtungen und den entsprechenden Werthen der Horizontal-IntensitÃ¤ 
wurden die Normal-Punkte der Lloyd'schen Wage berechnet, welche in der folgenden Zusammenstellung mit 
den wahrend der absoluten Bestimmung abgelesenen Temperaturen gegeben sind. Zu denselben ist zu be- 
merken, dass die erste Beobachtung vom 18. Wirz als Mittel von vier Inklinations-Beobachtungen abgeleitet ist, 

die im Monat Marz mit dem Nadel-Inklinatorium angestellt wurden. Die geringere Sicherheit dieser Beob- 
achtung gegen~ber den folgenden mit dem Erdinduktor angestellten war Veranlassung, ihnen durch Zusammen- 

fassen zu einem Werth ein geringeres Gewicht zu geben. Nach dem Schema 
Vo-o'6oooo =: A VÃ§+a 

wurden die 17 Bedingungs-Gleichungen gebildet, 
wurden. 

Datum Vn 

1882. Wirz 2 0'59134 

7 '2 0.59186 

77 19 0- 59260 
H 29 0.59184 

April 10 0.59477 

Ã 13 0'59351 

3, 16 0- 59490 

77 29 0- 59723 
Mai 7 0.59874 

Y? I2 o"60029 

7 16 0- 59944 
Juni 4 0-60003 

n '3 0- 59979 

7 21 0-59978 

Ã '9 0'60019 
Juli 12 0' 59994 

August 3 0'60211 

W 16 0'60024 

7 '9 o"6Oois 
September 4 0.59789 

N~~algle ichun~en : 
43~02920 = +f7*0 A vo + 

welche nach der Methode der kleinsten Quadrate behandelt 

A V, = -0-00349 
a = -(-o-0003483 

am zweckmassigsten durch Korrektion des 



Rechnung getragen worden. Die Wirkung des Temperatur-Einflusses ist mithin eine bedeutende. Ein zweites, 
dem Quadrate der Temperatur proportionales Glied zu berechnen, schien nicht angezeigt, da die Werthe der 
Normd-Punkte hierzu nicht die nÃ¶thig Sicherheit bieten. 

D. Normal-Punkte. 
Wie aus den im folgenden Abschnitt zu behandelnden Vergleichen der beiden Systeme hervorgeht, 

fanden bereits in kÅ¸rzere Zeiten nicht unbetr~chtliche Ã„nderunge in den Differenzen der beiden verglichenen 
Instrumente statt. Dieselben traten auch in lilngeren Perioden auf, wie die Zusammenstellung der aus den 
absoluten Bestimmungen berechneten Normal-Punkte zeigen. 

1. Deklination. 

Die Normal-Stiinde der beiden Deklinations-Instrumente sind in folgenden Reihen enthalten, welche 
zunÃ¤chs die absoluten Bestimmungen mit den gleichzeitigen Ablesungen beider Variations-Instrumente geben, 
unter Da und DÃ sind dann die Normalstande selbst eingetragen. Die Reihen derselben zeigen, dass das Instru- 
ment des Haupt-Systems neben einem grtisseren Sprung am 15. Mai, welcher durch eine Korrektion am Instru- 
mente verursacht wurde, vielen kleineren Schwankungen unterworfen war; die Reihe des Kontrol-Instruments 
zeigt einen wesentlich gtinstigeren Verlauf, welches Verhaltniss beider Instrumente nach dem was im folgenden 
Abschnitt Å¸be die tÃ¤gliche Vergleiche gesagt ist, zu erwarten war. 

Normal - Punkte der Deklination. 

30.6 2870 48.6 1 2870 40'; ; DieLesungenandenVar.-Instr. 
wachsen mit der Dekli- 

391'2 I 42.8 , 40'0 nation. 

Bemerkungen. Datum. 

11 

1883 Januar 
Januar 
Februar 

77 

Wdrz 
Ã ˆ  

97 

77 

April 
Ã ˆ  

Mai 

n 

?? 

Juni 
n 
Ã ˆ  

Juli 
August 

Ã 

I 

September 3 288 6-2 389.4 

1882 September 23 
October 9 

32.9 Zwischen den Beobachtungen 

31'5 
von Mai 13 und Mai 15 
wurde die Magnet - Nadel 

31'1 aus dem Kupfer - Gehause 

33'7 
genommen und gereinigt, 
vermuthlich hat sich hierbei 

33'9 der Kollimations-Fehler des 

33'7 
Spiegels gelindert, womit 
der Sprung in der Reihe 

34' 5 der D, erkl&rt ist. 

Do 

287O 31.1 , 352.5 

287 31-2 I 358.4 

Do Beob.-Dekl. 

M 19 287 45'1 374 5 
November 2 287 13.4 347 '4 

Ãˆ 22 287 30.8 366.4 
December 12 287 41'9 379.0 

Stand 
der Var.-Instr. 



Eine jtihrliche Periode, wie dieselbe mehrfach beobachtet worden ist, (Vergl. Magnetische Beobachtungen 

zu Prag von Horns t  ein, Jahrgang 30 und 31, wo die beobachteten Schwankungen durch eine periodische 
Funktion dargestellt sind), kann aus jenen Reihen nicht mit Sicherheit erkannt werden. Charakteristisch ist 
bei den Werthen beider Reihen die Abnahme gegen Ende des Beobachtungs-Jahres, also im SpÃ¤tsommer welche 
vielleicht durch eine verztigerte WÃ¤rmewirkun erkldrt werden k6nnte. Die M6glichkeit einer solchen auf 

eine Deklinations-Nadel, die sich in einer Ã„nderun der Lage der magnetischen Achse kundgeben wtirde, ist 
nach Lamont's Bemerkungen (Hdbuch 161 Anmerk.) nicht von der Hand zu weisen. (Vergl. hiertiber die 

Beobachtungen zu Wilhelmshaven.) Da indess in den obigen Reihen keine genÅ¸gen ausgeprggte Erscheinung 
dieser Art zu erkennen ist, so konnten dieselben auch keiner weitern Rechnung unterworfen werden. Zur 
Herleitung der tgglichen ~ e r t h e  ftir die Normal-Punkte wurde vom Haupt-Instrument gÃ¤nzlic abgesehen und 
das Instrument des Kontrol-Systems als Norm angenommen; durch die graphisch aufgetragene Reihe der 
Normal-Punkte desselben wurde eine ausgeglichene Kurve gelegt, welche die Werthe ftir jeden Tag des Jahres 
giebt. Fur das Haupt-System wurden aus derselben die Normal-Stgnde mit HÃ¼lf der viermaligen tgglichen 
Vergleiche abgeleitet, welche zu einem Mittel kombinirt wurden. Auf diese Weise sind die in der Zusammen- 
stellung Seite 275 folgenden Tabellen der Normal-Punkte beider Instrumente erhalten. 

2. Horizontal-IntensitÃ¤t 

Die folgende Zusammenstellung giebt die beobachteten Werthe der Horizontal-IntensitÃ¤ mit den an 
beiden Systemen wghrend der Bestimmungen beobachteten Variationen in absolutem Mass, welche somit die 

Abweichungen von den Normalstanden (N = 370, Ni = 400) darstellen. Da jede Beobachtung mit zwei Magneten 
ausgefuhrt wurde, so sind die Einzelwerthe getrennt in der Reihenfolge: Magnet 11, Magnet IV gegeben. Die 
durch Subtraktion der Variationen erhaltenen rohen Werthe der Normal-Punkte [H,,] und [&I beider Systeme 
sind dann fÅ  ̧beide Magnete zusammengefasst. Dieselben enthalten noch die Schwankungen des Normal-Punktes 

der Deklination und die Anderungen in Folge des Temperatur-Einflusses auf die Variations-Instrumente. Die 
Werthe des Haupt-Systems [Ho] sind daher in der nÃ¤chste Tabelle folgendermassen korrigirt worden. Neben 
den Werthen [Hj sind die Temperaturen der Variations-Instrumente eingetragen. Als solche wurden die wahrend 

der Zeit von d* pm-oh am des Beobachtungs-Tages abgelesenen aus folgendem Grunde benutzt. Die Intensitgts- - 
Bestimmungen geschahen stets in der Zeit von 5h-8hpm. Durch die Anwesenheit zweier Beobachter nahm das 
am Fernrohr-Pfeiler hgngende Thermometer sehr schnell eine htihere Temperatur als die unmittelbare Umgebung 
des Instruments an, es erschien daher gerechtfertigt, diese htihere Temperatur nur insoweit zu beriicksichtigen, 
als sie in das Mittel sÃ¤mmtliche des Nachmittags abgelesener Temperaturen einging. Etwaige auf diese Weise 
eingef~hrte Ungenauigkeiten ktinnen bei dem geringen Temperatur-Koefficienten der Instrumente nur einen 

verschwindenden Betrag erreichen. Mittelst der im vorigen Abschnitt fur das ~au~t-~ntensitÃ¤ts-Instrumen 
gegebenen Temperatur-Formel sind die entsprechenden Korrektionen abgeleitet, der Sinn derselben ersiebt sich 
aus dem Umstande, dass bei unvertinderter Horizontal-IntensitÃ¤ durch ein Steigen der Temperatur die Lesung 
~ ~ c h s t ,  also die berechnete Horizontai-IntensitÃ¤ zu klein ausfdllt, bei positiven Temperaturen ist somit Ho zu 
vergrossern. Mit denselben erhalt man die folgende Reihe unter H,'. Die nÃ¤chst Spalte enthÃ¤l den Werth 
des Normal-Punktes der Deklination, die folgende enthÃ¤l die Korrektionen, welche an [Ho'] in absolutem Mass 

anzubringen sind, wenn stimmtliche Normal-Punkte auf den mittleren Meridian von 287Â 45' reduzirt werden. 
Die Anbringung dieser Korrektion liefert die Werthe H,,, welche die Schwankungen des ~ ~ ~ m a l - p u n k t e ~  des 

Horizontal*IntensitÃ¤ts-Instr~tnent allein und befreit von Temperatur-Einfluss darstellen. 



D a t u m .  

1882. September 28 

October 10 

October 18 

November 3 

November 27 

December 13 

1883. Januar 3 

Januar 12 

Januar 29 

Februar 12 

MÃ¤r 4 

Warz 18 

April 10 

April 29 

Mai 12 

Mai 16 

Juni 4 

Juni 13 

Juni 29 

Juli 12 

August 3 

August 16 

September 4 

Zusammeostollung 

der 

a b s o l u t e n  I n t e n s i t s t s - B e s t i m m u n g e n .  

[&I [H.] w 
(C. S) (Mittel beider Magneten.) 

Bemerkungen. 

Der Werth A H (H.S) 
derBeobachtungvonSep- 
tember Ã§8 ist durch Ver- 
gleich mit dem Kontrol- 
System bestimmt. 

6353 - 

6342 

6336 

6345 

6353 

63 18 

6327 

6330 

6332 

6335 

6335 

6334 

6336 

6336 

6340 

6334 

- Bei dieser Bestimmung 
ist das Kontrol-System 
nicht abgelesen. 



Datum 

1882. September 28 
October 10 

7 18 
November 3 

7, 27 
December 13 

1883. Januar 3 

7 12 
71 29 

Februar 12 

M'arz 4 

, 18 
April so 

11 29 
- Mai 12 

1 16 
Juni 4 

99 13 
11 29 

Juli 12 

August 3 

7, 16 
September 4 

Berechnung 
der 

Normal-Punkte des Haupt-Intensitats-Instruments. 

[Hol 

0'06401 

6400 
6389 
6388 
6386 
6386 

6374 
6356 

6359 
6365 
6372 
6360 
6363 
637' 
6370 
6401 

6396 
6400 
6392 
6398 
6396 
6384 
6392 

Red. auf 
287O 45' 

r o o o o 8  

Diese Reihe zeigt einen recht gleichmÃ¤ssige Verlauf, selbst die Unterbrechung am 15. Mai, welche durch 

Zerbrechen der die Deflektoren tragenden Glasschiene verursacht wurde, ist nicht von Einfluss auf die ~ o n t i n u i t Ã ¤  
geworden. Die Werthe H,, wurden graphisch aufgetragen und eine Kurve durch dieselben gelegt. Dieselbe 

zeigt nur von Dezember bis Januar eine erhebliche Anderung, von Mitte Januar an konnte ein vollkommen 

gleichmihsiger Verlauf angenommen werden. Die Anderung von Anfang Januar ab' ist vielleicht dadurch 
begrandet, dass um diese Zeit bei der absoluten IntensitÃ¤ts-Bestimmun der Ubergang von der kleinen Nadel 

zur Doppel-Nadel stattfand. Aus der erwiihnten Kurve ist Ho fÃ¼ jeden Tag entnommen, diese Werthe sind 
dann rÅ¸ckw3rt korrigin, indem statt des mittleren Werths von Dg der jedesmalige aus der Tabelle Pag. 269 
entnommene, benutzt worden ist. Zur Berechnung der stÃ¼ndliche Ablesungen der ~ntensitÃ¤ts-Instrument 

erschien es hinreichend, nur eine mittlere Tages-Temperatur zu berÃ¼cksichtige und die tÃ¤gliche 

Schwankungen zu vernachlassigen. (Vergl. Einleitung zu den stÃ¼ndliche Beobachtungen.) Dieser mittleren 
Tages-Temperatur entsprechend wurde f Å ¸  jeden Tag eine Korrektion abgeleitet, mit welcher man dann einen 

Werth von Ho fur jeden Tag des Jahres erhÃ¤lt (S. Zusammenstellung pag. 275.) Diese Werthe kÃ¶nne eine 

Sicherheit bis auf 0~00005 C. G. S. beanspruchen. 

FÃ¼ das Kontrol-Instrument sind die erhaltenen Normal-StÃ¤nd nicht weiter bearbeitet ~ o r d e n ,  da 
es z\veckmassiger erschien fUr die Tage, an denen die Horizontal-IntensitÃ¤ nach demselben berechnet sind, 
die Werthe des Normal-Punkts mittelst der viermaligen tgglichen Vergleiche mit dem Haupt-System festzu- 

stellen. Die unmittelbar durch Reduktion erhaltenen Normal-Punkte (vergl. Page 271) zeigen sich w8hrend der 

des Jahres ziemlich verÃ¤nderlich in der zweiten halten sich dieselben sehr konstant. Die ur- 
sache jener Veranderlichkeit ist vielleicht in der leichten Verschiebbarkeit der prismen des Neumayer's~hen 

zu suchen, deren StabilitÃ¤ bei dem Mangel eines Miren-Spiegels nicht zu kontroliren war. 



3 a. Vertikal-IntensitÃ¤ (Lamont). 

Da von der Reduktion der Beobachtungen des Lamont'schen Vertikal-Intensitiits-Instrumentes abge- 

sehen werden musste, so war auch eine Berechnung des Normal-Punktes nicht auszufuhren. Es sind daher nur 
ftir die Zeit von September 1882 bis MÃ¤r 1883, wÃ¤hren welcher die Lloyd'sche Wage nicht abgelesen wurde, 
die absoluten Inklinations-Bestimmungen benutzt worden, um mit Htilfe der jedesmaligen Horizontal-Intensitat 

die Vertikal-IntensitÃ¤te zu berechnen. In der nachfolgenden Tafel sind die absoluten Inklinations-Beobach- 
tungen mit den mittleren StÃ¤nde der Variations-Apparate zusammengestellt. Die folgende Spalte giebt die mit 
Hiilfe von n - n' berechnete Horizontal-Intensitiit, daneben die sich nach der Formel V = H tg i ergebende 
Vertikal-IntensitÃ¤t Die Reihe der berechneten Vertikal-IntensitÃ¤te zeigt eine ziemlich gleichmassige Abnahme, 
die gr6sseren Unterschiede in den von den beiden Nadeln gelieferten Werthen der Inklination einer Beobachtung 
erscheinen in der Vertikal-IntensitÃ¤ meist ausgeglichen. 

Absolute Inklinations -Bestimmungen 

mit dem Nadel-Inklinatorium von 1882 September 29 - 1883 Februar 9. 

Datum 
1882 September 29 

October 9 

October 20 

November 9 

November 22 

December 1 1  

1883 'Januar 4 

Januar 13 

Februar g 

3 b. Lloyd's Wage. 



Inklinatorium erhalten wurden, sind auf die gleichen Normal-Punkte reduzin, indem die Variation rfi nach der 
Formel berechnet wurde: 

ui = + 0,06497 (1 - La) - 0-06132 (n - n') 
. 

dV &H 
welche sich aus di = 7 Ã § i  z io - %) ergiebt. 

Die obige Formel erlaubt bei bekanntem Ho aus der Reihe der 6 die Werthe [V4 zu berechnen, welche 
nachstehend mit den wahrend der absoluten Bestimmung abgelesenen Temperaturen der Lloyd'schen Wage 
zusammengestellt sind. 

Berechnung 

der Normal-Punkte der L loyd ' s chen  Wage. 

Datum Reduc. Incl. [VÃ£ t (Ll. Wge) V" 

7, 29 *SI-88 
April 10 53-62 0. 59477 - 5.1 0-59655 

7, 16 

V 29 

Mai 7 

Ã 13 
7 31 

n 29 
Juli 12 

August 3 

7, 16 

September 4 53-92 0.59789 + 8-0 0-59510 

Die mit bezeichneten Beobachtungen geschahen mit dem Nadelinclinatorium, die angegebenen 
sind die Mittel aus beiden Nadeln. 

Die Temperatur-Korrektionen sind mit HÅ¸lf des im vorhergehenden Abschnitte abgeleiteten Tempe- 
ratur-Koefficienten berechnet, nach Anbringung derselben ergeben die absoluten Bestimmungen eine Reihe "On 

Werthen Vn, welche graphisch aufgetragen worden sind. Die vier Mgrz-Beobachtungen mit dem 
natorium wurden, um der grasseren Unsicherheit derselben Rechnung zu tragen, zu einer Beobachtung zusammen- 
gefamt und das erhaltene V, auf den 18. Marz gelegt. Aus der Kurie sind dann die in der Tabelle gegebenen 

von V0 f ~ r  jeden Tag des Jahres entnommen. Stellt man die Abweichungen der aus den absoluten 
Bestimmungen erhaltenen Werthe mit den aus der Kurve entnommenen zusammen, so findet man einen wahr- 
icheinlichen Fehler jeder aus der absoluten Bestimmung berechneten Venikal-IntenSitat von 0-00040, was einem 

"On in der Inklination entsprechen wurde. 



T a f e l  
der Normal-Punkte der magnetischen Variations-Instrumente zu Kingua-Fjord fÅ̧ jeden Tag des Beobachtungs-Jahres. 

1882 1882 

S e p t e m b e r  1 1 O c t o b e r  
1882 1 N o v e m b e r  

1882 

c e m  h e r  l. 1883 

J a n u a r  
1883 

F e b r u a r  D 

Dekl. 
(H. S.) 

37O34'.< 
34 - i  
35 ' C  

34.2 
34" 

34' '  
34 - i  
35.2 
35" 
33.' 

30.: 
29'~ 

30'1 
29" 
34.: 

35' 
35'' 
34'1 
34.l 
34' 

33 
31' 
31 ' 
31' 
32- 

33" 
33' 
33" 
33' 
33' 

33' 

I1 - -- 

I .  ' Dekl. 1 H O ~ .  Int. I Dekl. Hor. Int. 11 DekL 1 Dekl. 1 Hor. Int. 
3. 5. (K. S.) (H- S.) ' (H. S.) 1 (K.S.) [ (H. S.) , (H. S.) (K. S.) (H. S.) 

P 

D .  H o  D .  1 Dekl. H o r q j  -Dekl. 
(K. S.) 1 (H. S.) (H. S.) (K. S.) (H. S.) j (H. S.) 

~q'p 1 Dekl. 1 Hor.Int. 
Wge. (H. S.) (K. S.) (H. S )  





E. Verhalten der einzelnen Instrumente, Vergleich der beiden Systeme. 

Allgemeines. 

Die Sicherheit der Beobachtungen an den einzelnen Instrumenten wie ein Vergleich z\te' T ier wurde 

erheblich beeintrtichtigt durch die st6renden Torsions-Anderungen, die als Folge von WÃ¤rme oder Feuchtigkeits- 
~nderungen um so gr6sseren Einfluss gewinnen konnten, da sÃ¤mmtlich Instrumente des Schutzes einer Glas- 

glocke entbehrten, ein Abhalten der Feuchtigkeit durch Chlor-Kalcium somit nicht m6glich war. Die Kokon- 
FÃ¤den an denen die Magnete aufgehgngt waren, sind, wie aus den Torsions-VerhÃ¤ltnisse folgt, bei den 

Instrumenten des Haupt-Systems am stÃ¤rkste gewesen, es lÃ¤ss sich daher auch annehmen, dass die genannten 

Wirkungen sich bei diesen am meisten geltend machten. Ferner werden alle Vergleiche, auch wenn sie auf 
mÃ¶glichs simultanen, von mehreren Beobachtern ausgeftihrten Ablesungen beruhen, Mitngel zeigen, die darin 
ihre Ursache haben, dass bei den Lamont'schen Systemen die Lesungen mehrerer Instrumente zur Berechnung 
eines Elementes gebraucht werden und zwar derart, dass z. B. ein Fehler von 0.5 Skalentheilen am Deklinations- 
Instrumente dieselbe Wirkung in der Berechnung hat, wie ein gleich grosser Fehler am IntensitÃ¤ts-Instrumente 
wÃ¤hren es doch wÃ¼nschenswert sein wÃ¼rde dass die Lesungen der HÃ¼lfs-Instrument nur zur Berechnung 
von Korrektions-Gliedern dienen sollten. ErwÃ¤hn sei hier noch, dass in Folge der geringen Festigkeit der 

Ablese-Fernrohre hÃ¤ufig kleine Miren-Ã„nderunge beim Haupt-System vorkamen; beim Kontrol-System 
entzogen sich dieselben der Wahrnehmung, da Miren-Spiegel der Konstruktion des Fernrohrs wegen nicht 
vorhanden waren; desgleichen konnten bei diesem System etwaige Verschiebungen der Prismen des Ne U - 
ma y er'schen Fernrohrs nicht kontrolirt werden. 

1. Deklination. 

Die genannten Wirkungen der Torsion waren besonders bei den Deklinations-Instrumenten zu erkennen, 
wenn beide Instrumente gleichzeitig &gelesen wurden, wie es regelmÃ¤ssi des Tags vier Mal und stets bei den 

Termin-Beobachtungen geschah. Die Differenz der beiden Instrumente des Haupt- und Kontrol-Systems ~nderten 
sich oft innerhalb einiger Stunden um mehrere Minuten und zwar war ein paralleler Gang mit der h f t -  

Feuchtigkeit augenscheinlich, da die lÃ¤nger Anwesenheit eines oder mehrerer Beobachter im Variations-Obser- 
vatorium von deutlichem Einflusse war. Da das Kontrol-Instrument, wie die Zusammenstellung der Werthe 

der Normal-Punkte zeigt, des geringeren Torsions-Faktors wegen, den zuverlÃ¤ssigere Eindruck machte, SO 

wurde in einzelnen FÃ¤lle fur die Termine die Deklination von diesem Instrumente entnommen, in anderen 
wurde durch Vergleich beider Instrumente eine von Stunde zu Stunde fortschreitende Korrektion des Normal- 

Punktes ftir das Haupt-Instrument abgeleitet. In den Bemerkungen zu den Termin-Beobachtungen ist das 

angewandte Verfahren genauer besprochen worden. 



theil fÅ  ̧ die Zuverlitssigkeit der Intensit~ts-Instrumente war die ausserordentlich hohe Empfindlichkeit derselben, 
die nach den W i 1 d - W i j k an d er'schen Vorschlagen regulirt war (cfr. Mittheilungen der Internationalen Polar- 
Kommission, Heft 11, pag. 59). Nach denselben war der Ablenkungs-Winkel fÅ  ̧ alle Stationen zu berechnen 
nach der Formel: 

H cot <fi = O-00010 cos i 

nach welcher sich fÅ̧ Kingua-Fjord ein Skalen-Werth von etwa O.OOOOI ergab, welcher auch, wenn man nur 
die einfache Reduktions-Formel ber~cksichtigt, mit guter Annaherung erreicht ist. Da man Zehntel-Skalen- 

theile zu schHtzen im Stande ist, so hatte es keine Schwierigkeit die Variationen der Horizontal-Intensitat bis 

auf sechs Dezimalstellen zu berechnen. Gerade diese ausserordentliche Empfindlichkeit der Horizontal-Intensi- 
meter war aber in mehrfacher Hinsicht von Nachtheil; der Vergleich der beiden Instrumente zeigt, wie wenig 
durch dieselbe an Sicherheit und Genauigkeit gewonnen wurde, es trifft hier eine Bemerkung Lamont's Å b̧e 
Genauigkeit magnetischer Variations-Beobachtungen (Hdbuch pag. 19) zu, zu der er ein Beispiel aus der 
Meteorologie heranzieht: ,,Es hat keine besondere Schwierigkeit," sagt er, ,,die Temperatur der Luft bis auf 
oÂ¡oo abzulesen, was wiire aber der Erfolg, wenn man zwei Thermometer dieser Art in einer kleinen Ent- 
fernung von einander aufstellen und gleichzeitig ablesen wurde? Anstatt einer Ubereinstimmung bis auf 
tausendste1 Grade wÅ¸rd man nicht selten Unterschiede finden, die bis auf 2-3 Zehntel eines Grades sich 
erheben wurden."' Da bei schneller ~ n d e r u n g  der Horizontal-Intensitiit die Nadeln in Folge der hohen Empfind- 
lichkeit in sehr lebhafte Bewegung geriethen, so ist eine grijssere Unsicherheit beim Ablesen, sowie ein hHufi- 
geres Vorkommen von Irrthumern viel eher zu gewiirtigen, als wenn die Bewegung bei niedrigerer Empfind- 
lichkeit eine langsamere gewesen Ware. 

Um die Sicherheit, welche die Variationen der beiden Horizontal-Intensimeter bieten, zu zeigen, sind 
nachstehend einige Vergleiche berechnet, welche folgendermassdn angestellt wurden: Withrend der Zeit starker 
Horizontal-Intensitats-Ã„nderungen wie sie gewohnlich in den spÃ¤te Vormittagsstunden einzutreten pflegten, 
machte ein Beobachter in kÅ¸rzere Intervallen Beobachtungen am Theodoliten, dessen Nadel durch eine* 
unveriinderlich auf der Schiene liegenden Ablenkungs-Magneten um einen Winkel von etwa 540 abgelenkt worden 
war; die Variationen dieses Winkels wurden durch Einstellungen des Theodoliten gemessen, wÃ¤hren je ein 
weiterer Beobachter die Variationen der IntensitÃ¤ gleichzeitig an den beiden Sgtzen Variations-Instrumente 
notirte. Es sollte auf diese Weise eine unabhÃ¤ngig Bestimmung des Skalen-Werthes der Variations-Instru- 
mente erhalten werden, unter der Voraussetzung, dass eine lineare Reduktions-Formel zur ~erechnung der 
Variationen diente. Da sich die Unzulitnglichkeit derselben herausstellte, so wurden obige Beobachtungen nur 

zu einem Vergleich der Beobachtungen am Theodoliten mit denen am Variations-Instrumente benutzt. Der 
Theodolit funktionirte hier wie ein drittes Variations-Instrument, welches vor den anderen den Vorzug hatte, 
dass bei allen Variationen der Deflektor senkrecht zur abgelenkten Nadel war. Es konnte somit nach Formel IV7 

71 Seite 257 gerechnet werden, wenn in derselben ÃŸ = ÃŸo = gesetzt, d. h. also die Variation des Winkels ÃŸ ver- 
nachlassiet wurde. Danach wird die Reduktions-Formel: 



V e r g l e i o h  
der beiden Horizontal-Intensimeter mit Beobachtungen arn Theodoliten. 

1888. Februar 10. 

Mai 16. 

H3 

0'06321 
3'2 

304 
300 

0'06306 
322 

404 
451 

0.06489 

478 
472 
47' 



- 280 - 

1888. Mai 16. 

Die Beobachtungs-Reihen zeigen durch ihre gute Ubereinstimmung die Sicherheit der Reduktions- 
Formeln in befriedigender Weise. Die Schwierigkeit, bei derartigen Beobachtungen die SimultaneitÃ¤ streng zu 
wahren, ist nicht unbetrkhtlich, da der Beobachter arn Theodoliten den beiden im ~ariations-Observatorium 

ein Signal zu geben hat, auf welches hin dieselben je zwei Instrumente abzulesen haben. Mit Ri.icksicht 
auf die Schwierigkeit der AusfUhrung ist die Ã¼bereinstimmun der Beobachtungen am Theodoliten mit 

denen am Kontrol-System eine selbst bei starken Variationen gute zu nennen. Das Haupt-System, welches 
bei der Beobachtung am 10. Februar gleichfalls gute Ubereinstimmung zeigt, scheint am 16. Mai Minder- 
Wenhe zu liefern, da bei niedrigem Werth von H die H, etwas zu gross, bei grossen H die Hi etwas zu klein 
ausfallen. Daraus wiire zu schliessen, dass der Skalenwerth des Haupt-Systems nach dem 15. Mai etwas zu 

klein, d. h. der Ablenkungs-Winkel etwas zu gross angenommen wgre. Die Bestimmungen dieses Winkels 
(Cf. pag. 255) fordern aber eher eine VergrÃ¶sserun des auch nach dem 16. Mai angenommenen Mittel- 
venhs von 60O 8'4- In Folge dieser Widerspruche schien es nicht angezeig, nach der Unterbrechung 'Om 

5 -  Mai eine Ã„nderun der Empfindlichkeit anzunehmen, und man ist gezwungen, die Abweichungen des 

obigen Vergleichs zufÃ¤llige Umstiinden zuzuschreiben. Da einzelne Werthe von H-H,, zu Beginn 
jeder Gruppe etwas herausfallen, so ist vermuthlich ein starkes persGnliches Moment des Beobachters am 
riations-Instrumente im Spiel. Die Beispiele zeigen, dass die abermassige Genauigkeit nichts zur ~icherheit 

beigetragen hat, ebenso sichere Werthe hatte man bei zehnfach kleinerer Empfindlichkeit erhalten. 

3. Vertikal-IntensitÃ¤t 



&in von einen1 Vergleich zwischen zwei Vertikal-Intensitiits-Instrumenten derselben Konstruktion wesentliche 
Schwierigkeiten bereiten wtirden, so ist bei der Bearbeitung nur der Vergleich mit dem unabhÃ¤ngige Instru- 

mente, der Lloyd'schen Wage, durchgeftihrt. 

Da mtindlich wie schriftlich von dem Leiter der Expedition nach der RÅ¸ckkeh derselben darauf auf- 

merksam gemacht war, dass weder die beiden Instrumente mit EisenstÃ¤be unter sich, noch mit der Lloyd'schen 
Wage tibereinstimmende Resultate lieferten, so wurde diesem Punkte von Beginn der Bearbeitung an volle 
Aufmerksamkeit gewidmet; nach liingerer Arbeit wurde die Entscheidung dahin getroffen, dass von der Reduktion 

der Ablesungen der Instrumente mit Eisenstsben vollstÃ¤ndi abzusehen und nur die Angaben der Lloyd'schen 
Wage zu benutzen seien; ein Entschluss, der zur Folge hatte, dass fÅ  ̧ die erste Halfte des Beobachtungs- 
Jahres Å¸berhaup keine Vertikal-IntensitÃ¤ publizirt werden kann, da die Lloyd'sche Wage zu regelmÃ¤ssige 
Ablesungen erst vom Februar 1883 an benutzt wurde. Die Brauchbarkeit dieses Instruments, dessen Reduktions- 
Formel ihrer Einfachheit wegen eine vollkommen sichere ist, wurde erwiesen durch die Erdstrom-Beobach- 
tungen Dr. Giese's am geschlossenen Stromkreise (S. dies.), auch mag erwahnt sein, dass dieselbe Wage nach 
der RÅ¸ckkeh der Expedition in Wilhelmshaven aufgestellt, einen vollkommen parallelen Gang mit einer dort 
selbstregistrirend aufgestellten Wage Adie'scher Konstruktion (bei welcher der balancirende Magnet sich nahezu 
irn Meridian befindet) und mit dem dortigen Lamont'schen Instrument mit EisenstÃ¤be zeigte. 

Die ersten Versuche das Lamont'sche Vertikal - IntensitÃ¤t - Instrument zu Kingua - Fjord mit der 

Lloyd'schen Wage in Ubereinstimmung zu setzen, scheiterte an der Benutzung der fehlerhaften Reduktions- 
Formel; nachdem diese sicher ermittelt war, wurden mehrere Beobachtungs-Reihen bearbeitet, welche von vier 
Beobachtern an den drei Lamont'schen Instrumenten und der Lloyd'schen Wage genau gleichzeitig wahrend 
starker erdmagnetischer Variationen angestellt wurden. Da das Instrument des Kontrol-Systems nicht g~nstiger 

als das Haupt-Instrument aufgestellt war und die in Frage kommenden Konstanten nahezu gleich denen des 
letzteren sind, so ist nur das letztere in den Bereich der Untersuchungen gezogen. 

Mit Htilfe der erwÃ¤hnte Vergleichs-Beobachtungen soll nachgewiesen werden, dass einerseits bei 
Gebrauch der strengen Formel keine be f r i ed igende  Ubereinst  im mung zu erzielen ist, andrerseits die 
EisenStÃ¤b im Wesentlichen nur wie kon s t an te  Def lektoren wirkten. Letzteres wird aus dem Umstande 

erkannt, dass dieses Instrument, wenn man es, wie bereits von Ekholm geschehen (L'expddition suddoise au 

S~etsberg) zur Berechnung von Horizontal-~ntensit~ts-Variationen benutzt, gute Ubereinstimmung mit einem 
Horizontal- Intensimeter zeigt. 

Die beiden nachstehenden Beobachtungs-Reihen von 1883 Februar 5 und Juni 20 geben die simultanen 
Ablesungen der drei L a m ~ n t ' ~ c h e ~  Instrumente, welche unter n, n' und n" eingetragen sind und die der 
^~yd'schen Wage unter 1. Temperatur-Einfl~sse konnten vernachlÃ¤ssig werden, Torsion und Reduktion 
auf Bogen ist, wenn nothwendig, berticksichtigt. Nachdem aus den Differenzen n -n' mit H ~ l f e  von 

Formel IVa pag. 258 die wirklichen Horizontal-Intensitiiten berechnet waren, sind die Werthe a d V  nach der 
strengen Formel VIb pag. 262 abgeleitet und zwar zunÃ¤chs ohne die auf Induktion durch die Nadel beruhende 

die so erhaltenen Werthe sind unter [adV] eingetragen, die eben erwÃ¤hnt an dieselben anzu- 

bringende Korrektion findet sich unter C, die korrigirten Werthe unter arfV. Ausserdem sind unter dV die 
Variationen der Ve*ikal-IntensitÃ¤ zu finden, welche aus den Ablesungen der Lloyd'schen Wage abge- 
leitet wurden. 

Km. n 



1888. Februar 6. 

n-n" 
+30 

+35-4 
4-33-3 
+32 ' 1 

4-32-6 

+34" 
+3^4 
4-33'3 
+33'0 
4-30-2 
4-37'4 
+32- S 
+33'fi 
+3' - 2  

4-30-3 
+33.1 
4-29-8 

+zu- 5 
+28-4 

+33*7 
+34'5 
+37'7 



I 
Da der Fak to r7  fast genau gleich 20 ist, so zeigt der Vergleich der beiden letzten Spalten, wie unver- 

lgsslich die Variationen der Lamont'schen Instrumente zur Berechnung der Vertikal-Intensit&t sind. ~u~ der 
Formel VIa folgt, wenn man den Werth von a einsetzt, dass man, um die ftinfte Dezimal-Steile von dV auf 

Einheiten sicher zu erhalten, den Werth von H auf 6 Dezimal-Stellen muss verbtirgen kÃ¶nnen Bei der 
hohen Empfindlichkeit des Horizontal-Intensimeters hatte eine Be r e ch n U ng auf 6 Stellen zwar keine Schwierig- 

keiten, wie indess bereits durch 'die Vergleiche der beidenIntensimeter auf Seite 279 gezeigt ist, kann hGchstens 
die f ~ n f t e  Dezimal-Stelle in H als zuverlÃ¤ssi angegeben werden, daraus folgt, dass die Werthe von dV nach 

Lamont nicht bis auf zwei Einheiten der vierten Dezimale sicher sind. Dazu kommen die Unsicherheiten in 
der Differenz n - n", welche, wie die Benutzung der Formel zeigt, durch Anderung von sin o>il den Werth 
von dV ganz erheblich beeinflussen (pro Skalen-Theil in n - n" Ã¤nder sich & V  um 1 3  Einheiten), Die unbe- 

fangen gewghlten obigen Beispiele zeigen, wie weit diese Behauptungen zutreffen. WÃ¤hren das erste bei 
ziemlich ruhigem Zustande der Nadeln vielleicht eine Berechnung der Vertikal-Intensitgt in Einheiten der vierten 
Dezimale als mÃ¶glic erscheinen l5sst, da ein gewisser Parallelismus der Reihen der dV und adV nicht zu 
verkennen ist, schwindet diese Aussicht gÃ¤nzlich wenn man in der zweiten Reihe, die wahrend ziemlich leb- 
hafter Bewegung der Nadeln beobachtet wurde, die Reihe der adV mit den Variationen der Lloyd'schen Wage 
unter dV vergleicht. Bei so starken Variationen sind simultane Lesungen schwer durchzuf~hren, auch laufen 

leichter Ablesefehler unter, dies sind UmstÃ¤nde die wesentlich zu den Unsicherheiten der adV beitragen, eine 
fernere Benutzung der L a  m o  n t' sehen Instrumente zur Beobachtung der Variationen der Vertikal-Intensitat aber 
Ã¤ussers zweifelhaft erscheinen lassen mÃ¼ssen 

Da bei den Termin-Beobachtungen die Lam ont'schen Instrumente in Intervallen von 103 nach ein- 
ander abgelesen wurden, so werden die Unsicherheiten in der Vertikal-Intensitiit der Termin-Beobachtungen 
die obigen noch tibersteigen. W e n n  man aber  d ie  W e r t h e  ftir d ie  Vertikal-Intensitilt n icht  auf  

zwei E inhe i t en  de r  v ie r t en  Dezimale  s icher  berechnen kann,  dann ist es jedenfalls besser a u f  
eine Verwendung d e r  Ablesungen  Ã¼berhaup  zu verzichten, als dass man ggnzlich unzuverlgssige 

Werthe giebt ,  und dies dÃ¼rft um so mehr zulÃ¤ssi sein, als nur die Hilfte des Beobachtungs-Materials 
dadurch betroffen wird, fÃ¼ die andere die Beobachtungen der Lloyd'schen Wage ZU Gebote stehen. 

Stand), welche in Folge der 
ausfallen, mit dem auf Seite 

durch jenes induzirte Moment verringerten 
260 bestimmten Faktor q multiplicirt werden. 

Direktionskraft der Nadel zu gross 

Km. n ' 



1883. Februar 5. 

H' H-H' dV (LI. Wage.) 
0.06357 -@'00041 +0-00092 

358 42 94 
359 42 98 
359 42 101 

358 42 103 

359 42 104 

358 43 105 

359 41 I 06 
361 42 1 1 1  

363 43 " 5 
3 59 43 119 
359 43 124 
360 44 I 28 

36 1 43 135 
360 44 135 
361 46 136 
362 45 I37 

362 45 136 

358 44 136 
3 57 44 '35 
363 44 134 

1883. Juni 20. 

H' H-H' rf V (LI. Wage,) 
0'06331 -0'00003 -0-00485 

Die Differenzen HÃ‘H in beiden Vergleichen bestÃ¤tige die Behauptung, dass die Instrumente mit Eisen- 

stÃ¤be ZU Kingua-Fjord nur wie Horizontal-Intensimeter wirkten; mit Ausnahme einiger weniger herausfallender ' 

Werthe laufen die nach den beiden Lamont'schen Instrumenten berechneten Intensiti-iten vollkommen parallel. 

Die Reihe H -H' sollte bei brauchbaren Instrumenten vollkommen Parallelismus mit der Reihe der 
dV zeigen, wie aus folgender Betrachtung erhellt: 

Wenn man in der Formel V1 die Induktions-Korrektion in der Weise berticksichtigt, dass die Variation 
des Winkels 9" mit dem Faktor q multiplicirt wird*), so lautet dieselbe: 

Die Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ wurden, wenn 9" der wegen Induktion korrigirte Werth ist7 
nach dem Instrument mit EisenstÃ¤be zu berechnen sein, entsprechend der Formel IV, nach: 

sin Ã§i s i n  ÃŸ' H1=H0-*-- 
szn 9'' sin ÃŸi 

welche man zu folgender Gleichung umformen kann: 

Dies in die Formel ftir dV eingesetzt, giebt: 

*) Eine strenge EinfÅ¸hrun der genannten Korrektion kitte keine Schwierigkeit. Man wiirde in der Schhess- 
liehen Formel ein analoges Korrektions-Glied erhalten wie in Via, es ist in dem vorliegenden Falle indess bequemer un d 
ausreichend, die Korrektion, wie oben erwzhnt, zu beficksichtigen. 



Setzt man: 

so erhalt man schliesslich: 
sin >>V=?-.-  ( i t ~ - < t ~ d )  

a . sin ÃŸ 

Fur P,," = erhalt man hieraus eine auch aus Lamon t's Differential-Formel leicht abzuleitende Gleichung. 

sin cp," Diese Herleitungen zeigen deutlich den Einfluss des Faktors 7 . FÅ¸ Kingua - Fjord hat derselbe 

den Wenh 18-3, mit demselben wÃ¤r sonach die Differenz d H  - ̂H1 oder H - H' zu multipliziren. Die 
~bereinstimmung der Werthe H und H' in obigen Reihen ist bis auf 5 Dezimal-Stellen, mit Ausnahme 
einiger ausfallenden Werthe, eine so gute, dass man das Vertikal-Intensit~ts-Instrument geradezu als Horizontal- 
Variometer benutzen kÃ¶nnte Eine derartige Berechnung der Vertikal-Intensitats-Variationen aus den Differenzen 
dH- W lÃ¤ss erkennen, wie fehlerhaft es ist, wenn das Instrument mit EisenstÃ¤be einen grosseren Ablen- 
kungs-Winkel besitzt als das Horizontal-Intensimeter. Zeigen sich nemlich die Variationen der Vertikal-Inten- 
sitÃ¤ in so kleinen StandÃ¤nderunge des Instruments, dass dieselben sogar in Bruchtheilen der fÃ¼nfte Dezi- 
male von (?H1 verborgen sind, so muss man d H  genau ebenso weit berechnen, also am Horizontal-Intensimeter 
mindestens denselben Ablenkungswinkel haben wie am Vertikal-Instrument, denn sonst k6nnen die Variationen 
von n -nU nicht von den Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ befreit werden. 

Die Beobachtung, dass die Variationen von n-nu fast nur auf Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ 
beruhen, wird vermuthlich allerseits gemacht worden sein, so ist zum Beispiel von der schwedischen Expedition auf 
Spitzbergen die Berechnung von (? H1 zur Ableitung eines Korrektionsglieds der Haupt-Formel fÅ  ̧Vertikal-In-. 
tensitÃ¤ benutzt (cf. L'expkdition su6doise au Sp. von Solander-Ekholm);  aus Mangel an einem Kontrol-In- 

strUmente anderer Konstruktion konnte auf Spitzbergen nicht erkannt werden, wie wenig geeignet das La  m on  t'- 
sehe Instrument mit EisenStÃ¤be zur Beobachtung der Ve*ikal-Variationen in arktischen Gegenden ist. Die 

Bemfihung W e  y p r ec  h t's in den Beobachtungen der ~strei&ischen Expedition auf ~r anz -JOS ep  h's Land 

'On 1872-1874 der die Variationen n - n" den Inklinations-Variationen proportional setzte, nachzuweisen, dass 
ein konstantes Ã„nderungs-verhÃ¤ltni der Variationen von n - n' und n - n" existire, deutet darauf hin, 

dass Weyprecht i s  Instrument mit EisenStÃ¤be gleichfalls ein sehr unempfindliches Vertikal-Variometer war. 
Das von ihm gefundene sogenannte kons t an te  Ã „ n d e r u n g s - V e r h ~ I t n i s  von Hor izonta l - In tens i tÃ¤ 
und  Ink l i  n a t  i o n  ist, wie in einem besonderen Abschnitte gezeigt werden soll, lediglich das Verh Ã¤ l tn i s  
der  P f i n  d l i  C h k e i t e n der beiden Instrumente gegentiber der ~orizontal-Intensitgt. 

Fragt man nach den Ursachen der schwachen Wirkung der Ã„nderunge des magnetischen Moments 
der Eisensitbe auf die Nadel, welche sich auch in der geringen Gr6sse der Konstante a dokumentin, so kann 

einziger bei dem Instrumente in Kingua-Fjord in Frage kommender Grund nur die ung~nstige Stellung der 
s e n t Ã ¤ b  in Frage kommen. ~i~ ~ d ~ l  ma n n'sche ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k t i o n  erlaubte ein Reguliren des Ablenkungs- 

nur durch ~ ~ f -  resp. ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ h i ~ b ~ ~  der StÃ¤be Zu ~ i n ~ u a - F j o r d  konnte aber die vorgeschriebene 
nur in dem Falle erreicht werden, dass die Mitte der Stabe nur noch 31fm 'On der Ebene der 

0 1  der abgelenkten Nadel entfernt war. na dieselbe also der indifferenten Zone der Stabe nahe lag7 * 

ist die schwache wirkung er~Ã¤r l ich  hast sich nachweisen, dass dieselbe in keiner Weise verstErkt 

'%den konnte, so lange man denselben *blenkungs-Winkel beibehielt. Aus der von gegebenen 
a sin q" wonach die Induktions-Koefficienten 

(Mittheilungen der Internationalen Polar-Kommission pag. 66) ,; = Ã£ 7 

sich wie die Sinus der ~ b l ~ ~ k ~ ~ ~ ~ - W i ~ k e l ,  folgt n?&dich, 
dass auch eine Konstruktion, bei welcher 

die i sens t tbe  von der ~ ~ d ~ l  mehr entfernt konnten, keine grUS*re Empfindlichkeit gegenÅ¸be den 

Venikal-~ariatiOnen mit sich gebracht hgtten, da fur denselben ~ b l e n t u n f f l - w i n ~ ~ l  
die Induktions-Konstante 



gleich gross bleibt. Wenn man die Eisenstiibe Å¸berbup ferner verwendenwill, so k5nnte es in der Weise geschehen, 
dass man die StÃ¤b in eine mUglichst gtinstige Lage zur Nadel bringt, in der sie mit ihren Polen in der 
zontal-Ebene der Nadel und ihr m6glichst nabcTliegefi. .Die etwa zu grosse Ablenkung ist wieder zu kompen- 
siren durch fixe Magnete. Am zweckmiissigsten ist es vielleicht, die Nadel ganz wieder in den Meridian zuruck- 
zulenken. Derartig hatte Herr Dr. Giese einen Apparat, den er ,,kompensirtes Vertikal-Variometer" nennt, auf 
der Station aufgestellt, die Beobachtungen an demselben gelangten indess aus Mangel an Zeit nicht zum 
Abschluss. Die Nothwendigkeit fÅ  ̧ das Instrument mit Eisensttiben, dessen Unbrauchbarkeit in der bisherigen 
Form fiir arktische Stationen keinem Zweifel mehr unterliegt, einen Ersatz zu schaffen, wird eine Aufgabe sein, 
deren LUsung jedenfalls im Auge behalten werden muss. 

. . Schluss-Bemerkungen. 

Der Umstand, dass die Lamont'schen Intensitgts-Instrumente fÃ¼ eine arktische Station bei weitem zu 
empfindlich regulirt waren, erwies sich ftir die Beobachtungen mehrfach als nachtheilig. Dass die Sicherheit 
der berechneten Horizontal-Intensittiten nicht unwesentlich durch diese allzu grosse Empfindlichkeit beein- 
trdchtigt wurde, ist bereits erwghnt. Bei stÃ¤rkere st6rungen stellte sich als weiterer Ubelstand heraus, dass 
die Skalen sehr oft aus dem Gesichtsfelde des Fernrohrs verschwanden. Da jede StÃ¶run in Deklination 
auch das IntensitÃ¤ts-Instrumen beeinflusst, so konnte durch einen abnormen Stand des Deklinations-Instru- 
mentes schon bei einer verhÃ¤ltnissmÃ¤ss geringen Abweichung in IntensitÃ¤ die Skala des letzteren Instruments 
aus dem Gesichtsfelde verschwinden. Die AbhÃ¤ngigkei der Instrumente von einander zeigte sich hier als sehr 
ungtinstig. Um in derartigen FÃ¤lle die Ablesungen wieder zu erm6glichen7 wurde ein kleiner Magnet auf 

. die MarmorfÃˆlatt des Stativs gelegt, derart, dass seine Axe der Richtung der Verbindungslinie der Deflek- 
toren parallel lief. Der Ort, an welchem in solchen FÃ¤lle diese Magnete, die nur eine Lange von 1 3 ~ ~  
besassen, aufgelegt wurden, war durch Bleistiftstriche markirt, so dass die Lage ziemlich sicher immer die- 
selbe war. Die ganze Einrichtung war nur eine provisorische, es war geplant, einen Rahmen mit 4 Magneten 
ZU fertigen, welcher tiber das betreffende Instrument gelegt werden sollte, wenn die Skala aus dem Gesichts- 

' 
felde zu verschwinden drohte, und zwar derart, dass durch dieselbe die Nadel in ihrer Lage festgehalten 
wurde. Hierdurch wÃ¤r allerdings die Empfindlichkeit der Nadel verringert worden, so dass eine genauere 
Bestimmung derselben nothwendig gewesen wÃ¤re Das Auflegen der einfachen Rucklenkungs-Magnete gnderte 
die Empfindlichkeit nicht, da in der Grundformel sich nur das Moment der Deflektoren, welches in der Reduk- 

tions-Formel eliminirt wird, gndert. War also ein RÃ¼cklenkungs-Magne aufgelegt, so ist in der Rechnung 
nur der Werth des Normal-Punktes zu Ã¤ndern Zu diesem Zwecke ist der Einfluss der ~ticklenkungs-Magnete 

auf jedes Instrument untersucht worden. Es waren vier derartige Magnete in Gebrauch, welche mit RMo, 
RM,, RMg7 RMg bezeichnet worden sind. Zwei davon, welche bei den beiden Horizontal-Intensimetern auf- 
gelegt wurden, kommen nur in Betracht, es sind RM., beim Haupt-System und RMl beim Kontrol-System. 
Die durch das Auflegen bewirkte Ablenkung wurde durch folgende Beobachtungen bestimmt, durch welche 
die Differenz der Skalen-Lesungen bei Instrumenten mit und ohne Rticklenkungs-Magnet mehrfach und unter 

gleichzeitigem Ablesen eines Kontrol-Instruments bestimmt wurde. Es ergab sich: 

RM8 
1882 Dezember 7. Differenz d = 471,~ Skalentheile 
1883 Juli 17. d = 436-0 

, 
RM, 

1882 Dezember 7. d' = 347-0 
Juli 12. (neue Lage) 234-3 

Die kleinen Magnete haben also an Magnetismus etwas verloren. Da obige Bestimmungen eigentlich 
jedesmal nach dem Gebrauch hÃ¤tte ausgefiihrt werden mtissen, so sind fur die meisten Beobachtungen, bei 



welchen ~ticklenkungs-Magnete zur Verwendung kamen, sichere Werthe fÅ  ̧ die anzubringende Konstante nur 
durch einen Vergleich zu erhalten, der zwischen Haupt- und Kontrol-Instrument angestellt werden konnte, da 

bei letzterem der Rticklenkungs-Magnet meist erst spÃ¤te aufgelegt wurde. Wahrend der Termin-Beobachtungen 

war ein Auflegen der Rticklenkungs-Magnete nur am I 5. November erforderlich. Am meisten sind dieselben 
bei StÃ¶rungs-Beobachtunge benutzt. Die betreffenden Werthe sind durch Anmerkungen gekennzeichnet, in 
der Einleitung zu den StÃ¶rungs-Beobachtunge ist NÃ¤here angegeben. 

Ein Umstand muss noch an dieser Stelle hervorgehoben werden, welcher zur Charakterisirung der 

~uverlassigkeit der berechneten Variationen beitrÃ¤gt nÃ¤mlic die Methode des Ablesens der Variations-Instru- 

mente. Bei den sttindlichen Beobachtungen geschahen die Ablesungen der einzelnen Instrumente des Lamont-  
sehen Systems in Intervallen von halben Minuten, bei den Termin-Beobachtungen betrugen die Intervalle nur 

10 Sekunden. Die Reihenfolge der Instrumente war Horizontal-IntensitÃ¤t Deklination, Vertikal-Intensitgt zur vollen 
Minute wurde die Deklination abgelesen. Eine derartige Anordnung setzt voraus, dass keine andere als eine 

der Zeit proportionale Ã„nderun des Erdmagnetismus in der Zwischenzeit erfolgt, welche zwischen den Ab- 
lesungen der zusammen zur Berechnung eines Elements dienenden Instrumente verfliesst. Letztere Voraus- 

setzung kann bei arktischen Stationen niemals gemacht werden, die Ungleichzeitigkeit beeinflusst nattirlich am 
meisten die stÃ¼ndliche Beobachtungen (vergl. Einleitung zu denselben). Das einzige Mittel, sich von derartigen 
Unzutrgglichkeiten zu befreien, ist, nur Instrumente zu verwenden, von denen jedes die Variationen eines Ele- 
mentes f ~ r  sich darstellt, wie z. B. die Lloyd'sche Wage, oder solche, welche die Ablesungen eines anderen 
hÃ¶chsten zur Berechnung eines Korrektions-Gliedes bed~rfen (Bifilar). 



Termin-Beobachtungen. 

Die Beobachtungen geschahen an den international festgesetzten Tagen der Instruktion gemÃ¤s nach 
G6ttinger Zeit von zwei Beobachtern, von denen jeder die drei Instrumente eines Systems abzulesen hatte. 
Alle 5 Minuten wurden die Stiinde der Variations-Apparate notirt und zwar wurde das D e k l i  na  t i o n s-I ns t ru- 
ment beider Systeme genau zur vollen Minute, die Horizonta l - Intensi tÃ¤ 10s vorher, die Vertikal- 
In t e n si  t iit 10s nachher abgelesen. Als die L10 y d' s C h e W a g e  zu den Beobachtungen herangezogen wurde, 

konnte die Ablesung* da der Beobachter nach dem mehrere Schritte entfernten Fernrohr derselben ZU gehen 
hatte* erst eine halbe Minute nach dem Deklinations-Instrumente geschehen. Wiewohl Herr Dr. Giese die 
Nothwendigkeit nicht verkannte? dass die Ablesungen der zum Lamontlsghen Systeme geh6rigen Instrumente, 
wenn eine sichere Berechnung der IntensitÃ¤te erfolgen solltel mÃ¶glichs gleichzeitig geschehen mussten, so nahm er 
doch Abstand, die Intervalle zwischen den einzelnen Ablesungen zu kÃ¼rzen weil andernfalls die persÃ¶nliche MO- 
mente der einzelnen Beobachter doch Verschiedenheiten itn Ablese-Modus bewirkt hiitten. Nur wÃ¤hren der 
s t u n d e  vers chiir ft e r Be o bac h t U ng wurden am Haupt-System alle 3 Instrumente von 3 Beobachtern genau 
gleichzeitig zur festgesetzten Sekunde* vom Kontrol-System dagegen alle 20 Sekunden nur ein Instrument und 
zwar wechselnd Horizontal-Intensitiit7 Deklination, Vertikal-IntensitÃ¤ in der aufgefuhrten Reihenfolge von eine* 

Beobachter abgelesen. Die Lloyd'sche Wage konnte zu diesen Beobachtungen der Entfernung des Fernrohrs 
wegen nicht zugezogen werden, sie wurde daher nur alle 5 Minuten, und zwar I m nach der angegebenenzeiq 

also Z. B. um 011 I m, oh 6m etc. abgelesen. Die T e  m p erat  u r  en  wurden in der Regel von 10 zu 10 Minuten 
notirt. Die Ver thei lung der Beobachter Uber die Stunden wurde ftir jeden Termin im Voraus bestimmt; es 

betheiiigen sich an denselben ausser dem Chef der Expedition Herrn Dr. Gie Se die Herren: Ambronn? 
Abbes? Dr. Schl iephake,  Boecklen7 MÃ¼hleise und Seemann. 

Die z e  i tanga be n wurden vom Beobachter dem im ~ e o b a c h t u n ~ s - ~ i u m e  befindlichen? G6ttinger 
gebenden Chronometer entnommen; der Gang desselben wurde derart berticksichtig, dass im Voraus Vom Astro- 

nomen die Uhrzeiten gegeben wurden, zu welchen beobachtet werden sollte. Die aus ~hronometer-uber- 
tragungen ermittelte vorlilufige Liinge der Station Kingua-Fjord 

4h 28m 56s W. V. Cr. 

wurde das game Jahr hindurch benutzt7 wiihrend die definitive Berechnung der 
achtungen ergab 

4h 29m 17s W. V. Cr. 

Die dieser Ab\veichung entspringende Korrektion silrnmtlicher Termin-Biobachtungenl ~ ~ e l d ~ e  
21s ZU frÃ¼ angestellt \vurden, ist mit den etwaigen Korrektionen wegen spiiter ermittelter ungenau&keiten in 

der Annahme des ChronometerzStandes in der Uberschrift jedes Termins unter: Redukt ion auf  mittlere 
G6tt  in ger Zeit" gegeben. Die hinter dieser Bemerkung eingetragene Angabe giebt die Zahl sekunden, 
ZU den in den Beobachtungen gegebenen Zeiten hinzugelegt \verden mussl um richtige G6ttinger mittlere 
ZU erhalten. Da die genannte Verschiebung fast volle 20 Sekunden betr8@, SO erschien es zweikmiissig fur 



die S t u n d e  v e r s c h Ã ¤ r f t e  Beob   acht^ n g  die Beobachtungs-Zeiten um 20 Sekunden zu verschieben, so dass die 
fÃ¼ jene Stunde im Text gegebenen Zeiten nur einer ganz geringen Korrektion bedÃ¼rfen welche gleichfalls ;lm 

K O P ~ ~  jeder ~eobachtungs-Reihe angegeben ist. Die auf die vollen 5 Minuten fallenden Ablesungen dieser 

Stunde sind den Terminen selbst eingefÃ¼gt bei denselben ist indess die Zeitverschiebung von 20 Sekunden 
nicht berÃ¼cksichtigt um dieselben hinsichtlich der anzubringenden Uhr-Korrektionen den Ablesungen der ubrigen 

stunden konform zu machen. Sie unterscheiden sich von denselben somit nur durch den Umstand, dass bei 
ihnen alle 3 Instrumente genau gleichzeitig abgelesen wurden? wÃ¤hren sonst die erwih~iten Intervalle von 

I @  inne gehalten wurden. 

Die Be r e C h n U n g der Termin-Beobachtungen begann mit der Verwandlung der AbIesunge~i in absolute 
Werthe nach den in dem allgemeinen Theile der Variations-Beobachtungen mitgetheilten Reduktions-Formeln. 

Tempera tu r -Kor r  e k t i o n e n  waren nur fur die Beobachtungen an der Lloyd'schen Wage von erlieblicliem 
Belang; die Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ des Haupt-Systefns erforderten selbst bei grfisseren Tempe- 
ratur-Schwankungen immer nur wenig schwankende Korrektionen? fur das Kontrol-Instrunient7 \selcht& seltener 
benutzt wurde, kamen dieselben gar nicht in Frage. 



Im ersten und dritten Falle wurde eine Verbesserung nicht vorgenommen; im zweiten Falle, in \velchem 

durch Vergleich mit dem Kontrol-Instrument ein Fehler in der Ablesung konstatirt wurde, ist, wenn m~glich, 
derselbe verbessert, doch wurde auch dann noch das Zeichen der Unsicherheit (1) gesetzt. Endlich ist noch ZU 

er\vhhnen, dass in den Fklien, wo ein RÃ¼cklenkungs-Magne aufgelegt war, die KoritinuitÃ¤ der Beobachtungs- 
Reihe nach der in den Schlussbemerkungen Seite 286 gegebenen Auseinandersetzung erreicht ist. War bei 

schneller Bewegung der Nadeln ein Schtitzen der Zehntel Skalentheile nicht mGglich, so ist die letzte Dezimal- 

Stelle des berechneten Werthes ausgelassen. 

Die Genauigkeit der gegebenen absoluten Werthe dÃ¼rfte wenn zunÃ¤chs von einem konstanten Fehler 

des hinzugefhgten Normal-Punktes abgesehen wird, durch folgende mittlere Fehler ausgedrtickt werden: 
Dekl. & 1' 

Hor. Int. & 0.00003 C. G. S. 
Vert. Int. & 0 . ~ 5  C.  G. S. 

Ausserdem sind in den Werthen der einzelnefl Elemente noch folgende Fehler vorhanden, die mit 

ihrem roh geschiitzten, mittleren Betrage zusammengestellt sind. 

I. Ftir alle 3 Elemente ein fÃ¼ den Termin konstanter Fehler, im Werthe des Normal-Punktes von 
etwa folgendem, mittleren Betrage: 

Deki. & 3' 
Hor. Int. & O.OCKIOS C. G. 5. 
Vert. Int. * o.mr5 C .  G S. 

11. Die Fehler, welche in der Berechnung der lntensitat durch nicht gleichzeitiges Ablesen des Inten- 
sitgts- und Deklinations-Instrumentes eingefahrt sind, und welche mit der grtjsseren oder geringeren Dekli- 
nations-Ã„nderun innerhalb des Intervalls von I O ~  variiren. 

Angabe der Instrumente, 
deren Ablesungen ftir die Berechnung der magnetischen Termin-Beobachtungen 

zu Kingua-Fjord benutzt wurden. 
-- 

4. 6. 

Kontrol-Syst. ' Haupt-Syst. Haupt-Syst. 
,, W 9, " 7, - - - 

7. 
l%Z NOT. 1. 

Haupt-Syst. 
,, 9, 

I I I Hallpt-SYSL Haupt-Syst. 1 Haupt-Spt. Haupt-Spt. ' Haupt-Syst. Kontrol-Syst. Haupt-Syst. 1 Haupt-Syst. 
I - -  W W W V, *T rn " ,, ,, ,, Haupt-Syst. ,, ,, W ,, 

Lioyd's Wage Lloyd's Wage L10yd.s Wage Lloyd's Wage 1-Ioyd's Wage Lloyd's Wage Lloyd's WagdLbyd's Wagt 
F- =----- - I 

!a8. M. 
18% Ja11 1. lm Juli 16. 

Haupt-Syst. Haupt-Syst. 





Kingua-Fjord* 

Absolute Werthe (C.- G. s.). Reduktion 8@ mittLere G6ttinpr geit: + 21s . 

l------ =I== 

-- 

Deklin. 1 H O L - ~ ~ .  Ve&-ht. 
Zeit , 1 

2% o.o+ 0.06 om+ - 





Kingua-Fjord. 

7. Term4n 1882 N ~ % m h e r  1. Absolute Werthe (C. G. S.). ReÃ¤iAtio auf mittlere %ttinger ait:  + als 

-7 
itekiim. ~or . -~nt .  1 Tert..Int 

Zeit 



7 

Zeit 

l )  
oh o m m  

5 
10  

15 
2 0  ') 
25 
3 0  
35 
4 0  
45 
5 0  
55  

1 0 

5 
1 0  

1 OekIin. Zeit , 
2800.0+  

411 1 

Km. I* 



Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit:+a# 

Zeit 

~h o m p  

- 
Zeit 

511 oman 

Zeit 



Absolute Zeit: 



Kingua-I'jord. 

11. Termin 1883 Jamiar 2. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Wttinger Zeit:+as 

Itoklln. 1 Her.-lnt. 1 Yert..Int. 
Zeit 

o:o+ i 0.06 ooo+ - 
I I 

I 

DÃ§klln Hor..Int. 1 Te*.-Int. 
Zeit 0 '  

sl?o-o.&- ' - 
L-=-- --- - , 



Km. Ã̂ 



Kingua-Vjord. 

13. Termtn 1883 Februar 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: + 21" 

1 hkl in .  flor..Int. Tert..Int. 
Zeit , 

28.3 o.o+ 0.6 om+ - 
l I 

h o m p m  7 51.6 343 
1 7 48-5 339 

7 49'9 342 - 



oll Om/w 7 46.2 

Km. z' 



Absolute VVerthe (C .  G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge 

I ~ ~ ~ I I B .  1 H O ~ . - I B ~ .  ! vert,.int. 
Zeit , 1 

380 o.o+ I -CL-$ ooo+0.50~~-4- z- --- 
I T- 



1 @&In. Hor-int. vert..Int. 
Zeit 

11 

1 Â¥*klln Her.-Int. 1 Tert..Int, Zeit , 
a8o o.o+ 0.06 ow-t- 0.59 W+ 

~ r i l i t ~ .  ; HO~..IW~.  \ nrt . . i~t .  Zeit , ,  

. - ?-%' O-O+ -+ 0.59 QW -̂- - -- 



Kingua-Mord. 

17. Termin 1883 â‚¬p 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Beduktion auf mittlere Oottinger & i t : + g ~  

1 MI>".  ! Rar.-ht. V.rt.411. Zeit o ,  ' Z h  O.O+ 0.05000+ o ooo+ - - -9- 

ih ofpm 9 10.6 ' 40s I 201 
9 10.1 412 2I8 

1 ~ e f c ~ l n .  ~or-int. M.-~nt. 
Zeit 

' 980 o.& 0.06 moi- a ~ g - m a o  -- - -- 

I Dtklla. ' Hor..int. Vert..Int, 
Zeit 

, a b  o.o+ 0 . 0 6 e  0.59-+ - - .. - - . --- - - -. - - -- -- 

412 
405 
411 
412 
414 
424 
428 
433 
439 

439 
432 
437 
436 
432 
428 
437 
428 
418 
411 
'All 



Zeit I , 
I 280 O.O+ 0.06 OOQ+ 1 0.59 0Oo-b 

I 



19. Termin 1883 Mai I .  Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Gottinger Zeit; + 
I 

DekUm. 1 Her.-Int. Yert-Int.  Zeit o ,  , 7 : ao+ o.4-+ o.sg-+ 
Zeit 

a b 0  D:'+ 0.06 mG-l- I 0.59 cco+ 
--.- 

I 



Dekllm. Hore-Iat. Vert..Int, Zeit , 

2% o.& 0.4 um+ 0.59 & -- 

Km. 3 



Absolute Werthe (C.  G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ–ttinge Zeit: 4-21s 

1 Deklln. 1 H0r.tI~t. T~rt.-Int. 
Zeit o ,  

-- 
I ' 280 2.0+ 0.06 -2 -o.sg* -- - - - - 

Dehlin. Hot.-Int. Yert..Int. 
Zeit o ,  

a& 2.- a06 cco+ 0.3 P-- -- 
-P 

-- 
i- - -- --- I 



Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G .  S.). Reduktion auf mittlere G8ttinger Zeit: + 21s 

! DÃ§klln Her.-ht. 1 V&.-IÃ§ 
Zeit o ,  

ab-o.& 0.06 asp wo+ - ----- 

Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘,Ã‘Ã 1 Dtklln. & ~ . - h t .  V ~ & - h t  Zeit I , 
-- a80_o.o+ 0.06 0004- 0 . 5 ~ -  - - - - 

P--- 

1 Daklln. Zeit , 
--- - - -- a b  0.04 

611 om/wi g g e 0  

Km. 3' 



Kingua-Fjord. 

23. Termin 1883 Juzd 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere G-ottinger Zeit; + 21% 

1 Deklln. Ho=.-Int. Vert..Int 
Zeit , 

280 0 . d  0.00 000-4- 0 . 5 ~ 0 0 0 - f  

- 1 Deklln. 1 Hor..Int. 1 Vte..ht, Zeit 1 , 
I *8o o.o+ 1 O.m ooo+ l 0.500004- 

I I 

1 Uekl l~ .  
Zeit 0 '  

a& o.& 
---W =-.V -- 



Kingua-Pjord. 

24. -in 1883 Juli 18. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere ~ t t i n g w  geit: + 21' 

1 ~ e k ~ i m .  ' HOT.-~nt. vert.-~nt 
Zeit 

I %b:O.'k+ $-O.dp& 9.5Lcnm 

Deklla. Her-lat. Tert..Int 
Zeit I , 

-- 
' I  

a8o 0.04- 0.06 ooo+ -0.59 ooo+ - - 
I 



Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: + 81, 

1 Dekllil. Hot.-IK. ' Ttrt.-Itt. 
Zeit o ,  

t8o o.o+ 0.06 ooo+ 0.50 ooo+ 

I , 
1 Dcklln. Hor-Int. Vert..int. 

Zeit 1 , 
- -  280 o.o+ 0.06 ooo+ 0.50ooo-t - -- - 

I 

I Deklin. Kor.-Int. 1 Vert.-Imt. 
Zeit , I 

280- 0.0-+ 0 . 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 . ~ 0  oooo 
-- - - -- -- 

Zeit o ,  



Kingua -Fjord. 

26. Termin 1883 A-t 15. Absolute (C- G. Sm). B<-diiktion auf mittlere wttinger a i t  : + 2225 

BekUn. Her.-Iat. Vertritt Zeit , 
--P---. 

' i 
280 o.o+ 0.06 ooo+ 0.59000+ 

1 

I ~ f k l l n .  I Her.-Int. 
Zeit o ,  

280 o.o+ 0.06 ooo+ 
-.--- - --P 

n l 



P o l a r l i c h t - B e o b a c h t u n g e n  u n d  B e m e r k u n g e n .  

[N bedeutet: Beobachtungen angestellt auf der Station Nain]. 

Ferner bedeutet: f. 1. falsche Skalen-Lesung vermuthet; f. t. falsche Temperatur-Lesung vermuthet; R. M. Riicklenkungs-Magnet. 

11) V I in SE-S-SW, h = 8". 

12) V 2-3 in N, h = 80' ist sehr 
variabel in Form und Intensitat. 

13) V z in SW, h = 30". V I in NXE, 
h = 75". 

10) V I Ã¼be den ganzen S- und E-  44) Her.-Int nach Kontrol-System. 
Himmel verbreitet. 45) Deklinations-Skala aus dem Ge- 

11) V i Ã¼be den ganzen S- und E- ' sichtsfelde. 
Himmel verbreitet. - [N. V 2 Ã¼be ; 46) Skalen ungenÃ¼gen beleuchtet 
denganzen Himmel]. 

47) Nadeln sehr unruhig. 

4. Termin 188s September 16.. 
1) Nadeln in starker Bewegung. 
2) IIIa in S. 
8) 13 aus N-E-S; konkav nach E. 
4) f. I. 14) V 2 Ã¼be den ganzen Himmel ver- 

breitet. 13) Skala der Hor.-Int. aus dem Ge- sic~ltsfe~de, es bilden sich &) Hor.-lnt.-Skala aus dem Gesichts- 
aus dem V mehrere I1 4. 

felde. 
49) Von h om - dt* 55: Dekl. und 

13) HOT.-Int. nach Kontrol-System. - ~or . - in t .  nach aupt System. 
Das intensivste I1 erreichte um 
6h o" m das Zenit. Hierauf auch in 
NE fi 3 und V ?. 9. Termin 188% Decemper 1. 

B. Termin 188Ã Oetober 1. 
1) E s  finde! sich im Polarlicht-Tage- 

buch keine Bemerkung. 
2) [V. Auf der Station Nai? herrschte 

wahrend des Termin - Fages be- 
deckter Himmel.] 

15) V i Å¸be den anzen Himmel in 
wolkenartigen Gebilden verbreitet. 

16) V I in N, h = 15". 
17) 111 I in WSW, h = 20'. 
18) V I aus ENE-S-SW, h = &? 

19) Ablesungen I@ zu spÃ¤t 
1) Es  findet sich im Polarlicht-Tage- 

14) Hor.-Int. nach Kontrol-System mit buch keine Bemerkung. 
R. M. - 6" 9m iI Å¸he den S-Him- 
mel- in NW V [N I1 3 von S egen 2) [N. Auf der Station Nain konnte 
Zenit. ~ e h i e r e  11.3 am SW-%im- wegen bedeckten Himmels und 
mel, drapenefiirmig]. Schnee nicht beobachtet werden.] 

8) Ablesung um i b  4Im gemacht. 
4) Nadeln unruhig. 

13. Termin 1883 Februar 1. 

1) Bis 3h um wurde keine Polarlicht- 
Erscheinung wahrgenommen. 

2) Von 311 am bis um 9" am war der 
Himmel bedeckt. 

3) deckter [N. Auf Himmel, der Station es konnte Nain war deshalb be- 

keine Beobachtung stattfinden.] , 
4) Ablesungen um 3h 21" gemacht. 
5) V I in SE, h = 6q0. 

6. Termin IMÃ Oetober 16. 
1) Es findet sich im Polarlicht-Tage- 

buch keine Bemerkung. 
2) [N Das Polarlicht beginnt um 

1x1' 46"' pm (am 14. OCL ~ o t t .  Zeit 
mit einemStrahl,derausfeN~ gegen 
das Zenit schiesst, daraus ent- 
wickelt sich ein Bogen aus ENE- 
Zenit- WSW; dieser Bogen ver- 
blasst wieder: darauf s annen sich 
neue Bogen Ã¼be den !J . -~immel ,  
Die Fuss linkte liegen in ENE und 
LWy.) ie Bogen erheben sich 
mit ihren Scheitelngegen das Zenit, 
nehmen Banderform an, Ã¼ber 
schreiten das Zenit und bilden 
Bogen Ã¼be den S.-Himmel (ohne 
die IntensitÃ¤ 3 zu Ã¼berschreiten. 
Darauf wandern die Bo en lebhaft 
Strahlenschies~end d u r 4  das Zenit 
ge en N. zuruck. Beim Ueber- 
scfireitcn desselben bildet jedes 
band fÃ¼ sich eine Krone, hierbei 

16) Von 6h 2om - 6h 30". Hor.-Int. 
nach Kontrol-System. 10. Termin 1882 Deeember 16. 

16) Mehrere I1 in SSE und ENE. III 1) [N. Auf der Station Nain konnte 
in ENE. wegen bedeckten Himmels und 

Schnee nicht beobachtet werden]. 
17) V I in S. V 2 in N. 111 in N bis - " .  

18) I und I1 in NNW, an einzelnen 1 
3, IV I. 

Stellen Intensitat 4. - [N. V 3 am 4) Hor.-1nt.-Nadel unruhig. 
ganzen Himmel]. 

5) Hor.-Int-Nadel sehr unruhig. 
19) Die Licht - Erscheinung ist ver- 

schwunden. 6) Nadeln unruhig. 

zum Zenit. W r. I. 

20) V I in S, wird I und hebt sich mit 
seinem Scheitel, wird 11. U. Termin 1888 Januar 2. 

14. Termin 1883 Februar 15. 

1) N. Auf der Station Nain war die 
Beobachtung wegen Bew6lkung und 
Sturm nicht m6glich. Die Polar- 
licht-Erscheinung war schwach. >ie 
begann am I+. Februar ub 15 fr , 
Gott. Zeit.] 

21) I1 nimmt an Intensitat ab. - [N. V 3 
in S. Daraus I I aus S gegen das 
Zenit]. 

22) V 3 in NW, wird II. 
M) N. V 2 in NE-E-SW h = 30'. 1 breitet'sicli aus uber den ganzen 

Himmel in einzelnen Wolken und 
Flecken diesdauert bis roh 16m am.] 

1) [N. Auf der Station Nain konnte 
nicht beobachtet werden, weil der 
Himmel bewÃ¶lk war.] 

2) V I in SE, h = 20'. 
treten intensiv rothe und grÃ¼n 
Fhrbungen auf, das Maximum der 
Intensitht erreichte die Erscheinung 
um i h  16'" um (am 15. Oct.1 Gfitt. 
Zeit Um I ~ I  46"" am besteht die 
Erscheinun nur noch aus Band- 
und 1%ogen%ragmenten.] 

3) V 4 in SE. 11' und II" wellenf. ' 2) V 1 in SSE. 
ebomen u.gefaltetvon NE-E-SE. 3) 11, 111 von s-sSW. h=@. 

f'omaoberen 111 gegen das Zenit. 
Intensitat nimmt schnell ab. 41 I12 ist verschwunden. 

24) I1 I von ENE-Zenit-WSW. 
26) gh aom - ioh lsm am Hor. - Int. 

nach Kontrol.System. 
II 2 aus S W  Ã¼be S-SE. 

27) V I in S und SW. 

8) Ablesung um 5h 51m gemacht 
4) Hor.-1nt.-Nadel sehr unruhig. I 

4) V 2 in SE, h = 6) V I in N, h = 1s'. 
5)  V I in S und E, h = 1 ~ 0 .  6) V I in N und SW, h=25'. 
6) V I in S, h = 9'. 7) 112 III Å¸be den ganzen Himmel 
7) I I von SE-S-SW, h = 12~. zerstreut. 

8) V 2 in SSW, h = 59. 8) Die Strahlen in W versdlwinden' 

9) V i in S, h = 150. 9) 111 3 und V 3 in W, h =30Â° V I 
streut uber den ganzen Hlmme" 

10) 11 I aus SW-Zenit. 10) 111 2 in W h ~ 3 0 ' .  V 2 uber den 
11) 11 I aus SW-Zenit-NE. ! ganzen Himmel zerstreut. 

12) V 2 von WSW-Nw, h = 250. 11) 11 aus NE - Zenit-SSW. ''I1 
am E- und W - H o ~ I z o ~ ~ .  

V. Termin 188% November 1. 

13) 11 1 von ENE-Zenit-WSW. V I 
von WNW-NNW, h = 30~. 

14) V I in W, h = 350. 

B) I1 2 aus SW-%SE. - 911 5 6 9 1 -  
Fragmente in S und S m ,  grosste 
H6he = 4oU. 

12) V z vom Zenit nach SSW. 

1) [N. Auf der Station yain herrschte ' 
wahrend des Termin -Tages be- 
deckter Himmel und Schnee-Falll. - 

15) NNE, V 1 von h NE-SW, = mV, h = 70@. HI I in 1 16. Termin 1883 Mars 1' 

SB) I O ~  1- U 2 Ã¼be S-Himmel. I1 I 

in W. Zwei I1 2 von S W -  Zenit, 
bilden hier IV. 

Von 0'1 - 111 IOQ um I. I. - 
2) Ablesung um oh 36m gemacht, 
8) I1 z in S. 30) IV vollstÃ¤ndi durch Strahlen von 

allen Seiten. 
81) I O ~  15m. IIa von WSW-Zenit-N . 

ausserdem viele 111 geordnet zu 11- 
Fragmenten in S. 
1011 181" IVpartiellausIII von E.S.W. 
[N. I1 aus E-Zenit-W.] 

88) f. L-1o1' 23m-1oh 26-11-Fragmente 
in S. I1 3 von W-NW-N. 

4) Mehrere I 2 Ã¼be den S.-Himmel. 
5) Die Bogen (I) sind in einen (I) zu- 

sammengeflossen. 111 2 in S. 
6) Die Intensittit des Polarlichts hat 

bedeutend abgenommen. 1) [N. Sehr intensives Po!arlich?; Be- 
ginn um oh 15" am GO$~~>,$J 
tensitÃ¤ts-Maximu um 

16) IV I in Az = S 8a0E h = 8p.z. 

17) Zwei 111 I in SW, h = 36". 
18) V I in SE, h = 25'. 
19) 11 ausSE-S-SW. h=sO. Schwache 

IV-Bildung. 

20) Zwei I1 von NNE-Zenit-SSW. , 
21) V I in S E  und S. 

7) Die Erscheinung hat sich auf einen 
Bo cn 1. uber den S.-Himmel 
rediizirt, der bald darauf verblasst. 

8) 11 in S 111 bis zum Zenit. 
9) Nadeln unruhig. 

2) V i in S. 
3) N. Maximum der IntensitÃ¤ des 

Polarlichts.] V I in S. 
34) 1011 291" . I1 aus W-Zenit-NE..- 

o h  31"'. Die Erscheinung wird 
schwacher; 111 und V I von NW 
Å¸be S bis NE. 

8. Termin 188s November 16. 85) I O ~  36"'. 111 in S werden intensiver h] 
U t aus WSW zum Zenit. 1) Ablesung geschah um ob 1"'. 

2) f. I. 
8) [In Nain sii~d die Wolken von einer 

l'ularlicht-Rrsclieinuiig erleuchtet]. 
4) Hora-1nt.-Nadel Ã¤tis5ers unruhig. 

86) loh 46" I1 a aus W-Zenit-NW, 12. Termin 1888 Januar 15. bildet IV (vollstÃ¤ndig. 6) Hor.-1nt.-Nadel sehr unruhig 
7) Her.-1nt.-Nadel nach derAblesung 

ans dem Gesichtsfelde. 
8) I V I von S W  Ã¼be W nach '' 

1) Bis 311 ~ i ~ n *  um wurde keine Polar- 
licht-Erscheinung wahrgenommen. 
1N. Auf der Station Nain war bc- 
deckter Himmel und Schnee]. 

2) V 2 in E, h = 8Ã§ 

3) I1 2 von SSW-E, h = 15'. 

87) N 111 I und V I in S W  und NE. 
a um den ganzen Horizont. 

Pliitzliches Entstehen von Cir-Str 
und Cir-Cum; diese sind nach 10- 

wieder verschwunden.] 
6) IN. In Nain klart der Himmel auf  dcr 

ganze Himmel ist hib zu 4-f ~ 6 h e  
mit V bedeckt]. 

9) V z in SW, h = 45'- 

10) I i  2 in SW, h = 30. 
1 1 1 1  von E Ã¼be s nachs" 

88) loh 54". 11 4 aus W-Zenit. 111 und 
I1 131-Fragmente in S. 

30) llh 13m l v  I. 
40) 11h 34" IV I. 

I 

6) E s  klart auf; hinter Str. - Wolken 
in) S Polarlicht. 41 IT' 2 von SSW-E, h' = ZOO. 111' 2 

von SSW-E, h" = lsO. II"' 3 von 
SSW-E, h"' = 6". 

, I1 = 12". 

12) Ablesung an der L ~ ~ Y ~ ~ ~ ~ ~  
Wage um IOWU frÃ¼h 

B) 114 von NE-S-S*'. h='Â¡;,' 
von SE-S-SW, h=3s5 
S, E, W. I1 I 

141.U von NE-S-SW, h^ 700' 
von SE-S-SW, h == 35*' 

I 
! 

7) Her.-Int. nach Kontrol-System. - 
V I uher den S-Himmel verbreitet. 
[N. V 2 von >E-S-WNW, h = 
3on: daraus 111 g "eil das Zenit 
gei:ic lilet. 2 von ENE-N 
(rciclieii nicht bis \VN\V herunter). 
St-ltcnel-Hutie 491. 

8) IV 1. I1 3 aus SW gegen das Zenit. 

5)  II' i i t  vielfach gewunden, h' = 3on, 
es sendet 111 aus gegen das Zenitli. 

6) H' der obereRand des Scheitels in I 
h Â¥= 50". 

7) II' sehr ifttensiv in WSW. 1 

41) DieverscIiiedenart@enErscl~einun- 
gen wiederholen sich- um ob 18m 
pm ist die ~ a m m c r u ; ~  so stark 
dass sich die Erscheinungen nicht 
mehr beobachten lassen. 

42) Von ob 3om-ih 30" Hor.-Int. sehr 
lebhafte Schwingungen bis zu 250. 
Skalen-Theilen. 

8) II' hat an Intensitat abgenommen- 
nur noch in WSW lichtstark V i und I11 2 in SSE und WSW. h=-ioO. 

S\ A Das I1 mit h6clister Scheitel- 
L i l i e  isi bis m m  iteiiit gewanden. 
In W I1 3 dra eriefurmig und ge- 
wiindei~ uber $ nach E. Hohe in 
N = 36"l. 

15) V 1  in SE. V i  inSe 
16) V i in SE. h = 1.5'- 
17) I1 i von W-Zenit. 
18) 11 I von SW-NE durch's Zenit' 

I 
l 

48) Von ah som-zh 52"' Ã¤nder die In- 
tensitats-Nadel ihren Stand um 74 
Skalen-Theile. 

. - 
9) V I in S, h = 4". 

10) V I in S und SSW, h = 40. 
1 
I 



p o l a r l i c h t - B e o b a c h t u n g e n  und Bemerkungen.  

[N. bedeutet : Beobachtungen angestellt auf der Station Nain.] 
F~~~~~ bedeutet: f.1. falsche Skalen-Lesung vermuthet; f. t. falsche Temperatur-Lesung vermuthet; R. M. RÃ¼cklenkungs-Mignet 

1 17) I11 3 vom Zenit nach NNE bis 1 
I h = ZOO. i 

1) 1s. wurde keine Polarlicht-Er- 
scheinung wahrgenommen.] 

?) f. I. 
3) Lloyd'sche Wage um im zu Spat 

abgelesen. 

4) ]I3 von E-W, h = 2on, Bewegung 
von N-S. 

6) Mehrere I11 X in SE und SW. 
8) I1 I von E-SÃ‘W h = 20''. 

7) I1 von E-S-W, h =: xoU, 
8) I1 X von E-S-W, 11 = 8". 

Q) V1 in S h=6". 

10) V a in E. h = if. 
U) Ha von NE-E, l1=~5'. Va in S, 

h=  x2Ã̂5 

12) 11 2 von SW-Zenit- NE, h =90Â° 
V 2 in E-SE, h =: 20". . 

13) V I  in SW, h =  10". 

14) V X in SW, 11- 20". 

IÂ§ I1 3 von SW-N h =  90". V i in E, 
h=**. 1112 in %, h==s0. 

16) Am ganzen Himmel VI. I1 2 in E. 
h = 18". 

1 18) 111 3 in NNE, li =90"-20~. 
I 

19) f. t. 
20) Dekl.-Nadel unruhig. 
21) Lloyd'sche Wage um 308 zu spÃ¤ 

abgelesen. 
l 

17. Termin 1883 April 1. I 

1) [N. WÃ¤hren der Nacht ein Polar- 
licht von mittlerer Intensitat (be- 
stehend aus Bogen und BÃ¤ndernvo 
E-W Ã¼be den N-Himmel oder 
durch das Zenit): dasselbe konnte 
nicht genauer beobachtet werden, 
weil das Meteoroskop durch den 
Sturm und dasSchnee-Gesttiber des 
vorigen Tages beschÃ¤dig war.] 

1) f. I. - Es wurde wÃ¤hren des Fan- 
zenTerinin-Tages keine Polarl~cl~t- 
Erscheinung bemerkt. 

2) f. l. - JN. Bis +h 4 5 ~ :  Gott. Zeit wurde 
keine Polarlicht-Erscheinung be- 
merkt.] 

3) Nadeln bewegt. 
4) Lloyd'sche Wage um i l n  zu spÃ¤ 

abgelesen. 

18. Termin ISSS April 16. 1 B) Von rh  o- - 8b om am Dekl. des 
Haupt-Systems benutzt. 

3) Von oh ftm bis zum Schliisse des 
Termins Dekl. des Haupt-Systems 
benutzt. 

Ã ‡ l  Termin 1888 Juni I. 
1) Nadeln bewegt. 
B) Temperatur nach AnzÃ¼nde einer 

frischen Lampe schnell gestiegen. 

19. Termin 1888 Mal I. 
1) We en der Helligkeit der Naclit 

sindetwaige~>o~.ir~ic~it-~rsc~ieinun- 
gen nicht mehr wahrnehmbar. 

2) IN. oh 46- - 4" 46" (Gott. Zeit) 
ein Polarlicht von mittlerer Inten- 
sitÃ¤t. 

3) 111 3 in SETS-SW, 11=8Â¡ unterer 8) WegenderDÃ¤mmerungwareinege 
Saum r6:hlich. nauere Beobachtung nicht miiglicli. 

4) 112 in SE-S-SW, h=8'. 

5) V 2 in SE-SW, h = 8Â¡ Ã‡O Termin 1888 Mal 15. 

6) I1 2 in E-SW, h = IX'. 

7) V I in S-SW, li = 4Â¡ 

8) V 2 in SSW-SW, h = 3'. 

1) Von oh am - o*" #m mit Aus- 
nahme der Stunde verschÃ¤rfte Be- 
obachtung Deklination des Kontrol- 
Systems benutzt. -Wegen der Hel- 
ligkeit der Nacht sind etwa1 e 
I~olarliclit - Erscl~einumen nic\t 

9) Nadeln unruhig. mehr wahrnehmbar. " 

Ã‡8 Temln  1888 Jnli 1. 
1) Nadeln bewegt. 
2) Ablesungen sind um 3h 46- ge- 

macht. 
BI Lloyd'sche Wage in  ZII spiit ab- 

gelesen. 

M. Termin 1888 Jnli 15. 
1) f. I. der Hof.-Int. 

Ã‡6 Termin 1888 Angvat 1. 
1) [N. In Nain war bedeckter Himmel.] 

tÃ‡ Termin 1988 Angamt 16. 
1) Es findet sich im 1'~larliclit-Ta $- 

buchkeine~emerkung.-(N. 1nMain 
war bedeckter Himmel.] 

Die Formen des Polarlichtes sind durch rcmische Ziffern in folgender Weise bezeichnet: 
I BÃ¶gen I1 BÃ¤nder 111 FÃ¤de und Strahlen. IV Kronen. V Polarlicht-Dunst. V1 Polarlicht-Segment. V11 Polarschein. VIII Garben. 

Die IntensitÃ¤ ist durch eine beigesetzte arabische Ziffer nach 4 Graden angegeben; hierbei bedeutet 2 sehr schwach und 4 sehr stark. 

AufzÃ¤hlun der an verschiedenen Orten der sÃ¼dliche Hemisphtre beobachteten 
Polarlicht-Erscheinungen. 

In Verbindung mit den vorstehenden polarlicht-Beobachtungen 
und Bemerkungen erhalten die nachstehenden Wahrnehmungen von 
Polarlicht-~rscheinun~en in der sÅ¸dliche Hemisphsre ein besonderes 
Interesse. Wenn es in erster Linie von Werth ist, irn Hinblicke auf 
e Untersuchungen von magnetischen StÃ¶runge Å¸berhaup das Vor- 
himmen einer Polarlicht-Erscheinung zu einer bestimmten zeit und 
an einem bestimmten One konstatirt zu erhalten, so ist dies noch 
ganz besonders werthvoll, im Interesse der Untersuchung Å¸he Gleich- 
zeitigkeit der Erscheinung. Die meteorologischen Journale, wiche 
lei der Seewarte einlaufen, bieten Ã§ic  mit R~cksicht auf diesen 

hachst wenhvolles Material. Andererseits liegen die 
mee~r~ l~g ischen  Stationen an der sudtjstlichen KÅ¸st des australischen 
hOnt:ent~s ficksichtlich der M6glichkeit des Kmifigen Wahrnehmens 
des Std-Polarlichtes, wie wir der hier unten gegebenen Zu- 
?rnmenstellung ersehen werden, aUsserordentlich gÃ¼nstig Es tritt 
l a  baonders klar zu Tage, wenn man die vergleichsweise geringe 
&! 'On Fillen der Beobachtung von Polarlichtern an Bord von 
Schiffen erwÃ¤ und Gberdies die Thatsache erfahrt, dass Ã§Â¥esili vom 
' der l-g. von Greenwich wÃˆhren der Polar-Epoche Sudl ich~r  
n'ht gesehen worden sind. Das Gleiche war der Fall an der &ut- 

Station auf SM-Georgien und der franz6sischen in Orange B ~ Y  
(Kap Horn). 

1882. September 

2882. O c t o b ~ r  

6. in so* S. Br. U. r6ze 0. Lt.; Auf der zweiten Wache sahen ebenso 
wieder wie am i. sehr helles 1-euchten am sÃ¼dliche Horizonte. 

(,,Prinz Albert", N. Maass.) 
NB. Im Nordatlantisclien Ocean Polarlicht in der Nach: vom 4. 

zum 5. und vom 5. zum 6. September. 
~ 

2. in 40' S. Br. 11. 74" 0. Lg.: Um 7lIsb #pm bei leichter Be- 

w6lkung wurde der Himmel im SÃ¼de hell scheinend und bei ab- 
klarender Luft wurde es so hell, als ob ein Polarlicht scheine. Der 
Unterschied war jedoch, dass das Polarlicht einen rÃ¶thlichc Schein 
hat, wÃ¤hren das beobachtete glÃ¤nzen hell, weisslich war, fast so, 
als wenn der Mond aufginge. Von 8" 30'" {Â¥ an war die Erschei- 
nung bedeutend heller. Sie bildete einen Bogen, dessen Zentrum 
m wahren SÃ¼ lag. Unter dem Bogen war der Horizont dunkel. 
Vom Bogen stiegen helle Strahlen auf, welche sich von Siiden bis 
zu einer Hohe von etwa 6oU iiber den ganzen Himmel erstreckten. 
Nach 9b pm nahm die Strahlenbildung ab und die ganze Erschei- 
nung wurde allmÃ¤hlic schwicher, bis sie um nbPm in der Mond- 
dimmerung ganz verschwand. 

(J.-NO.: 1842 ,,Canopus", R. 1,oose.i 
z. in S. Br. U. "8" 0. 14.: Von 7b /*I* an, der Himmel im SÃ¼d 

osten, WO es einigermassen klar war, ganz rflthlich, wahrscheinlich 
z d i k a  11 i C h t (?) Trotz dunkler Luft so hell wie schonster 
Mondschein. 

(J.-NO.: ~ 8 8 5  ,,Hercules", J. Bless.) 
- 

NB. Im Nordatlantischen Ocean helles Polarlicht in der Nacht 
vom 2. zum 3. October, auch im Mittelmeer. J. No. 1756. 

25. in S. Br. U. 150" 0. Lg.: Um S"fm sahen ein 6lidliclit. 
(J.-No.: 2772 &erd Heye", E. Iadewigs.) 

NB. In derselben Nacht auch im Nordatlantischen Ocean. 



188,. November V, in S. Br. U. 37* 0. 14.: Um g h f ~ ~  sahen ein SÃ¼dlicht 
(J.-No.: 1% ,,UraniaCL, J. Frucliteniclit.) 

1881. ,, 

1883. Januar 

1883. MÃ¤r 

1883. ., 
1883. April 
1883. " 

1883. ., 

17. in 45' S. Br. n. 47O 0. Lg.: Um pm beobachteten im Zenit hell- 
rothe Wolken und im SÃ¼de parallele hellrothe Streifen von der 
Kimm bis etwa 40@ HGhe. Um iohflrn zog eine weisse, ganz durch- 
sichtige Wolke von Ost nach West mit solcher Schnelligkeit, dass 
dieselbe in Zeit von TO" in der  Gstlichen Kimm erschien, durch's 
Zenit ging und im Westen verschwand. Im SO gelbruthliche 
Lull. 

(J.-No.: 1903 ,,Wegatz, A. Leopold,) 
NB. Im Nordatlantischen -Ocean in derselben Nacht sehr W e s  

Polarlicht. 

6. in ,6" S. Br. U. 129'' 0. 14.: Gegen gb#m SÃ¼dlich etwa 1o" lang, 
sehr schGn. Hinter niederer Stratusbank schossen grÃ¼n und 
gelbe parallele Strahlen hervor nach oben. Der  ganze sÃ¼dlich 
Himmel war weissgelb erleuchtet. 

(J.-No.: 1835 ,,Triton", G. Reinicke.) 

27. in 44' S. Br. U. 10~' 0. Lg.: Von 8" fm bis zh um (den 28.) sehr 
schiines SÃ¼dlicht 

q. in 4 4 9 .  Br. U. n a W .  Lg. : Von IOÃ 20'" bis 11' firn helles SÃ¼dlicht 
a. in 4s0 S. Br. und 1 2 9  0. Lg.: Von 21' bis 3" 30'" um SÃ¼dlicht 
3. in 43' S. Br. U. x32* 0. Lg.: Um 7" 3om #in prachtvolles SÃ¼dlicht 

Desgleichen von Mitternacht bis 4ham (des 4.). Das letztere ent- 
wickelte seinen gr6ssten Glanz um ih 30" ani 

4. in 44' S. Br. U. 0. Lg.: Von 10" bis i i b p m  abermals SÃ¼dlicht 
(,,LevukaU, A. Hansi.) 

NB. Im Nordatlantischen Ocean Polarlichter in der  Nacht vom 
~a zum q. MÃ¤r und vom 3. zum 4. April. 

In Verbindung mit dem vorstehenden Verzeichnisse der in der 
Epoche von August 1882 bis September 1883 auf der sÃ¼dliche 
Hemisph'tire gesammelten Angaben Ã¼be Polarlicht - Erscheinungen 
sind die folgenden Daten, welche den Berichten der meteorologischen 
Stationen in der Kolonie Victoria (Australien) und in SÅ¸d-Australie 
entlehnt sind, von besonderem Interesse. 

1882. Im Monat A u g u s t  wurde in Melbourne eine Polarlicht - Erscheinung nicht 
wahrgenommen, dagegen meldet die Station Wilson's Promontory 
am 12. schwaches SÃ¼dlicht 

1832. Im Monat S e p t e m b e r  wurde gleichfalls keine Polarlicht-Erscheinung wahr- 
ccnommcn, wiihrcnd auf Wilson's Promontory am Abend des 22. 
eine bis zum Zenit reichende herrliche Aurora Aiistralis beobachtet 
wurde. 

1 8 8 ~ .  Im Monat O c t o  b e r  beobachtete man in Melbournc am 2. des Abends ein 
Polarlicht, das auf Cape Otway in herrlicher Entfaltung sichtbar war, 
Das Gleiche wird gemeldet von Cape Schanck, Wilson's Promontorv 
und Gabo Island; an letzterer Station war die Erscheinung jedoch 
nicht sehr hell. In Ballarat wurde ein herrliches Polarlicht von bis 
131' Abends den 2. gesehen, ebenso in Warragul. In Sandhursi 
beobachtete man am Abend des 2. in S und S O  das Polarlicht, iil 
Trentham am 2. und 6., in Kyneton, Metcalf und Beechwort~l am 2, 

1 8 8 ~ .  Im Monat N o v e m b e r  wurde die Aurora Australis am Abend des 17., und 
zwar am herrlichsten zwischen 8' und gh gesehen; auch am 20, 

beobachtete man SÃ¼dlicht Cape Sclianck meldet am 13. und 17,  
Wilson's Promontory am 12., 17. und 20., Ballarat am 13. und 
Port Albert, Sunbury, Castlemaine, Kyneton und Beechworth vom 
gleichen Datum die Erscheinung. Am Abend des 16. wurde ein 
Erdstoss in Cape Schanck, Alexandra, Mansfield und Bright gefÃ¼hlt 

1882. Im Monat D e  C e m  b er. Auf Cape Schanck wurde die Aurora Australis ge- 
sehen am 8.. IO., X I ,  12., 13., 18., 2g., 30. und 31.;. sehr hell am 13. und 
18. Von anderen Orten der Kolonie Victoria wird die Erscheinung 
als gesehen nicht berichtet. 

1883. Im Monat J a n u a r .  Das Polarlicht wurde a m  X., 2., 3., 4, g. und 29. auf Cape 
Schanck beobachtet, und zwar war dasselbe sehr hell um 3" des 
Morgens am 3. Erdbeben wurde in Alice Springs um sh Abends 
a m  2. und in Port Darwin um gh Abends am 22. wahrgenommen. 

1883. Im Monat F e b r u a r .  WÃ¤hren dieses Monats wurde eine SÃ¼dlicht-Erscl~ci 
nung nicht wahrgenommen, e s  muss jedoch bemerkt werden, dass 
das Wetter ausserordentlich trÃ¼B und ungestÃ¼ wÃ¤hren des 
Monates war. 

1883. Im Monat MÃ¤rz George Town (Tasmania) meldet vom Abende des 27 
helles SÃ¼dlicht 

1883. Im Monat A p r i l .  Auf Cape Otway wurde a m  3, die Erscheinung des SÃ¼dliclitc 
gesehen, auf Cape Schanck war dieselbe um 10" des Abends am 3. 
sehr brillant und dauerte bis um 3" Morgens am 4. In Ballarat war 
die Aurora Australis am Abende des 3.  zu sehen. 

1883. Im Monat Mai .  E s  wurde wÃ¤hren des Monates Nichts wahrgenommen. 
1883. Im Monat J u n i .  Wie vorher. 
1883. Im Monat J u l i .  Wie vorher. 
1883. Im Monat A u g u s t .  Wie vorher. Am 26. Nachts und am 27. spÃ¼rt man in 

Daly Walers ErderschÃ¼tterun und am 29. in der FrÃ¼h wurden in 
Neuseeland Gezeiten-StÃ¶run und ErderschÃ¼tterun wahrgenommen. 

1883. Im hfonat S e p t e m b e r .  Auf Cape Schanck wurde am 19. ein SÃ¼dlich 
gesehen. 

1883. Im Monat O c t o b  er. E s  wurde wÃ¤hren des Monates Nichts wahrgenommen. 
1883. Im Monat N o v e m b e r .  Am Abend des  22. wurde in Melbourne, zugleich auch 

auf Cape Otway, Wilson's Promontory, Gabo Island, Sandhurst, Cape 
Schanck, Horshain, George Town  (Tasmania) und ~delaide ein 
SÃ¼dlich gesehen; als besonders brillant wird die Erscheinung von 
Adelaide gemeldet. 

1883 Im Monat D e c e  m b e r. E s  wurde wÃ¤hren des Monates Nichts wahrgenommen. 

In dem Observatorium von Adelaide (in 3+-9 S. Br.) wurde die 
Aurora Australis zu folgenden Zeiten im Jahre 1882 wahrgenommen: 

Am Abende des 2., am 3. 4h Morgens, am 6. und 7. des Abends im Monat 
October, in der Nacht des 13. und 15. im Monate November, um S* Abends am 

I f l  

Monate Decembcr. 



Stunde verscharfter Beobachtung. 
Kingue-Fjord. 

0.06 000 4- ---.. - 

Km. Ã §  



- 318 - 

Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

6. Termin 1882 October 1. 

Zeit Deklination Horizontal-Int. 

ac6ooo + 
V-- 

1 Deklination 1 Horizontal-Int. Zeit 
0 ' I 

280 0.0 + 0.06000 + 
I 

Kingua-Fjord. 
Absolute Werthe (C.  G.  S.), Reduktion auf mittlere Mttinger Zeit; + 

Zeit 
0 i 

I 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingua-Pjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). ~tiduktion auf mittlere mttinger Zelt: + I' 
l I I 



- 320 - l 

Stunde verschsrfter Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

1 0  

2 0  

10 0  

I 1  0  



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
KÅ x̧gua-Fjord 



Stunde versch5rfter Beobachtung. 
Kin-Fjord. 

I 0  

2 0 

10 0 

I I  0 

12 0 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere G6ttinger Zeit: + 1 s  

1 l I Â¥ 

- - -- 



- 324 - 
Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

11. Term'/~i 1883 Januar 2. 

Zeit I Deklimatlon ~or izonta~-~nt .  
0 ' 

- - 280 0.0 + 0.06 caJ+ -- - -P. -- - 

Kingua-Fjord. 
Absolute Werthe (C. G. S.). Re 

Zeit ' ~eklinatlon 1 H0rlzo11t.l-Int. 
0 ' 

0.06000 + 
-- 2 8 0  0 . 0 -  -- --P 

1 Deklination HoilÃˆnhl.h( Zeit 1 , 
I zEo-+ o.c6m+- 

ktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: + p 

IN. In Nain war bedeckter Himmel u. Schneefall.] l )  I. i aus SE Ã¼be S nach SW. h = g .  



Deklination Horizont<l-Int. Zeit 
0.060oo 4- 

'1 Bedeckter Himmel und Schneefall. - [N. Es wurde kein Polarlicht wahrgenommen.] 

Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). ~ td i~ic t ion auf mittlere ~ittinger geit: + 1' 

1 I , Â 

- - 

Km. 12 



13. Termin 1883 Februar 1. 

k l t  1 Horizontal-Int. 
Zeit 1 , 

- 0.06ooo +-- a& 0.0 + - 
n 

Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion. auf mittlere G6ttinger ait: + 

l 
I I 

1 
- - 

I- 

I ! Deklination l Horizontal-Int. 
0 '  I 

3600.04- 1 0.06000+ 
I I 

) Es wurde wthrend der Zeit von ob- xham keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen. - [N. WÃ¤h 

Zeit Deklination H(~riÃ§>~u.~ 

2% 0.0 + -- I *o+ 

! 



Stunde verschgrfter Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

U. ~ d n ,  1883 FeftnMW 18. 

Zeit 
Dekllmrtlon Horizontal-Int. 

0 Â 

280 0.0 4 0.06000 + 
') 

Zeit Dekltnatlon 
0 l ' 280 0.0 + 

Absolute Werthe (C. G. S.). Iteduktion Ã n̂ mittlere (MttInger Ãˆeit + 1' 

Km. 12" 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Ein-Fjord. 

-- 

2h om OS um 

I 0  

2 0 

10 0 

I 1  0 

12 0 

13 0 . 7 25-3 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingna-Fjord. 

$6. T d n  1883 .ikf&% 15. 

Zeit DekUmtlOB Horizontal-Int. 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingna-Fjord. 

17. Termin 1883 AvrÅ $0 
Absolute Werthe (C.  G. S.). Reduktion auf mittlere Gtittinger Zeit: + p 

Zeit 
I 

&,kIl~tiOn ~orhntÃ§l-Kat &,klination 
Zeit 

~ k l i ~ e n  
0 i 

2800.0+ 

Horizontal-ht. 
Zeit , 

0 i 

P--- 

0.06000 + 280 0.0 + - --- 
P-- --T-W- - ') ' 

4h om OS um 
20 7 53'4 431 
40 7 53-3 431 

I 0  7 54.0 430 
20 7 54'7 431 
40 7 55'9 431 

2 0 7 56-6 430 
20 7 57-8 430 
40 7 58.l 430 

3 0 7 57'6 430 
20 I 7 57.1 431 
40 1 7 57'4 432 

4 CI 7 ~ 7 ' ~  43 1 
20 7 57'6 430 
40 7 57'5 42 8 

5 0 7 57'2 428 
20 7 57'2 428 
40 7 57'7 428 

Horiiontal.ht, 
0 i 

2809.0-t- 1 o^>6-+ 

4h zom OS um I 7 50.2 I 442 
20 7 48.4 438 
40 7 48.4 435 

I1 0 7 46-8 431 
20 7 47'1 432 
40 7 47'5 430 

22 0 7 48-1 427 
20 7 49'0 425 
40 7 50.1 424 

23 0 7 48-7 426 
20 7 47'6 427 
4O 7 47.0 427 

24 0 '1 7 45.2 429 
20 7 45.0 4 30 
40 7 45-8 430 

25 0 7 46'4 431 
20 7 45'4 432 
40 7 45.0 430 

~ 0 0 0  + 
4h 40m OS am 1 7 56.2 1 4 ~ g  

l 

20 7 56.5 1 418 
40 1 7 57'1 

I 419 
41 0 7 57.5 419 

20 7 57'5 418 
40 7 57-1 418 

42 0 7 57'3 4'8 
20 1 7 57'7 418 
40 7 58.1 418 

43 0 7 57'3 419 1 

20 I 7 56-9 418 
40 , 7 56.4 4l9 

44 0 ' 7 56-0 420 
20 1 7 55'9 420 
40 ' 7 5 6 . 1  42' 

45 0 7 57.0 421 
20 7 57'5 4'9 
40 7 56-9 418 

46 0 7 57'4 417 
20 7 57'5 416 
40 7 57'3 I 4'6 

47 0 7 56'7 4'6 
20 7 55'7 ' 417 
40 7 55.2 418 

48 0 7 55.2 418 
20 7 54'6 418 
40 7 53'9 418 

, 7 ~ 3 . ~  418 
49 2: 1 7 54.7 418 

40 7 56.2 418 

5" 0 7 57'4 4'9 
7 58-1 419 
7 58-8 419 

51 0 7 59'1 420 
420 

40 ' 7 59.I 421 

52 0 7 58.9 421 , 
20 7 59.0 4Z1 
40 7 58.7 422 

53 0 7 58-8 424 
20 7 59.0 424 

40 7 59'2 424 1 

7 ~ 9 ' ~  425 
20 

54 0 5 )  g o . I  4'5 
40 8 0'3 425 

55 0 8 0.5 426 I 
20 8 0'4 425 
40 1 7 59'5 

42; 

56 0 7 58-5 
424 

20 7 57'7 424 
40 7 57'3 

424 , 
422 1 

57 0 7 56.7 
20 7 56.3 
40 7 55.9 

58 0 7 55'6 
20 7 55'4 

42O i 
40 7 5s 0 

420 I 

59 0 7 54'5 
20 7 54'5 

7 55.0 / 40 

, hber den 
polarlicht wahrgenommMl, bestehend aus 1- 11- 

in ss h=30. 

6 o 7 58.0 427 
20 7 58-4 428 
40 7 59'3 430 

7 0 8 0-1 433 
20 8 0.4 437 
40 8 0-1 439 

8 o 7 59'1 443 
20 7 58-1 444 
40 7 58-6 443 

9 0 7 58.5 444 
20 7 59'2 445 
40 7 59'1 444 

26 o 7 46.1 429 
20 7 46-3 428 
40 7 46-6 427 

27 0 7 47'3 425 
20 7 47'9 424 
40 48-8 423 

28 o 7 49.1 424 
20 7 50-4 425 
40 7 50.4 425 

29 0 7 50.1 426 
20 7 50-5 425 
40 7 51-6 423 

10 0 7 57'3 443 
20 7 55'7 440 
40 7 52.3 441 

I I  0 7 51'2 44 5 
20 7 50-7 446 
40 7 52.3 442 

12 0 7 53'5 437 
20 7 55'4 431 
40 7 55-8 430 

13 0 7 53'4 434 
20 7 53.9 435 
40 7 55'5 434 

14 0 - 7 57'4 . 432 
20 7 57'7 431 
40 7 56-7 432 

'5 0 7 54.2 435 
20 7 51.9 439 
40 7 49'9 445 

16 o 7 49.0 44 5 
20 7 50-7 445 
40 7 50-7 445 

17 0 ') 7 49'6 445 
20 7 49'7 445 
40 7 49'5 444 

18 o 7 50-1 
20 

440 
7 51'5 441 

40 7 52-0 44 3 

, 19 0 
20 

7 52'2 445 
7 52-6 445 

40 7 52.0 445 

' 

30 0 1 7 53.0 422 
20 , 7 53'7 I 422 
40 7 54.5 421 

31 0 7 55'3 423 
20 7 55'4 424 
40 7 54'9 425 

32 0 7 55.0 425 
20 7 55-5 424 
40 7 55-7 423 

33 0 ,  7 56.0 424 
20 7 56-5 422 
40 7 56.8 42 1 

34 0 , 7 5 7 . 0  420 
20 7 57'5 420 
40 7 57'6 4I9 

35 0 7 56-3 418 
20 7 54'7 4x8 
40 7 54'2 4 l9  

36 0 7 54'2 419 
20 7 54'4 420 
40 7 53'9 4'9 

37 0 
20 

7 53'5 418 
7 54'2 417 

40 7 55'6 415 

38 0 7 56-1 414 
20 7 55'4 415 
40 7 54'7 416 

20 417 
7 55'3 39 O 

7 55-7 418 
40 7 55.7 418 

e r  S nach SW. h=@. - IN. In Nain wurde wahrend der Zeit von 41Â - sh  am ein 
Himme'.l - ') V. * ln SE-S-SW. h=g0. - 3, 11. z aus E-S-S~V. I I = ~ ~ O .  - *) 

I i,, s-sw. h=40. - 3) 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtm - -  -Ag* 
Kingna-Fjord. 

Absolute Werthe (C.  G. S.1 ~dnkt ion  auf mittlere Ofittiqpr Zelt: + l8 

nt. 
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Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

Kingua-Fjord. 

') [N. In Nain ist bedeckter Himmel.] 
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Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

21. Termin, 1883 Juni 1. - - 

') Die Zeit von Sb- ybam fÃ¤ll nach Sonnen- 

Kingua-Fjord. 
Absolute Werthe (C. G. S.). R 



Stunde verschgrfter Beobachtung. 
Kingue-Fjord. 

I 0  

2 0 

10 0 

12 0 
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Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

Kingua-Fjord. 

l 

loh om OS um 



Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 
Kingua-Fjord. 

24. ~min 188S Juli 15. 

-- 

I 

I 40 7 54'6 358 

1 6 0  7 54.2 357 
20 7 53'7 356 

I 40 53.' 356 

I 7 O  7 52.2 355 

I 20 7 51.3 355 
40 7 50-7 355 

8 o 7 50.2 355 l 40 7 50-4 355 
I 7 50-8 355 
9 0  7 51.5 356 

20 7 52.1 356 
40 7 52-4 356 1 I 0 0  

I 7 52.6 
20 

356 
7 52'6 357 

I 40 7 52'4 358 

11 o 7 51-8 
20 

338 
7 5I.4 300 

40 7 j r i  360 
12 o 7 50-8 

20 
360 

7 50.8 36 I 
40 7 50-9 361 

13 0 7 51-2 36 I 
20 7 51.5 36 1 
40 7 51.6 361 

' 4 0  7 51.8 
20 

360 
7 52.2 361 

40 7 52-5 351 

15 0 
20 

7 52'6 361 
7 52.6 360 

40 7 52-8 359 
16 o 

20 
7 53-4 359 
7 53'7 358 

40 7 54.0 3 i* 
17 0 

20 
7 54- I 359 
7 54'0 359 

40 7 53.9 359 

Absolute Werthe (C. G. S.). mduktion auf mittlere Gtttinjtsr Zeit: + 1' 
I 

- - a 
I 

I I 

Dekllnntion I Horizontal-Int. Zeit I Zeit ÃˆÃ‡kllutJ l llorliontxl-Int. 
C '  0 8 

- .- - - - -. - .- - - - 280 0.0 + -- o.o6ooo + - -- - - - - - 
260 Å ¸  4" C.06oixi + -- 

32 0 7 50.7 52 0 
7 52'7 349 J 

20 7 SO'S 7 52'6 348 

40 7 50.7 35' 40 7 52'4 347 
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Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

26. Termin 1883 August 1. 
1 Deklination 1 Horizontal-ht. 

Zeit 
0 '  

280 0.0 + ' 0 . 0 6 m  + -- - - P - - V -- -- P 

Kingua-Fjord. 
Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere G-Ã–ttinge Zeit; 

Zeit 

- -  - -  

') Die Zeit von o1' -1' pm fallt nach Sonncn-Aufgang. 
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Stunde verschÃ¤rfte Beobachtung. 

Kingua-Fjord. 



StÃ¼ndlich Beobachtungen. 

Die stundlichen Ablesungen der magnetischen Variations-Apparate wurden dem Programm der inter- 
nationalen Polar-Kommission gemass nach mittlerer Ortszeit derart angestellt, dass die drei Lamont'schen 
Instrumente des Haupt-Systems zu jeder vollen Stunde zweimal abgelesen wurden. Das hierbei befolgte Schema 
war das folgende, wenn X die volle Stunde bezeichnet: 

Hor.-Int. x h  - 2 m 
Deklin. x h  - I rn 30 s 

Vert.-Int. x h  - I rn 

Vert.-Int. x h  + I rn 

Deklin. x h  + 1 rn 30 s 

Hor.-Int. xh + 2 rn 

Als die Lloyd'sche W a g e  im Februar 1883 zu den Ablesungen herangezogen wurde, geschahen die 
selben zu den Zeiten: 

x h - i r n  

x h + 3 r n  

tun& wurde jedesmal die Temperatur notirt. Beim Wechsel der Beobachter, der 
gewtjhnlich alle sechsfctunden erfolgte, wurden mit jenen Instrumenten genau gleichzeitig die entsprechenden 
Instrumente des Kontrol-Systems abgelesen. Von welchem Vortheil diese Vergleiche waren, namentlich fÅ¸ 

Herleitung der Normal-Punkte, ist bereits erwÃ¤hn worden. Es muss an dieser Stelle nochmals darauf aufmerk- 
sam gemacht werden, dass die Anordnung der Beobachtungen nach dem oben angefÃ¼hrten international vor- 

geschriebenen Schema, fÃ¼ arktische magnetische Verhhltnisse keine einwurfsfreie ist. Der Zeitraum, welcher 
zwischen den Ablesungen der drei zusammengehÃ¶rige Instrumente verfliesst, ist zu gross, die Ande- 
rungen der erdmagnetischen Komponenten in demselben zu lebhaft und zu regellos, als dass man von der 

symmetrischen Kombinirung der Lesungen ein sicheres Resultat f i r  die volle Stunde erwarten dÅ¸rfte So sind . 
denn Differenzen der Ablesungen vor und nach der vollen Stunde von mehr als 10, ja von mehr als 30-4' 
Skalen-Theilen nichts ungewGhnliches, und es ist klar, dass der alsdann @bildete Mittelwerth nur mit geringer 
Sicherheit den Wenh fÃ¼ die volle Stunde reprÃ¤ssntirt sslbst in dem Falle, wenn die einzelnen Instrumente 
O n  einander unabhflngig gewesen wÃ¤ren Auf den unganstigen Umstand der Abhingigkeit der ~ a m o n ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  
IntensitÃ¤ts-~nstrurnent von den Deklinatorien, auf die Ã¼bergross Empfindlichkeit dieser Instrumente und den 

aus diesen Umstanden folgenden UnzutrÃ¤glichkeiten wie das Ã¶fter Ãœbsrschreite der Skalen, ist an anderer 
Stelle schon genugend hingewiesen worden. 

Da von den Beobachtern keine Notizen ilber das Verhalten der Nadeln, dzn Charakter der 
etwaigen â‚¬nderung gemacht wurden, SO konnten die auf der Konferenz in Wien angenonminen Zeichen fir 
jenes Verhalten nicht nacl~trÃ¤glic eingeflihrt werden. Um indess nicht ggnTlich 'Irr aus dar Differenz der 



Ablesungen vor und nach der vollen Stunde zu erkennenden Ã„nderun verlustig zu gehen, wurden Zeichen 
eingef~hrt, welche die StÃ¤rk jener ~ n d e r u n g  angeben. Es ist kein Zweifel, dass FÃ¤ll vorkommen, in welchen 

bie ~tgrkerer Bewegung die vor und nach der Stunde abgelesenen Stiinde wieder einander nahe lagen, wenn 
Z. B. ein oder auch mehrere Maxima oder Minima gerade zur vollen Stunde passirt wurden, dass also after 

jene abgelesenen StÃ¤nd ein zu kleines Bild der stattgefundenen Veriinderung geben werden; wie indess die Ver- 

hgltnisse lagen, blieb nichts Ã¼brig als jene Differenzen als Kriterien fÅ  ̧ die Ver~nderun~en der entsprechenden 
Elemente anzusehen, sie der GrÃ¶ss nach in Gruppen zu ordnen und fÅ  ̧ dieselben Zeichen einzufuhren, die 
zugleich Kunde vom Sinne der VerÃ¤nderun geben. Die Festsetzung der Gruppen war fÅ  ̧ die einzelnen Ele- 
mente je nach dem allgemeinen beobachteten Charakter derselben verschieden. In folgender Zusammenstellung 

ist unter der Uberschrift des betreffenden Elements die Gr6sse der jeder Gruppe entsprechenden Differenz in 

absolutem Maass gegeben, daneben findet sich das fÅ  ̧ dieselbe eingefuhrte Zeichen. 

Charakter. Zeichen. Dekiin. Hor.-Int. Vert.-Int. 

Gruppe T .  Ruhe: 
von o*ooooo o ' m o  

2 0- 3' 
bis 0~00005 bis O'OOQIO 

Ansttigend: t von 0'0000s O'OOOIO 
Gruppe 2. 3-10' 

Absteigend: 4 bis o-ooa; bis o * ~  

Stark ansteigend: 
Gruppe 3. 

Ã 
Stark absteigend: 4 

iiber 10' iiber o-ooo~s Uber O'OOOM 



solches von der Amplitude der im Laufe eines Tages vor sich gegangenen StGrungen geben. Eher, wenn auch 
immer noch unvollkommen, wird der Zweck durch Mittheilung der grÃ¶sste und kleinsten Stundenwerthe erreicht, 

Schliesslich ist noch zu erwÃ¤hnen welches Verfahren bei unvollstandigen Ablesungen eingeschlagen 
wurde. Fehlten be ide  Ablesungen vor und nach der vollen Stunde, So wurde ein entsprechender Wenh 
durch Interpolation gefunden und derselbe durch kursiven Druck hervorgehoben. Kamen an einem Tage 

mehrere LÃ¼cke vor, so ist auch das Tagesmittel kursiv gedruckt. War  nur e i n e  Ablesung vor oder nach 

der vollen Stunde angestellt, so ist der vorhandene Einzelwerth auch kursiv gedruckt, aber stets mit einem 
Zeichen versehen, welches darauf hinweist, ob die Ablesung durch zufÃ¤llig Umstande versÃ¤um wurde, oder ob 
dieselbe wegen starker Bewegung der Nadeln nicht m6glich war. Im ersten Falle, in welchem die GÃ¼ltigkei 

der Einzel-Ablesung fÃ¼ die volle Stunde kein Bedenken hat, ist das Zeichen * der Zahl beigedruckt, im 

zweiten Falle ist die Ablesung mit einem f bezeichnet. Alle Å¸brige Hinweise auf Anmerkungen am Fusse 

der Seite geschahen durch Zahlen. 



KINGUA-FJORD. 

D E K L I N A T I O N .  

Mittlere Ortsneit. 

September 1882. y = 4- 66O35'40". L = 67Â°19'15 = 4hzgrn~7s  W. L. Gr. 

Tages- 
mittel 

-- .- - - 

- 
7O51.'7 

7 44'9 
7 47'7 
7 57.4 

? E  
7 51'7 
7 49.1 
7 51.0 

l̂ l:i 
7 47'9 
7 5"9 
7 56.1 
7 59-8 
8 1'3 - 
7 52'5 

Maxi- 1 Mini- 
mum 1 mum 1 

') 1x11 S- schwaches Polarlicht - Â¥ Im S. intensives Polarlicht. 
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Deklination. Deklination. 

11 1 Mittag 
- 
agesmitte 

7O53'.9 
7 26-9 
7 24-8 
7 41'7 
7 33-0 
8 10-0 
7 26'3 ?^ 
7 27.8 
7 29-4 
7 45'8 
7 38-4 
7 34'6 
7 44'2 
7 28-0 
7 39'1 
7 45'3 
7 41'4 
7 43'5 
7 42" 
7 36'1 
7 57'4 
7 45'6 
7 52'2 

7 40-5 
7 54'5 
7 36.2 
7 44'9 
7 56-7 
7 44'4 

nun 

l 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
15 
16 
'7 
I U 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
37 
2,s 

29 
30 
31 - 

Mitti - 

l 
Maximum 1 Minimum Differenz 

November 1882. November 1882. 

l 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
1 s  

I 6 

;; 
19 
20 

21 
2 2 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

37.5 2 
SB- * 



Deklination. Deklination. 
Decewahr 1882. 280' O/O + ~ ~ ~ 0 1 4  gittlere ortszeit. 1 280' 0.~0 + 

I I I I l l l l ! 

l L - 
Maximum 

8' 6.'1 
7 59-4 
7 56.0 
8 12-5 
8 0-4 

7 58-7 
7 50-I 
7 55'6 
8 17.8 
7 59'4 

8 6-4 
8 3-3 
7 57.7 
7 52-2 
8 5.8 

W 

Minimum 

6 6017.'$ 29' 
7 Ir0 
6 33'2 
7 22-2 

7 23'9 
7 1.6 
7 36'4 
6 45'6 
7 9'1 

7 5'3 
6 55'2 
7 36.2 
7 30'9 
6 26-5 

6 Â¥;2- 

W 

Differenz 
-- -- 

1038!7 
I 29.6 
0 45.0 
1 39'3 
o 38-2 

0 34'8 
0 48-5 
o 19.2 
I 32'2 
0 50-3 

T n 
I 8-1 
o 21-5 
o 21.3 
1 39'3 

3 17'4 
1 7-9 
I 26'1 
1 7-9 
2 49'9 

2 41.1 
1 43'3 
I 6-8 

- 
Ã âtu 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

'3 
14 
15 

I 6 

; i 
19 
2 0  

2 1 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mitte 

Januar 1883. 

l 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

13 
14 
15 
I 6 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 
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Deklination. Deklination. 
Februar 1883. 280' o'.o + 

I i 
Februar 1883. - 

Minimum 
- -- .- 

s059'.0 
6 36-1 
6 23'5 
6 40'9 
6 29-8 

Differenz 
-- -- - . 

i0s6'.~ 
I 42-2 
2 9 -5  
I 28-3 
I 25-8 

)stur 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 
17 
18 
K) 
2 0  

21 
22 

23 
24 
2 5 

26 
27 
28 

- 
litte 

- 
Tagesmittel 
-- - -=- 

70211.0 
7 32'7 
7 32-7 
7 28-5 
7 35.0 

7 48-0 
7 40.3 
7 43'4 
7 42'6 
7 46-7 

7 50-3 
7 50.6 
7 4'3-3 
7 47'6 
7 44.1 

7 58-8 
7 45-8 
7 43'3 
7 48'6 
7 52.1 

7 34'4 
7 25'9 $ 33'5 

17-6 
7 52'1 

7 29'6 
7 22.6 
7 23'5 

Maximum 
. - -- -- - 

7'5 5'. 1 
8 18-3 
8 33'0 
8 9.2 
7 55-6 

8 30.9 
8 1-5 
7 55'7 
7 58-0 
8 1 0 - 2  

8 4'8 
8 4'6 
7 56'7 
8 27.0 
8 0.1 

7 8 1 9 10 I 11 Mittag 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
Q 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
'5 
16 

:i 
'9 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mine 8 28-2 6 49'2 1 39'0 

Km. 1 5  
') Ablesungen um am versp&tet. - ') Intensives Polarlicht-Band in SoÃ HÃ¶he - 

. 



Deklination. Deklination. 
April 1883. April 1883. 

I i n  1 Minimum 1 Differenz 
I 

Tages- 
mittel 

8O 1.~4 
7 49'6 
7 41.6 
7 31'9 
7 46-8 

7 45-8 
7 48-4 
7 38-0 
8 6 - 3  
8 51-9 

7 53'2 
7 53'4 
7 52'6 
7 54.1 
7 57'5 

7 51-2 
7 57-8 
7 38-5 
7 29'7 
8 1x8  

7 56-7 
8 3'9 
7 58.0 
8 2 - 9  
7 49'8 

7 50.6 
7 37-3 
7 52.6 
7 0 - 5  
t k-4 

Mittag 
-- 
-P 

7'31.~0 z 
S 39.0 4 

26-83 
6 28-21 
8 14-84 

7 54-31 
< 34-22 
7 11-5^ 
t 14-01 
7 53-54 

7 35.04 
8 45'3 1 
7 44'2 t 
7 48-7 s 
6 23-41 

7 29-54 
7 49.7 J 
6 31-61 
6 35-6 s 
8 29-7 2 

7 43.9 1 
8 01-91 
7 41-74 
7 7.0" 
7 34-64 

8 5-2: 
7 32-2 1 
8 0'7 i 

7 57-62 
7 10.64 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 
I 6 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3 1 - 
Mittel 
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Deklination. Deklination. 
Juni 1883. 

10 
I 

1 1 Mittag 
atum 
- .. . ... 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 

; i 
1 9  
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 - 

Aittcl 

F 

Differenz 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 
17 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

3 1 - 
Mittel 

I )  Ablesnngen um am verspÃ¤tet - *) Die Deklinations-Skala macht kleine Schwingungen von 3 - d  Dauer. 



Deklination. - , Deklination. 
August 1883. 280" o:o + 

I l l 

August 1883. 

Fagesmitte 

S019'.2 
7 58-9 
7 57'9 
7 45-8 
7 53-8 

7 56.0 
8 33-8 
8 26-6 
7 58-9 
8 9 - 6  

8 4'8 
7 44'3 
7 44-3 
7 44'8 
8 0.0 

7 56-3 
7 59'6 
7 56-7 
7 51.8 
8 7'0 

8 6-5 
8 15.9 
8 21-0 
8 26-5 
8 13-8 

8 5 -2  
8 2 - 1  

; 23 
7 53'6 

7 54'2 

rtum 
- - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 .  
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

I 6 
17 
18 
'9 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Aitte - 

i m u m  1 Minimum 1 Differenz 

September 1883. September 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

l 
9 

10 

I I 
12 
13 
'4 
15 

I 6 

; 
'9 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 





Horizontal -1ntensitiit. 
Oct o*ooooo + (C. G. S.) 

Horizontal - Intensitdt. 
(Unifilar mit Deflektoren). Oktober 1882. - 

t 11 rn 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

K 
9 

10 

I I 
12 

'3 ' 4 
'5 
I 6 
'7 
18 
'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

3' - 
Ãˆlitt - 

Ma\imum ' Minimum 

6385 z 6321 z 6268 z 6328 4 6327 t 6354 z 6400 t 6341 t 63.34 4 
6326 \ 6374 z 6359 t 6366 f 6345 4 fi27tf t 6378 $ 6377 4 
6367 2 6356 4, (Bol z 6379 f 6368 f 6378 4 ')6393 z 6386 f 
6394 z 6370 z 6382 s 6349 4 6341 z 6352 z 6326 z 6304 \ 

I 6397 z 6393 z 6390 z 6383 z 6372 z 6370 z 6379 t 6389 

November 1883. = + 66Â°di~ 1 = 67Â°19'~5 = 4 h 2 9 m 1  7~ W. L. Gr. 
November 1883. 

I I 
""I 4' '3f 

') Horizontal - IntensitatS-Nadel macht kurze aber lebhafte Schwingungen. - 3) *blesungen 6,,, spiter - 2) Polarlicht. - ') A ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Ablesunge i tim 5" verspÃ¤tet - ') Deklinalions-SkaIa ans dem Gesichtsfelde xerscliwunden. - :I skaia der ~or jzonta l - Intensi l~t  aus dem G e s i c h ~ ' ~ 5 " " '  

Rucklellkungs-Ma~et bei dem Horizo ntal-IntensitÃ¤t - Instrumente aufgelegt. - *) sur L ~ ~ ~ ~ ~ , ,  der Skala der ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ l -  Intensitat erhalten; 

A b ' e s u ~  nicht im Gesichtsfelde war. - 10) skala der H~~~~~~~ - fntenSiat wegen zu heftiger Bewegung derselben nicht ablesbar. - ") AbleÃŸun um 9' ,f ' 
die Hofizontal-intensiGts-Skala dem ~~~i~.~~f~,d~ verschminden lies* sich auch nicht mit dem ~ ~ c k t e n k u n g i i  - Mone ten  zurÃ¼ckf~hren % D .  nat'ons- . 

Skala bei der  ersten ~ b l ~ ~ ~ ~ ~  aus dem Gesichtsfelde verschwunden. ~ ~ i , , ,  ~ ~ , . i ~ ~ ~ t ~ l -  Intensitto - Instrumente Rucklenkungs - Magnet aufgelegt. 

Km. i6* 



Horizontal -IntensitÃ¤t 
Deeember 1882. 

Horizontal - Intensitiit. 
o*ooooo + (C. G. S.) (unifilar mit Deflektoren). 

- 
I I I l I 

I 

1 1 2 '  3 1 4 1 5  
I I 

6 7 8 9 10 11 Mittag 
- - 

I I I 
I 

Tagesmitte 

6379 
6373 
6384 
6361 
6386 

6386 
6384 
6393 
6379 
6396 

6376 
637 1 
6385 
6386 
6396 

6345 

3% 
6382 
6389 

6357 
6363 
6367 
6365 
6372 

6380 
6391 
6376 
6358 
6369 

6361 

- 
atum 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

I 6 
17 
I 8 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

3' - 
Mittel - 

1 ~ i n i m u m  Differenz 
I 

Januar 1883. Januar 1883. 
- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
*4 
15 
I 6 
t? 
I8 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 - 

Mittel 

Horizontal-Intensimeters starker die Nadel des ') 711 som ein Polarlicht-Band zieht von magnetisch Ost nach magnetisch 
Bewegung. West durch's Zenit. 

I 

Korona-Bildung Ã¼be dem 



- 363 - 

(Unifilar mit Deflektoren). 
Horizontal - IntensitÃ¤t 

Ortszeit. Februar 1883. - 
'agesmittel 

6368 
6338 
6340 
6358 
637 1 

6363 
6373 
6373 
6376 
6369 

6374 
6375 
6380 
6373 
Ã‡3S 

6377 
6375 
6375 
6381 
6363 

6382 
6370 
6354 
6367 
6343 

6349 
635 3 
6816 

m 

atun 
- - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

16 

2 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

7 

ttitti 

I 

Maximum ! Minimum Differenz 

= 67Â°19'15 = 4 h 2 9 m ~ 7 ~  W. L. Gr. 

I I I I I I , 

Mars 1883. 
- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
1s 
16 

'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 

') Ablesung P zu spgt. 



Horizontal - Intensitgt. 
Horizontal - Intensitat (Unifilar mit Deflektoren). 

o~ooooo+ ' ( C . G . S . )  April 1883. 
April 1883. - 

Tagesmitte 

8; 
6334 
6379 

6366 
6384 
63 57 
6386 
6388 

6369 
6369 
6374 
6382 
6396 

6379 
6384 
6381 
6349 
6368 

6388 
6398 

6374 

6391 
6352 
6372 
6369 
6349 

- 
Mittag 

6382 1 
6321 z 

6365 

6320 t 
6384 2 
6282 z 
6335 t 
6344 Ã 

- 
batum 
-- - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

i 
9 

1 0  

I I 
12 

13 
14 
15 

16 

; li 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
2 8 
29 
30 - 

Mittel 

Maximum 1 ~ i n i m u m  1 Differenz 

k = 67Â°19r15f = 4 h z g m 1 7 ~  W. L. Gr. Mai 1883. 
Mai 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
15 
16 
'7 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31' - 
Mitt 

6385 

kala nicht im Ã§sichtsfeld war. - 9 Ablesungen um 
Km. 17 



Horizontal - IntensitÃ¤t Horizontal - Intensitiit. 
attlere Ortszeit. (Unifilar mit Deflektoren). 

- ,  I I l 1 I 
Juni 1883. 

Maximum 1 Minimum) DiHereni 
! 

Mittel 1 

'Juli 1883. 
Ã‘Ã 

I 
2 
3 
4 

5 
6 

8 
9 
10 

I I 
12 
'3 
14 
15 
16 
I7 
18 

I '9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Mittel 
f 

6372 
6376 
6359 
6379 
6395 
6408 
6348 
6410 
6399 
6412 
6408 
6399 

- 6385 
6344 
6362 
6362 8 
was 
6373 
6384 
6399 
6394 
6358 
6395 
6369 
6385 
6383 
6409 
6383 
6356 - 
6383 

Km. 17. 



Horizontal - IntensitÃ¤ (Unifilar mit Deflektoren.) 

1 I l I 

August 1883. 

itum 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

1 3  
14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

2s 

26 

27 
28 
29 
30 

3 1 - 
iitte - 

l Maximum Minimum 1 Differenz 

l 

1 = 67O19'15" = 4h2gm178 W. L. Gr. September 1883. September 1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 

I I 
12 

13 
14 
1s 

16 
17 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
35 

26 

3 
29 
30 - 

Mitte 



FJORD. 

Februar 1883. 0.50000 + (C. G. S.) w e i t .  (Lloyd's Wage.) 
I I I I I I 

Februar 1883. 
?PT--- 

= 
)aturr 
- - 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 
16 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 

2 - 
Mittel - 

9 1 10 11 ' Mittag l Maximum Minimum 1 Differenz 

9047 
I 

9016 2 

9016 s 

9084 z 
9095 8 

9099 
9099 
9088 z 

9035 4 
- 

Sog; 
m z  
9091 
9076 z 

9043 
9035 z 
W 3  2 

& z  
2 

9029 2 

W 8  z 
8067 l 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
1s 

I 6 
17 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - 

Mittel 

') Ablesungen um a" verspÃ¤tet 



Vertikal - Intensitilt. Vertikal - Intensitiit. 
(Lloyd's Wage.) 

8 9 1 10 1 11 1 
I I 

12 

April 1883. 0 ' 5 ~  + (U. (3. 3.) 

5 6 7 8 9 10 11 Mittag Kaximum 1 ~ i n i m u m  Differenz 
I 

9303 z 9303 2 

ans; 2%: 

Mai 1883. Mai 1883. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

'3 
14 
'5 
1 6 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

31 - 
Mittel 

Km. i 8 ' / ~  ') Zweite Ablesung um a d  versp&tet - ') Ablesungen um xo"1 verspÃ¤tet 



Vertikal-IntensitÃ¤t 
(C. G. S.) (Lloyd's Wage.) Juni 1883. Juni 1883. KiWWjoid. i Mittlere Ortszeit. 

Maximum 
. --- 

9679 
9773 
9606 
9577 
9676 

9936 
9 524 
9682 
9625 
9495 

9616 
96'3 
9666 
9607 
9496 

9662 
97'9 
9 642 
9629 
9687 

9482 

11 Mittag 
a 

iatun 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

i 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
'5 

16 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
2 8 
29 
30 - 

Mitte 

Minimum 1 Differenz 
- - - 

= + 66'3j'$. 1 = 6 ~ ~ 1 f ~ ~ 1 1  = 4h29m~ 7~ W. L. Gr. Juli 1883. Juli 1883. 
-- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
1s 

16 

3 
I9 
20 

2 1 
32  

23 
24 
25 
26 

:; 
29 
30 
3 1 

Mittel 

') Ablesungen um 2" verspÃ¤tet 



Vertikal-IntensitÃ¤ . Vertikal-IntensitÃ¤t 
gttlere ortszeit. (Lloyd's Wage.) August 1883, 

i I 

8 4 7 8 I ! l0 l 12 l~agesrnittell Maximum 1 Minimum 1 Differenz 1 

September 1883, 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

I I 
12 

13 
14 
1s 

I 6 

2 
'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

Mittel 1 9387 ' 9'34 ! I 0253 

Km. igl/, 



Kingna-fjord. Mittlere Ortszeit. 

1882 October. . 
November 

December 

1883 Januar. . . 
Februar. . 
MArz . . . 
April . . . 
Mai . . . . 
Juni. . . . 
Juli . . . . 
August . . 

88211.1883 Septembei 

Jahr.. . . . . . 
October - MSrz . , 
April - September, 

Kingua-Fjord. 

- 

1882 October. . 
Novembei 

Decem ber 
1883 Januar . . 

Februar. . 
Wirz . . . 
April . . . 
Mai . . . . 
Juni . . . . 
Juli , . . . 
August . . 

882 U. 1883 September 

Jahr.. . . . . , 
October - M&z . . 
April - September. 

Mittlere Ortszeit. Eingua-Fjord. 

Monatsmittel 
(280Â ol.o +) 

- 

7 O  40.'6 

7 30-0 

7 37'1 

7 40'7 

7 39'1 

7 42.6 

7 50-5 

7 58-0 

7 56-4 
8 1.9 

8 2-0 

7 57'6 

7 48.0 

7 38-3 
7 57'7 

Monatsmittel 

0-06387 

6377 

6377 
6368 
6365 
C8C1 

6374 
6385 
6382 

6383 

6387 
6100 

0.06379 

0.06373 
0.06385 

') Die Zahlen sind in Einheiten der fÃ¼nfte Uczimalslelle (C. G.  S.) gegeben. l 



188a October. . 
November 

December 

1883 Januar . . 
Februar. . 
M3rz . . . 
April . . . 
Mai . . . . 
Juni . . . . 
Juli . . . . 
August. , 

September 

-.G - - ---4- - - - -- 

Jahr . . . 

VERTIKAL-INTENSITAT. 
Abweichungen der stÃ¼ndliche Mittelwerthe vom Monatsmittel.*) 

Tan 1883 Februar 6. bis 1883 September 8. 



StÃ¶rung - Beobachtungen. 

Die im folgenden gegebenen StÃ¶rungs-Beobachtunge der Station King ua- F jord  wurden bei besonders 
lebhaftem Zustande des Erdmagnetismus angestellt, so oft die hierzu verf~gbare Zeit der Beobachter es erlaubte. 
Es wurden in derartigen FÃ¤lle fast ausschliesslich die drei Apparate des Kon t r o 1- Systems in bestimmten 
Intervallen abgelesen. Da bei dem genannten System die Skalen der drei zusammengehÃ¶rige Instrumente in 
einem Fernrohr erscheinen, so war eine mÃ¶glichs gleichzeitige Ablesung derselben verh~ltnissm~ssig leicht zu 
bewerkstelligen, in einzelnen FÃ¤lle wÃ¤hren der ersten Beobachtungs-Reihen erfolgten zwar die Einzel-Ab- 
lesungen in bestimmten ZwischenrÃ¤ume analog wie bei den Termin-Beobachtungen, spxter aber so schnell 

als mÃ¶glic aufeinander. Die Intervalle zwischen den Beobachtungs-SÃ¤tze waren gleichfalls verschieden, meist 
dieselben eine Minute. In den Anmerkungen zu den Beobachtungen ist uber beide Punkte das f ~ r  

jede Beobachtung-s-Reihe wichtige bemerkt. Die Lloyd7s  ch e W a g e  konnte der Entfernung ihres Fernrohr- 

Pfeilers wegen nicht so oft wie die Å¸brige Instrumente und nicht gleichzeitig mit ihnen abgelesen werden; 



Zur Ubersicht m6ge hier ein Verzeichniss sÃ¤mmtliche beobachteter StGrungen mit ihrer Dauer folgen; 

in demselben sind die Reihen, welche den Erdstrom-Beobachtungen korrespondiren, durch ein E bezeichnet 
worden. Von den beobachteten Sttirungen ist die gr6ssere Zahl im nachfolgenden publicirt, eine kleinere Anzahl 
wÃ¤hren welcher entweder keine begleitenden Phinomene wie Nordlicht beobachtet wurden, oder welche wegen 
ihrer kurzeren Dauer oder geringeren Verbreitung Ã¼be andere Stationen von geringerem Interesse sind, wurden 
von der Publikation ausgeschlossen, da andernfalls das zu ver6ffentlichende Material zu umfangreich geworden 
wgre, doch sind auch diese Beobachtungen fertig reducirt, damit dieselben auf besonderen Wunsch eingesehen 
werden ktinnen. Diese nicht publicirten Tage sind durch einen vor das Datum gesetzten Stern bezeichnet 

worden. Es mag noch bemerkt sein, dass ein grosser Theil der hier nicht gegebenen Erdstrom-Beobachtungen 
in der Separat-Arbeit von Herrn Dr. Giese Ã¼be diese Beobachtungen abgedruckt ist. 

d e r  ges tÃ¶r te  T a g e  in  Kinguk-F jo rd .  

1882. September 25. 

October 2. 

V 16. 

71 27. 
V 28. 

7' 29. 
November 7. 

Â¥ 12. 

7 1  l7. 

77 19. 
December 3. 

1883. Januar 25. 

n 27. 
Februar 2. 

77 " 7. 
3 ,  23. 

77 24. 

17 24. 

M 24. 

7 1  '26. 

7 1  27. 

77 27. 
MÃ¤r I. 

l* * 3. 
Ã 3. 
9 1  7-  

77 * 9. 

71 '3. 

Ã 2 1 .  

77 2 3 .  

M 27. 

I 11/~h am - 9%l4h pm 

6'1.h um - 9Vsh Pm 

I I'/& pm - 17. October 111 am 

Q I / ~ ~  pm - ~ l / % h  pm 

Fm - 93/4h Pm 
8h pm - 8'/%h prÃ 

9'/$ um - 4h pnz 

9'/& um - 4h pm 

II\/^ um - l oh  pm 

IO'/& pm - 20. November 2h am 

83I4h pm - 9h pm 
81/& am - 23;,h pni 

I I 'I4h pm - c h  p Ã £  
10 'l4h um - 4h pm 

I I'/$ um - I 1S/.h um E. 

I O ' / ~ ~  arn - ~ ' / ~ h  prn 

6 h @  - 7 h p m  E. 

9'1.h pm - 03/h  E. 
10' /~h  ̂B - 1 I'/$ pm 

I O ' / , ~  um - I '/,h A,,I 

10 ' /~h  am - ro3I4h E. 
I l'I4h um - jl/,h pmt 
TO'Q pm - I I ~  , Ã ˆ ~  E. 
g'/jh pm - 9 h  pm E. 
9'/& Pm - loh  pm E. 
9'/& ami - I Il4h pm 

8'I.h am - um E.  
g1,'2h am - I ila, um 

1 1 ' / 4 ~  am - O* pm E. 
10%h um - 118/,h um E. 

8h am - 8'/$ am E .  

MÃ¤r 

7 1  

71 

7 1  

April 

77 

1883. Juni 

77  

Juli 

7 1  

7 1  

77  

1 7  

August 

Sch l lhe l  %U den p018rli~ht-Er8cheinungen. 
- * Ã£a-Fj~rd bedeutet Beobachtungen angeile111 auf der Station Nain. Die betreffenden Zeiten sind reducirt auf Ortsteit von 'lng Die des PolarllcllteS sind durch rÃ¶misch Ziffern in folgender Weise bezcichnd: 1. Bogen, I[, Bdnder, 111. Sinlllen, IV. KroiIen* 

'ichtdunstt VI. Polarlichl-Segment, VII. Polarschein, VIII. Garben,] 

-- -- -- 



. mGge hier ein Verzeichniss s~mmtlicher beobachteter StÃ¶runge mit ihrer Dauer fi0lgenq 
1 

e Reihen, welche den Erdstrom-Beobachtungen korrespondiren, durch ein E bezeichne, 
bachteten Starungen ist die grGssere Zahl im nachfolgenden publicirt, eine kleinere A~~~~ 

weder keine begleitenden Phanomene wie Nordlicht beobachtet wurden, oder welche wegen 

oder geringeren Verbreitung Å b̧e andere Stationen von geringerem Interesse sind, wurden 
usgeschlossen, da andernfalls das zu ver6ffentlichende Material zu umfangreich geworden 
diese Beobachtungen fertig reducirt, damit dieselben auf besonderen Wunsch eingesehen 

Se nicht publicirten Tage sind durch einen vor das Datum gesetzten Stern bezeichnet 
h bemerkt sein, dass ein grosser Theil der hier nicht gegebenen Erdstrom-Beobachtungen 

von Herrn Dr. Giese tiber diese Beobachtungen abgedruckt ist. 

Kingua  -Fjord.  
~ t 5 ~ ~ n g ~  -Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G .  S.). (Hor.-xnt. I ifilar mit Deflektoren.) 
I - 

Z e i t  Deklln. Hor..Inl 
0 '  

280 0.0 + 0'00 003- 
---W.. - - 

1 Deklln. 
Z e i t  1 , 

- 380 o.o+- 

I 

-- 
D Ã § k l l >  Z e i t  

0 ' 

- - -  - a8o 0.0- -- - - - .. - 
Z e i t  h k l l n .  0 ,  ~ o r . - l n l  I 

280 o o +  oooooo- - - - - -- - . 

211 19m Ospm 7 32'2 G435 
2 0  o 7 30.8 6432" 

7 26.7 6428 l 1888. Wta~ther 25. 
~~,j~kt,on auf mittl. Ortszeit = + 55 " 

l~ $8 7 36.2 1 6260 
46 40 7 29'8 6267 
53 49 7 32-1 l 6278 
57 10 7 35'6 I 6310 
58 o 7 36-6'Ã  ̂ 6308 
59 47 7 38-5 6306 

o I zo pm 7 39.8 6306 
I 38 1 7 40.0 6309 
4 25 i 7 39'5 - 

I 

V e r z e i c h n i s s  

der  gesttjrten Tage i n  Kingui -Fjord .  

I I 'Jdh um - g814h pm 
6l/& um - 9112h pm 

111/$ pm - 17. October ih am 

9'/dh Pm - 9'hh PNd 

qh Pm - 9'/ih Am 
8h PVI - 8'/*h ,M 

9l]& am - 4h pm 

9'I2h am - 4h pm 

1 1 I/,h a m  - roh pm 

IO'@ PM - 20. November 2h um 

83/,h pm - 9h Pu, 

8l/,h um - 2 3 h  pÃ£ 

I I 'I4h pm - ch <NI 

10'/~h am - 4h ptÃ 

I I ' / ~ ~  OWI - 1 ~ ' / ~ h  am E. 

I O ' / , ~  um - oIl4h pm 

6h pn~ - 7h pnt E. 
9'/gh Pm - 93/4h E. 

lol/,h pm - I I  I/& 

I O ' / ~ ~  am - I'/& fm 

rolf,h am - 1oa14h U V ~  E. 
1 1 '/4h um - jl/& pÃ£ 

~ 0 ' / 4 ~  pm - I lh pÃ£ E. 
8'Iih Pm - 9h ftm E. 
9'1th pm - I O ~  pm E. 
9'/& - 1 l/,h p Ã  
8'I4h am - SI/@ um E. 
9'/2h arn - I I ~  apt 

. 111/̂  um - o\h pm E. 

. 1o3/,h um - I 1aj4h aw E. 
8h am - 81/& aw E. 

Â¥ 

Marz 
7 1 

77 

77 

April 

77 

11 

V 

V 

79 

1 7  

1883. Juni 

11 

11 

Tl 

Juli 

M 

Â 7 9  

7 

77 

V 

n 

71 

77 

August 
77 

V 

77 

11 

n 

ql/& am - 93/4h an; E. 
~ i h a m  - ohpm 

8'/,h pm - I O ~  E. 
83/,h - 9h /m 

1 ~ ~ / ~ h  pwa - 4. April oll& um 

101/.$ am - 3h pm 

o1I4h um - 21/& pm 

gh am - 20. April 2h am 

gl/,h am - cfb- f i t  

8'/4h f m  - qb. pa 
8'/$ am - oh / W  

1 0 h . a ~  - 11/*h pm 

9'j,h am - I I/$ pni 

I ~ ' / ~ h  am - i h  f i t  

9h a m Ã  4'/,h p w  

I I ~ W  - 4hpm 
oh am - i h  am E. 

pm - 9'1411 Pm E- 
9'/2h am - I I S / ~ ~  u m  E- 

91/2h - I 13/,h uni E. 
1 l/^h P,,, - l3/^h ?̂?I E. 

1 1 h a m  - 111hhamE. 

g1l4h pm - 102/,h E- 
11harn - o h p m E .  

I I'/$ am - oh E 
11/~h pm - 2h pm E. 

am - i3/̂  Pm E- 
11harn - 
oat4h pm - 2h p Ã  E. 

I 11/~h am - oh pm E. 

57 0 ' 7 9'0 6424 
58 o 7 I I - 5  I 6426 
i,g 0 7 13.6 6428 

A 0 0 7 1 r 8  6^5 
"'4 W 
644' 
W 
W ^^ 
6458 
6457 
6i!,4I9 
'5452 
64 52 
6446 

12 o 7 18.9 6436 
13 0 7 21'0 6433 
14 0 7 24'4 h 3 1  

o 7 26.3 6 ~ 2 8  
16 0 7 30'0 hq 
17 0 7 32'3 W7 
18 o 7 35'; 6420 
'9 0 7 37'9 6408 
20 o 7 40'9 (1406 
21 o 7 42'0 6401 
22 0 7 41'3 6401 
23 o 7 41 '0 6403 
24 o 7 40'6 6404 
25 0 7 3 9 ' 8  ('404 
26 o 7 38'0 QoH 

27 28 o o 7 7 35.6 32.8 642% 6417 
29 0 7 30.0 643; 

eduktion auf mittl. Ortszeit = + 56*  

4h 3om o^fttt8 7 2 j 9 1 6644~ 
31 o 7 2.3'0 6446 

Sch1Ã¼a8e Zu den Polarlicht-ErfiÂ§heinungen 
-- f O b Ã § * l ~ Ã £  Ã £ e s l e n  auf der Station N a i ~  D,. b e Ã £ ~ e n d e  ;.iten G^ duÃ£ auf Ã £ Ã £ Ã  o r t s ~ e i t  von w-""" 

" sind durch 
Ziffern in folgender weise bezeicflnet: 1. Rogen, 11. Bgndcr, IfI, Strallkn, Iv.  "' 

VII. Polarschein, VIH. Garben.) 

polarlich&ErscheinuRgen und Bemerkungen* 
I) Bei den ~ b l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  von sm - ,m 

wurde der Versuch gemacht, die Umkehr-Punkte der hin- und herschwingenden Nadel des Vcnilial-~ntensimctefi~ sowie die Slz der ZU weil. G,eichuitig Ã£rde auch die St,.nde der anderen Nadeln uoti,.t. xathdem sich Fillen, als in unausfÃ¼hrba denen es nicht erwiesen besonders hafte? erwÃ¤hn auf diese ist, Art auf ein die lre1lCs Ahletiing Bild des der 
'" geben* wurden die Ahlesungen in gleichen ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ ~  - Die Zeitangabe bezieht sich in 

"ÃˆÃˆÃˆ~-~nstrument . ,, von hier an Ã£rde die ,adeln et,vas Ã£higer _ , - Die i%d& werden wieder u n m h i w -  '1 ~ I b e w c g u n Â  "cti~ere- '1 Ein ver-  

-'' & Minute Ã£,ima abÃ£,esen schlug fehl  _ ,) ^ ;.. _ , ,,,,, das Horizontal-~ntensimeter 
vor dem Deklinations-ln~n~mente abgelesc~i. Die Zeitangi~be beziel~t 

""e *blaung der neklinatiOn. - Von ,> ,, wurde das ~ o r i z o n t a l - ~ n t e n l i ~ ~ c r  S* frÃ¼he als das Deklinati~ns-lns'nment 
Die Zeitangabe bezieht sich auf 

des HOrizor~al-IntCn~iineterS vermuthet. ' - 11 DeuiÃ§tiOn~-~~b!~Ã - 9 von ob -,,, _ *, om das Horizontal-~ntensjmeter 8s vor der Deklination abgelesen. - 9 
2' Ã§ -2. 

Ã£r,j das Horizontal-lntenÃ£mte *, ÃˆÃ¼l 
das Deklinal~on,-~nstrllm~nt &geIesen; wÃ¤hren das letztere Z1lr 

abge'e'en Ã£irde'-" V'1n 
Ã ˆ Ã ˆ  1%) sehr gleichmÃ¤s$.i fortschreitende Bewegung der Nadeln bis 4'' W". - ' "* uurde das 1g f r ~ h e r  als das Deklinations-Instrument abgelesen. - 





J"? 

Kingue-Fjord. 

(C. G. S.). (Flor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 

Kingua-Fjord. 
stÃ¶rungs-Beobachtungen 

Absolute Werthe (C. G, S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 
I. 

Absolute Werthe 

Deklln. Kor.-In 
Z e i t  , , 

280 0.0 i- 0.00 m o  

Deklin. HOT.-11 
Z e i t  

0 i 

280 0.0 + o ' ~ ~ ~  

I 

1 Deklln. HOT.-1111 
Z e i t  0 ' ' 280 0.0+ o'ooooo- 

I 

Z e i t  1 Deklin. Her.-In 
0 ,  ' 

P- 

380 0.0 + 0.00 000 

l i 
gh 43"' 0~&9?8 7 24.4 1 6 0 5 3  

1 ~ e f ~ ~ i n .  ~ o r . - ~ n l  
Zeit I 1 2 ! 3 0 Â ° 0 ~  o.mw3- 

Z e i t  Deklla. Her.-In 
0 .  

- --- .. a8o 0 0 +  - 0'00003. 
-- - -. --- .- . . 

l 

eduktion auf mittl. Ortszeit = + 57*  

1882. Odober 2. 
edukiion auf rnittl. Ortszeit = + 35' 

.eduktion auf mittl. Ortszeit 



K i n g u a -  Fjord .  
StÃ¶rungs-Beobachtungen 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 

Z e i t  I ~ e ~ i a .  Ho?.-Int 
0 Â 

- 280 0.0 + 0'00oOO-t' 

1882. Wober 17. 
Redukt. auf mittl. Ortszeit = + im zm. 

1 Dekltn. i ~ o r . - ~ n l  
Z e i t  , 

0 ' 
280 o.o+ oooow-  

I l 

Dekltn. HO?.-1at 
Z e i t  

I I 

y. 1 f ~ ~ l a .  l~or-lnt 
' 0 ,  1 s8o 0,0+ O'OQOQO"< 

1882. October 28.i) 
eduktion auf mittl.Ortszeit = + 29.8" 

TgL Gang = + 7.7.. 

DekUa. Kor.-Int 
Z e i t  o l 

ISS% (Fortsetzung}. ikt%&?r 2. 

1 6 26-0 1 6563 
6 29.1 I 6550 

, 6 6 35.6 30-8 1 1 6546 6576 
6 31-6 6559 
6 34-0 6538 6543 

(Fortsetzung.) 

3 38-9 
3 26.9 

6 58-5 6521 
3 of) j 6 52-9 6500 

BS2. m* 16. *} 
''tiukt, auf mini. Ortszeit = + ~m I 

1882. October 27. **) 
Reduktion auf mittl. Ortszeit = + 19 * 

9h 12m o&pm 6 9 - 3  1 6481 
13 0 6 22-3 6473 
14 o 6 26-3 6460 
15 0 630'3 (1469 
16 0 6 42.4 6470 
17 0 6 39'0 6474 
18 o 647'3 6486 
19 0 6 51'0 6476 
20 o 6 57.0 6483 
21 0 7 V 5  6499 
22 0 7 1.9 6506 
23 0 7 0.0 6504 
24 0 7 3'5 6512 

0 7 7.5 65i8 ii 0 7 11'9 6517 
27 0 7 12.7 6520 
28 o 7 15-5 6517 
29 0 7 19.3 6508 
30 0 7 t6.1 6513 

1882. October 29.V) 
eduktion auf mittl. Ortszeit = + 37' 

8h om o v ' 7  8'8 16460 
7 11-8 6460 
7 15'3 64b 
7 13-8 6457 

7 7 K 12.3 -7 6463 6466 
I 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerk 



IC ingua-  Fjord. 
St6rungs-Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G. $5,). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 

Xingua-Fjord.  

A hsolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifila 

Z e i t  hklln.  Hor - In1 
0 t 

1280 o.o+ O ~ ~ ~ +  -- 

Z e i t  1 Deklln. i~w.-~at.  
Z e i t  0 ,  

1 a&-w-+- o.m-no+ - . - -- - -- --- - - 

1 Deklin. iEor.-~n 
Z e i t  0 I 

280 o .o+  o o o o w .  
I 

1ss2. woher 12'. 
ledukt. auf mittl. Ortszeit = + xm 2 ' .  .eduktion auf mittl. Ortszeit = + 29.8*, 

Tgl. Gang = + 7.7.. 

1882. tktaba* X.*) 
*dukL auf mit~l. Ortszeit = + I * 

1882. O&er 27. **) 
Reduktion auf mittl. Ortszeit = T 19 

911 12m o s p m !  6 9.3 1 6481 
13 o 6 22.3 I 6473 
14 0 6 2 6 - 3  6460 
15 0 6 30.3 6469 
16 o 6 42-4 6470 
17 0 6 3 9 - 0  6474 
18 o 6 47.3 6486 
19 o 6 51.0 G476 
20 o 6 5 7 . 0  6483 
21 0 7 1.5 6499 
22 o 7 1.9 6506 
23 0 7 0.0 6504 
24 0 7 3.5 6512 
25 0 7 7.5 6 5 ~ 8  
26 27 o 0 7 7 12-7 11.9 6517 6520 

28 o 7 15.5 6517 
29 0 7 19.3 6508 
30 0 7 16.1 6513 

1882. W & r  29.v) 
Reduktion auf mittl. Ortszeit = + 37 

!) Nachts von zzb - 
des 3. October fand eine intensive P o ~ a r ~ i c I ~ t e r s c h e i n ~ n ~  statt. 

:~'JUI Iz2 'On Abends 7 Uhr ab, waren ~o~ar~ ic~ l temc~le inu~ lgen  im Siiden dchtbs.  Gegen I r  
de' 

I5 shrk an Intensit%t zu; es nahm darauf an l n t e n s i ~ t  ab, verSti*te sich aber ~ 1 ~ 2 5 ~ - 3 ~ p ~  ne '' 
nahm darauf an IntensitÃ¤ $tÃ¤ti und ziemlich lawa,,, ab emeiChte arn 17. October 4-sb i1 

Beginn Beobachtuwen, w,ahrend die bmpen zur Beobachtu% herge"c1ltet zeig 
"' Au*m'k k:mmt: - %b let,llafie p o ~ a r ~ ~ c l l t e ~ c ~ e ~ l l ~ l ~ ~  gh 7m ~r~nenbi ldung ,  nachdem '% p(i'ar~~~ht~~schelnuwen. 

L, ,.. 

Polarlicht-Eracheinmgen und Bemerkungen. 9'. 
m) v o n  2" Pm-5' 1"' wurde die Skala des Horizontal-Infensimeters vor, die Deklinations-skala aber zur nebenstehenden zei t  abgelesen. - 11) von 5' tS ab 

wwden die Skala des Horizontal-Intensimeters I* vor, die Deklinations-Skala aber zur nebenstehenden Zeit abgelesen. - 0) N. Von eh-ghprn sellr intensives P ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ '  



g i n g u a -  Fjord. 
~chtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S), (Hora-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 

Z e i t  I Ã¼eitl~u l ~ o r , - ~ u t  
Z e i t  , , 

z80-m+ o'ooooo -+ - - *-== 

1882. Octoher 1'7. 
.edukt. auf mittl. Ortszeit = + zm 2 ' .  

1882. Octobcr 2S.T) 
eduktion auf mittl. Ortszeit = + %9.8*. 

Tgl. Gang = + 7.7.. 

6 37' 6117 
6 38. 6418 

37 15 1) 6 39. 0419 

1882. November 7.V) 
ceduktion 'l'gl. G a w  auf mittl. d. Chron. Ortszeit = + = 8.z'. t 42.4 

911221n @um4 7 28.6 1 6336 
23 0 1 7 35.6 6333 
24 o 7 35'6 6326 
25 o 7 31.1 6331 
26 0 7 27.7 630; 

0 7 33'9 '533" :g 0 7 28.9 6337 

29 30 0 0 7 7 29.0 26.3 6344 6350 
31 0 7 32.7 G347 
32 0 7 32'9 6341 
33 0 7 36.7 6357 
34 35 0 0 7 7 43'7 42'5 63% 6 3 0 ~  

36 0 7 43'7 63w 
37 0 7 44.7 63of 
38 0 7 44'7 637: 
39 o 7 42.7 636: 
40 o 7 42.8 6346 
41 o 7 35.2 G32t 

1882. Octoher Zr.**) 
Eeduktion auf mittl. Ortszeit = i- 19' 

16 0 6 42.4 6470 
17 0 6 39.0 6474 
18 o 6 4 7 - 3  6486 
19 o 6 5 1 . 0  6476 
2 0  o ' 6 57-0 6483 
21 0 7 1.5 6499 
22 o 7 1.9 6506 
23 o 7 0.0 6504 
24 0 7 3.5 6512 

o 7 7 - 5  6518 zi 0 7 11.9 6517 
27 o 7 1 2 . 7  6520 
28 0 7 15.5 6317 
29 o 7 19.3 6508 
30 0 7 16'1 6513 

1882. OciWer 29.i-i) 
Reduktion auf mittl. Ortszeit = + 37' 



Kingua-Fjord .  Starungs - Beobachtungen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.4nt. Unifilar mit Deflektoren.) 

1ss2. lVotemb1 
Reduklion auf mittl.ofls 

Tgl. Gang Chron. 

20 o 6 54 
21 0 I 7 4t 
22 0 i 7 5; 
23 E 5 4 c  
24 5  2; 
25 0 5 2: 
26 o 6 3t 
27 o 6 2! 
2 8 0  7 1  
29 0 6 5( 



K i n g u a - F j o r d .  
~gs - Beobachtungen. 

Absolute LVerthe (C. G. 5.). (Her.-Int. U~~ifilar mit Deflektoren.) 

1882. N m W w  179'7 
Redaktion auf t n i t t L O # ~  Z C j t z  - 4  1' 

Tgl. Gar@ t;l~ron. + W'. 

I i h f8m warn 7 47'9 fW7 
19 0 8 19.4 6127 
W> 0 6 5 4 '  6857, 
21 0 7 46-t# f/?10 
22 0 7 $7'7 fJ*4 
23 0 5 4.3' f l l f ~ s :  
24 0 j 27'4 6311 
2; 0 ; 25'2 (1464 
2fl 0 {J36.5 f>4%3 
27 o 6 25.q f ~ $ c ~ f  
28 0 7 1.9 6 7 7 ,  
q o 6 $0' 



- 390 - 

Xingua-Fjord. 
St6rungs -Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S.), (Her.-fnt. Unifilar mit Deflektoren.) 

Deklin. Hor..Int 
Z e i t  0 ,  1 

a b  0.0 + o.mom+ 

th 21m ospttz 5 36.0 6266 
22 o 5 14.4 6304 

I 5 34.1 6287 
5 38.4 6252 
j 35-2 6266 
5 53'4 6230 
5 36.3 6232 
s 45.5 6212 
6 8.0 6238 
5 52-8 6210 
5 44.4 6224 
5 18.2 6235 
4 47.6 6264 
j 29-6 6245 s 33.4 6240 
j 14.6 6258 
4 56.7 6218 

1 Deklln. l Ib r . -~ t~ t  
Z e i t  0 ,  1 

a b  o o +  o'oom0-I 

I 

Z e i t  0 # 

P-- -- - 

1 Deklin. / H @ ~ . - I I I ~  
Z e i t  0 r 

a& 0.0 + o+ooooO -I 

I 

I ~ e ~ i n .  i i ~ r . - ~ n ~  
Z e i t  0 ,  I 

280 0.0 + O.OO-- 
----. - - - -- 

1 Ã¼eklia Z e i t  , , 
, 8 8 0  0.01 

1882- 80uentber 19.') 
teduktion auf mittl.ofis~eit= +- ~ $ 7 ~  

'&I. Gang d. Chrm. = +F**. 
1011 37m Ostttz 4 22.6 6504 

38 0 1 4 51'1 6481 
39 0 5 18.3 1 6505 
40 0 I 4 42.7 6527 

0 414.7 6565 
42 0 447.7 6622 
43 0 513.1 6670 
44 0 5 45.3 6676 
45 0 5 45.1 6723 
46 0 6 1.1 6745 
47 Q j 53.4 6746 
48 0 5 50.5 6748 
49 0 6 2.1 6648 
50 0 5 54.0 6576 
s1 0 5 51.5 6539 
52 0 5 34-6 6496 
53 0 5 17'9 6461 
54 0 5 14.7 6478 

1882. Hotve~itbm 
Reduktion auf mit11 Ortszeit 

Tgl. Gang = + 7.2 

oh om I ojam: 0 8 8 38'3 39'3 

3qt 
'1 hkIina1ions-Skala w g e n  211 rascher Bewgt111g nicht ablesbar. - ') Hor.-1nt.-Skala wegen Z ~ I  s c h n ~ l ] ~ ~  Bewegung aicllt ablesbar* - 6 )  H O ~ . - I ~ ~ - S ~ ~ ' ~  - 9 Ab1esulW-n verdumt. - '1 Lron 3' - d' 4- fielen die St6r~11~gs-l~eobacl1tt11~~en der stÃœ11dlicl1~~ Ab]es~~lgell \vegen aus. - [X. \roll  ,h 2om bis sh illtellsive 

mngen; die Emchehw.=  von 5" ab von geringerer IntensitÃ¤t. - WÃ¤hren der hobacI~tungs-Z~it  von +h 38m - ,h +p #,,, wareil die Nadeln &usserSt llnruh'gf sie SchGeungen ofi von 60 Skalen- l'heilen, und selbst gr"ssere, \velche, da d ie  weniger als ,m betrug, durcll die &lesu"gen nicht dargcs'el't *;;iii''''' "m Bild der 
N*del-Be~egung weakptens etwas zu vervollstÃ¤ndigen setzte der Beobachter bestimmte Zeicllen ])inter die ~ b i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  der ~ o r i z o n t a ~ - ~ ~ ~ t e n ~ i t Ã ¤  aber 

A e n d e r u ~  der nicht angegeben wurde, so war es unrnGglich, die Be\vegungsrichtung 

~Eraoheinungen und Bemerkungen. 
"1 RuckIe~~kuug~-Llag 

'nG~kefu~ln worden. 

') Die Skala des Hori 
des HorizontaI-Inte~lsit 

LN. In Nain wiil~rend de 
hrde der R ~ ~ k l e n k u n ~ s m a g n e t  8 

Dtk"-'adel aus d e m  Gesichtste 

I 

al-Intensimeters wurde I @  vor, die des Deklinat~ons~~ns,rumentes aber zur  nebenstehende^^ Zeit 
rs  aus dem Gesichtsfelde verschwunden war, so der R Ã ¼ c ~ l e n k u n g s m ~ ~ ~ e  aufselegt, der erst 
bends ein intensives Polarlicht.] - a) H o ~ . - I ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ ~  ,var \vAhrend der zCit von 0% + P - o h  4gm ans de 
?legt, de r  erst xb 1 1 ~  30% entfernt wurde. V011 war auch die ~ ~ k { i ~ ~ $ i ~ ~ l $ - s k a l a  aus dem G e  
verschwurden. - C) Dek1.-Skala aus dem Gesichtsfelde bis um + 

#C 



Kingua-Pjord.  
shtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 
Kingua-Fjord. 

stÃ¶rungs-Beobachtungen 
~bsolute  Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 

Z e i t  1 Dekllu. o r '~or.-Iat 

a b  0.0 + o'ooo3o-t 

1 Dettla. ~ o r . - ~ n t  
Z e i t  0 9 

280 0.0 + 0-00000 4 

I 

l DekIin. llor.-111t 
Z e i t  

---- 
2800.0+  0'ooooo-l -- - P -- -PP-- --- -- - -  

Z e i t  
0 * 

- - a b  0.04- o'ooo00-4- -- 

l 

Z e i t  KekllÃ§ Rar.-In! 0 '  I 
980 0.0 4 o.Ce.=- --- 

Z e i t  
1 ~ f k ~ ~ m .  o # ~or.-imi 

& 0 . 0  4- '0'00000-< ......-. ------ 4- 

m po]mlicht,Beobachtimgen und. Bemerkungen* 
beim H&oad ti,wter 

38- + - $9)  Von t-m-9' is- H war die **r.*~nt.-S*~Ã§ durch dtfl RÅ¸ckItBkimgg-Ma@te 
P Q l Ã § l i o h t - E ~ c ~ ~ g O  und Bemerkmgen. 

wurde vor, die des ~ ~ k l i ~ ~ t i ~ ~ ~ - ~ n s t r u m e n t e s  aber zur nebenstehenden Zeit Da vor Beginn der St'runÃ§Ãˆbeobaclitu* 

war, so wurde der R~chlcnkungsmagnet erst um * um (-. November) entfernt werden 

- a, H ~ ~ . - I ~ ~ L - s ~ ~ ~ ~  war wihrend der Zeit von 0"446"-oÃ 49" "" dem verschwunden' infolge 

von & ',m- 
war auch die ~eklination*-Sbla aus dem Gesi"itsfelde veeschwundeii, - b' Horr-laL- 

verschwurden. - C) Dekl.-Skala aus dem Gesichtsfelde bis um W. 

1882. November 19.') 
Leduktion auf mittl. Ortszeit= 4- 15.7' 

Tgl. Gang d. Chron. = +P*'. 
oh 37m ospm 4 22.6 1 6504 

38 
0 1 4 51.1 6481 

39 0 5 1 8 ' 3  6505 
40 o 4 42.7 6527 
AI  0 4 14.7 

6622 6565 
6670 
6676 
6723 
6745 
6746 
6748 
6648 
6576 
6539 
6496 
6461 

1882. Jfwember 20. 
Ltduktion auf mittl. Ortszeit= -Â¥ 15; 

Tgl. Gang = 4 7.zS. 



Kingua-Fjord. 
Starungs-Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S..). (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) 
K i n g n a - B  

SlÃ¶rungs-Beobachtungen Absolute Werthe (C. G. S.). (H~ 

1882. November 20. 

7 6-8  6291 - 
7 12.7 6286 - 
7 13'9 6287 - 
7 4'0 6300 - 
b 42.3 6294 -- 
6 31'1 6317 - 
6 6 33.8 36'9 6292 6270 - - 
6 43-8 6254 - 
6 55.4 6269 - 
7 2'3 6277 - 
7 6-1 6267 - 
7 1.8 6281 - 
7 2.2 6294 - 
6 57'2 6311 - 
7 3-7  6318 - 
7 13'4 6321 - 
7 1 1 - 3  6320 - 
7 10.2 6292 - 
7 1 1 . 6  6262 V - 

5 1  0 5 41'1 7 12.2 6246 ' - 
7 16-2 6233 - 

53 0 5 44'7 7 1 8 . 2  6231 - 
54 0 5 47'8 7 35-8 6203 - 

7 7 0  6l90 - 
7 25'9 6195 - 
7 17'3 6199 - 
7 11.9 6207 - 
7 10.2 6214 - 
7 12.0 6217 - 
7 1 1 . 8  6211 -. 
7 9'4 6 3 7  - 
7 rS 6240 - 
7 r5 6245 - 
7 0'4 6233 - 
7 4'3 6226 - 
7 2.1 6220 - 
7 6-7 6214 - 

polarlicht-Erscheinungen 

l 



Kingua-Fjord. 

rthe (C. G. Si) .  (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.\ 
flektoren.) (Vert.-Int. 1.loYd's Wage.) Â 

Z e i t  1 Deklin. Her.-IR 
0 ,  1 

' 280  0.0+ O'ooooo- 

-- 

I Deklln. Hor..Int. Vert..~~ 
Z e i t  

0 i 

280 00-h oo0030-k 0.50- - - - - - 
I 

10h 39ir o ~ a ~ i  1 6 52'2 ' 6314 1 - 
1 6 57 .8  1 6312 I - 
I 7 2 - 6  6296 - 

7 0 - 2  6288 - 

Z e i t  
lieklia. Hor..Int. Vert.-In1 

.. . 

18% J a n w  27. 

1S83. Februar 2. 
dbktion auf mini. Ortszeit = + 1 m 4 ~ . 4 1  
T@. Gang d. Chron. = + 6 0  *. 



Kingua-Fjord .  Kingua-Fji  

6 h 4 ~ 3 0 s $ r n  736.6 - @ 

41 0 7 36.6 - 
fFortsetzung). 

211 22m ospm 6 58-1 6273 9066 
23 o ! 7 0-8  6287 9069 
24 o 7 0'2 6296 9071 
23 o 6 55'9 6300 9072 30 I 7 23.0 - 
26 o 7 1 '3  6307 9076 
27 0 6 5 9 ' 7  6 3 1 ~  9077 P 744 '4  - 
28 o 7 3'1 6314 9077 
29 o 6 58.7 6316 9085 
30 o 6 5 7 ' 4  6318 9083 

39 o 7 20.8 6329 - 
40 o 7 2 1 ' 3  6327 - 
41 o 7 17-2 6327 - 
42 0 7 13'2 6329 - 
43 0 7 17'9 i 6332 - 15 0 7 53'9 - 
44 o 7 25.9 6328 - 
45 0 7 17.5 6323 - 16 o 7 55'9 - 
46 o 7 17'3 6326 - 30 7 57.1 - 
47 0 7 25'9 6320 - 
48 o 726 '6  6321 - 
49 o 7 28'3 6326 - 
50 o 7 30- j 6330 - 
51 0 7 3 1 - 3  6332 - 
52 0 7 27'2 6333 - 

54 0 7 23'6 6334 - 
56 0 7 24'7 6329 - 7 57.0 - 
58 0 7 23'5 6333 - 30 7 58.9 - 

3 o o 7 20-7 6345 - S 1.1 - 
2 o 7 2 5 - 4  63401 - 30 8 2 - 7  - 
4 0 7 4 0 . 1  6339 - 
6 o 7 28-2 6361 - 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + zsS. 8 o 7 35.0 6361 - 
10 o 7 28'7 6353 - 1011 iom o':, um - 
12 o 7 2 7 ' 8  6349 - 

7 21.4 6356 - 
16 o 7 16.8 6357 - 
18 o 7 1 5 . 4  6364 - 
20 o 7 4.3 6383 - 
22 o 6 48-8 6392 - 
24 o 6 4 2 . 3  6389 - 
26 0 6 44'3 6393 - 
28 o 6 42.7 6390 - 
30 o 6 4 1 ' 3  6392 - 

33 o 7 7'7 6256 





~ i n g u a - F j o r d .  Kingua-Fjord. 
StÃ¶mngs-Beobachtungen 

1883. Februar 27. 
(Fortsetzung.) 

7 12'5 6413 - ohsqrn os/im,'627'6 6166 - 
7 5 . 4  W ?  - 1 o o 6 23.6 1 6170 1 - - 0.0 6420 - 1 o 621 '0  6186 - 

2 0 6 24'2 6170 - 
6 54-7 6426 - 

3 o 6 23.3 6179 - 
4 o 6 34'6 6192 - 
5 o 6 40.4 6155 - 

j; o 6 s r 6  6434 - 6 o 6 41.6 6149 - 
7 o 6 46.6 6140 - 21 o 6 14'2 6206 - 6 ; ~ - 9  6427 - 

22 o 6 11.7 6204 - 8 o 6 31-6 6138 - 
4 j o 6 5 3 ' ~  6381 - 9 o 6 31.4 6173 - 23 o 6 9.7 6202 - 

6 o 649 '7  6379 - 10 o 6 24'0 6180 - 24 o 6 8-7  6200 - 
2; o 6 9-7  o 648-8 6384 - 44 o 6 36'6 6 11 o 6 8'2 6181 - 

8 o 6 45-6 6382 
45 o 638'2 6 

12 o 6 0-7 6186 - 26 o 618-3  6247 - 
7 o 6 20'2 6242 - 9 o 645.0 6384 - 46 o 6 38.1 6 
28 o 6 26-6 6250 - 10 o 6 4 ; ' s  6388 - 17 0 7 19.4 6205 - 47 o 634-0  6 

11 o 6 43'2 6389 - I ?  0 716.4  6209 - 
29 o 6 26'6 6249 - 48 o 650-1  f 

Tgl. Gang d. Pendel-Uir = 30 6 42.4 - 19 o 7 18.4 6200 - 49 0 621.3 t 
30 o 630-7  625; - 7 16.7 6195 - 
31 o 6 34'9 6264 - $0 o 6 17-3 t 

14 o 6 4 0 ' 3  6378 - 30 6 39.4 - 14-9 6204 - 32 o 6 37'4 6269 - 
33 o 6 4 1 - 7  6264 - I; o b 38'2 6378 - 7 22'7 6206 - 
34 o 6 46'0 6262 - 16  o 6 3 9 ' 1  6379 - 7 27"o 6201 - 

6 48.0 6260 - 17 o 6 3 8 2  6380 - 7 29'7 6203 - 
6 47'3 6260 - 18 o 6 30-9 639; 30 7 7.4 - j 6229 W 

7 26.4 6238 - 
37 0 40'0 19 o 6 4 2 - 1  0386 - 
38 o 6 50.1 6263 - 6 40'7 6378 - 7 23.6 6253 - 7 20-1 6258 - o 3 o p 6 32'7 ( 

7 14-9 6267 - 4 o 6 28-3 < 
1 6 - 1  6265 - o 6 32.0 4 

31 0 7 18.4 6278 - 6 o 6 39'4 * 
7 13-2 6284 - 7 o 646-1 

33 o 7 14'9 6282 - 
t b  13.7 b39l - 7 ~ q - 6  6208 - 

35 o 7 1 8 - 2  6295 - 
36 o 718 '6  6287 

7 1 7 - 5  6287 - 
7 r4-7 6261 - 
j 12.9 6245 - 
7 7'1 6233 - 
7 1'3 6221 - 

42 o 6 57-8 6213 - 16 o 6 31'6 
6 52-0 6213 - 18 o 6 17'2 

44 0 6 45'3 - 10 o 621.0 
45 0 6 4 7 ' ;  62tq - 

6 50's 6221 - 
6 ;6'A 6217 - 

48 0 6 i6.7 6212 - 
49 o 6 57'6 62- - 

7 0 '4  622'; - 
5l 0 7 8 ' 0  6224 - 
52 0 j 6'"219 - 

7 5'1 6208 - 
- h - _ M  7 8' 6.703 - 

52 o 5 44.8 6064 2 7 1 5 - 2  6203 - 
53 o 551-1  6063 - 14*7 6108 - 
54 0 5 49'0 60; j - 7 3'2 M16 - 

3 0 7 0 '3  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
Von hier an wurde nur von z zu P abgelesen. - d )  Diese Lucke entstand, weil um 4a die vergleichenden AbleSullgen beider Systeme stattfanden' Horizanlal-Intensimeters fand um if statt, ~0l~lioht-Zb~oh@ung'en 

') Die 
Beobachtungen sind korrespondirende ZU Erdstrom-ÃŸeohatht~in~e an der Kabelschleife. D i e  Deklination wurde am Kontrol-Sytttm abgei"en' ' 

der g r i n s e n  Intensilat um g" 2;" jm.1 u m  :G* icm i n ~ i i s i i t  Krone; 10"i~ V in der ~ ~ ~ ~ b , ~ ~ ~  ks /-enltei, 11 von E-N-W. = 50'- 



- 396 - 
K i n g u a - F j o r d .  

(Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Lloyd's Wage.) 
-P- , I ! 

I Deklln. ,Her.-Int. Vert.-Int 
Z e i t  1 , 

280 0.0 + o ' w ~  + 0.50 000 i -- - -- - - 
I I 

9322 
9322 I 9327 

' 9339 
9345 
9342 
9343 
9365 
939 5 
9389 
9382 
9405 

40 o 6 56' - 9437 
9489 
9521 
9519 
9520 

30 6 42.4 - 
52 o 6 48.3 - 9507 9494 

30 6 39'4 - 9496 
53 0 6 51-5 - 9490 

30 6 48-4 - 9484 
34 0 6 53'7 - 9483 

30 7 7'4 - 9465 
55 0 7 0 - 2  - 9465 

- 9457 

- 9454 
9466 - ' 9464 - 9462 

1883. M8rx  7.9 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = + 25.1 *. 

Tgl. Gang d. Chron. = + 5.9 *. 

1883. LW&% 1.') 
Reduktion auf miniere Ortszeit=+;Â 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = t 1'  

Polarlicht-Er8cheinimgen und Bemerkungen. el D" #I@ 
n. - d) Diese Lucke entstand, weil um 4b die vergleichenden Ablesungen beider Systeme $lattfanden. . ,: Â¥, Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. '? 11. %%W. H = 3 0 ~ .  

'J Beobachtungen geschahen am Kontrol-System. 
Erdstrom-Beofracht1lngen an der Kabelschleife. Die Deklination wurde am Kontroi-System 

I Um K' xom intensive Krone; 10- 1;. V in der Umgebung des Zenites; 11 von E-*-W. h = so0- 
" ! Km. 23'A 



Kingua-Fjord .  
Starungs -~eobachtungen- 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-~nt. U 

K i n g u a - F j o r d .  

StGrungs -Beobachtungen. Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Lloyts yraw - 
Z e i t  

811 20m 3 o s p ~  
21 0 

30 
22 0 

30 
23 0 

30 
24 0 

30 
25 0 

30 
26 o 

30 
27 0 

30 
28 o 

30 
29 0 

30 
30 0 

30 
31 0 

30 
32 0 

30 
33 0 

30 
34 0 

30 
35 0 

30 
36 0 

30 
37 0 

30 
38 0 

3O , 
39 0 

30 
40 0 

30 
41 0 

30 
42 0 

30 
43 0 

30 
44 0 

30 
45 0 

30 
46 0 

30 
47 0 

Reduktion auf ir 
Tgl. Gang 

8h52m 0spwi 
53 0 
54 0 
55 0 
56 0 
57 0 
58 0 
59 0 

9 0 0  
I 0  
2 0 

3 0  
4 0  

5 0  

or. i t lVert..int 

33000+ "1 0 ~ ~ O ~ - l  

---l--- 
Zeit Z e i t  

Dekiin. 

I 

Z e i t  

-= 

Reduktion auf mittlere Ortszeit= +; 
TÃ¤gl Gang des Chron.=+p:, 

1883. MÃ¼r 13.*) 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = + xm 1.3'. 

Tgl. Gang d. Chron. = + 5.4'. 

1883. MSrx 28.*) 
Rtduktion auf mittlere Ortszeit = + 69'. 

Tgl. Gang des Chron. = + 2'3 Â¥ 

1883. MÃ¼ 27.") 
Reduktion auf mittlere Ortszeit =+ 4.5'. 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + 2.3'. 

1883. Mum 29.**) 
Reduktion auf miniere Ortszeit = + 10.3' 

Tgl. Gang der Pendel-Uhr = + 2.3'. 

30 
20 o 7 12'8 6535 9437 

Polarlicht-Ereohehungen und Beme I Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
Decke ""J .,Wdc 1 Die Beobachtungen, welche a d  Kontrol-System geschahen, mussten kurz nach n ^  abgebrochen werden, da der Reif sich in grossen stÃ¼cke ''On 

Observatoriums Zu lÃ¶se begann, und deshalb, um die Apparate vor Schaden zu bewahren, sofort zur Entfernung des Reifs geschritten werden musste. 
*) Diese Beobachtungen sind korrespondirende zu E r d  s t r o  m - B e o  b a c  h tungen .  Angabe des benutzten Systems fehlt, jedoch ist h6chst ~~a~~~~~~~~~~~~~ " 

gebraucht. - Die Beobachtungen wurden am Kontrol-System in der ublichen Weise fortgesetzt.. 



K i n g u a - F j o r d .  

Absolute We*he (C. G. S.). (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Lloyts va?., 
K i n g a a - F j o r d .  

lbachtungen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit  Deflektoren.) (Vert.-Jnt. Lloyd's Waffe.) 

-. -- -- - 

'T 

lbacnmngen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit  Deflektoren.) (Vert.-Jnt. Llovd's Wasre.) 

Z e i t  Zeit Z e i t  1 DÃ§klln Hor..lnt.'Vert.-1n1 Z e i t  , i 
380 0'0 O ' o o o o ~ + ~  0.50 000 - - - -- -- -- ---- 

811 20'" 30Spw 7 13.0 6535 9434 
21 0 7 '4.0 6533 9429 

30 7 14'8 6:33 0426 

Z e i t  1 D a n .  ~or.-lnt. ~'eit.-lnl 
0 '  l 

- -  - I a 8 o  oeo+ o ~ o o o i o + 0 * ~ 0 0 0 0 ~  

1883. Uam 27. 
(Forfsefzung). 

i 

Reduktion auf mittlere 0 1 8  6 . 9 ,  
8 9'6 

TQl .GangdesChron .=+ ,~~ .~  8 , 0 . 2 ,  

1888. Marx 28.') 
Rduktion auf mittlere Ortszeit : -+ 

Gang des Chron. = + 2.3 
8 m  O s o i ~  8 17.1 6398 

30 1 8 2 1 - 9  6401 
19 0 8 24.8 1 6404 1 30 8 26'9 6405 , 
10 0 8 25'8 6403 

30 8 29.6 I 6400 1 

8 24.8 ' 6400 
8 25'4 6396 1 
8 23.1 6405 

1883. Mitmt 27.**) 
Reduktion auf mittlere Ortszeit =: + 4.5'. 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + 2.3*. 
8 71" osanii 8 54.6 i 6144 9482 

30 8 ~ 6 ~ 2 , 6 1 3 7  9482 
8 o ' 8 58.0 1 6126 1 9480 

30 9 5'1 '"'9 I 9 4 7 5  
9 0 9 2'9 6111 9473 

3 1 9 7'2 6104 i 9470 
10 0 1 9 7'9 6108 9466 

30 10'0 6110 9463 
11 0 ' 10'9 6114 , 9459 

30 9 10'4 6120 , 9455 

Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 21.@.+) 

Tgl. Gang d. Chron. = + 3.0". 

8h52m ospÃ£i 7 24'2 6494 1 - 
5 0 I 7 26.7 0489 - 
54 o 7 28.3 ,')6450: - 
55 o 7 2 1 ' 8 1 6 4 9 4  - 
56 0 7 12:: 6488 - 
57 0 7 1 1 3 , 6 4 9 6  9401 
58 o 7 10.1 ! 6483 - 
59 0 7 7.6 1 6476 - 

0 7 4'0 I 6477 - 
o 7 5 ' 9 : 6 4 7 4  - 

2 o 7 5'7 6474 - 
3 0 7 7'3 6492 943s 
4 o 7 18'9 6478 - 

1S83. M@ 29.**} 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = -I- 10.3' 

Tgl. Gang der Pendel-Uhr = + 2.3'- 

polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen' 
*' Beoba 

chtungen am H a u p t - S y s t e m  sind komespondirende zu E r d s t r o m - B e o b a c h t u n g e n '  
heftige 

- Skala war aus dem Geiiclltsfelde vers&~unden - und ganL 
^Â¥%h -"Ã‡ "' Die cn 'eObaclltnnfn wurden btgonnCn, weil sich tlnmittelbr nach 8' 

sondern die 
gingen langsam, wenn auch mit einigen Schwingungen. gegen die Ruhelage 

der L1O~d'schn Wage zeigte. E, keine ,veitere St6rut8._ da die ^^.&, we Ã£hige  erden Ã£.m die ~ l ~ ~ ~ - B Ã £ b a c ~ Ã £ .  arn 
'Q*[-.'Ã‡~Ã‡.'~ wurdeam K o n t Ã £ l - s Y s t e  u n d  a m  - +,Von 8bÃ§ - Â  5 

e"citerr.iteftii,rt. - 1, f. 1, der Ã£or z.-Ã ,. 

' Polaru~ht-Ers~heimmgen und Bemerkwen. 
(l Kontrol-System geschahen, mussten kurz nach 

abgebrochen werden, da der Reif in grossm Stacken "On Decke **' W"'"' b* um die Apparate vor Schaden zu bewahren, sofort zur Entfernung des Reifs geschritten werden musste. 
e i p ~ ~ ~ h  *' rrcs~ondircnde zu E r d  s t r o n i  -Beobachtungen .  Angabe des benutzten Systems fehlt, jedoch ist h6chst wahrsch 

am Kontrol-System in der Å¸bliche Weise fortgesetzt.. 





K i n g u t - F j o r d -  
:htungen. 

Absolute Werthe (C. G. S.Ã̂ (Hora-int. Unifilar mit Lkflektort-n.) (Vert.-Int. Uoyd's Wagt%.) 



StÃ¶rungs-Beobachtungen 
Kingua-Fjord. 

G. S.). (Her.-Int. 

Kingua-Fjord. 
stÃ¶rung - Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifilar mit De Unifilar mit Absolute Werthe (C. 
I 

1 Dekiim. Her.-lat.'~trt.-1Ã§ 
Z e i t  " .  Dekiim. Her.-1Ã§t.Vnt-In 

Z e i t  
0 ' 

a& 0.0 + o'w QOO+ o'$0 000 - - - - 

Z e i t  
DeUlk. Her.- 
0 ,  

280 0'0 + O'oooc 
--P- 



- 402 - 
Kingua-Fjord. Kingua-Fjord. 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) Absolute Werthe (C. G. S.). Unifilar mit Deflektoren.) Starungs- Beobachtungen. 
(Vert.-Int. Lloyd's Wage.) 

--. - 1 B*,'UÃ§ THw..ImtjVMt..Int 
Z e i t  1 , 

980 0.0 4 o'ooooo+o'wooo~ - - - - - - - . - - - - -- -.,-x-"=? ------- - - - -  - -  - - -  - - 
I 

Deklln. [~or.-Int, 
Z e i t  

P---- -- 
I Ixklla. Her.-lÃ§t Vfrt..lml. Z e i t  

1883. A p u  ̂ 7.*) 
Reduktion auf miniere Ortszeit = - 34'0'. 

TgI. Gang d. Chron. = + 4.5'. 

8h 31m o s ~ 1  7 40'2 6177 9544 
32 0 7 39'2 6185 - 
33 0 7 37'9 6'95 9546 
34 o 7 4 2 - 8  6201 - 
35 0 7 43.0 6208 9564 
36 0 7 40'2 6211 - 
37 0 7 40.5 6 2 9  95T6 
38 0 734 '0  6198 - 
39 0 7 22.5 6183 9599 

o 7r.5 6168 - 
41 0 7 4 - 8  6152 9590 

42 43 0 0 6 4 6 - 6  6 55.2 6127 6138 9558 - 
44 o 6 48'4 6129 - 
45 0 6 35'5 6123 9533 

Polarlicht-Ergcheimingen und Bemerkungen. 
') Die Btobad~un~en geschahen am Kontrol-Sysiem. 



Kingna -Fjord. 
Sftungs -Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int Unifilar mit D< 
Kingua-Fjord.  

St5rungs -Beobachtungen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-1nt. Lloyd'~ vaire.\ 

Z e i t  
- - P---- 

I 

Z e i t  

l l 

Deklln. Hor..Int. Ted.-In< 
Z e i t  

0 / 1 0.0 + 1.00- 0'50 000 - 
I 

. . 
) Die Beobachtungen geschahen am Kontrol-S~stem. Die StÃ¶run begann Morgens zwischen und 6 mit starken *blenk wurden und 'ich all*hlich in die normale Vormittags-Ablenkung zu  verwandeln schienen. sich die ~ ~ d ~ l ~  firteMtltzt iehr achtungen begonnen. 

1883. Juni 18.") 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = t J : ,  

TgL Gang d. Chron = +4'3'- 

1883. Juni 6.') 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 31'6 . 

Tgl. Gang d. Chron. = + 4-3 8 .  

1883. Juni 2W 
Reduktion auf mittlere Ortszeit -+.  : 

Tgl. Gang d. Chron. - 

Polarficht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
n und Bemerkungen. 

Kontrol-System. 
'*) Die Beobachtungen geschahen am Kontrol-System. 



Kingu 

G. S.). 
K i n g u ~  

G. S.). Wage.) Unifilar mit Absolute Werthe mit Deflektoren.) Absolute Werthe 

Z e i t  - .  
1 

Z e i t  IWkllÃ§ .. M*r..lBt.TTt-Int 

oll 101" Warn 5 59'2 
5 49'9 
5 48'7 
5 50'6 
5 56-4 
6 6-4 
6 13.4 
6 15.0 
6 21'3 
6 17-8 

1883. Juni 18. 
( F o f + ~ I r n ~ ) .  

Ã§ (A omr 8 55.1 8 6257 9455 
8 33.8 6276 - 
8 37'6 6313 9457 
8 28.3 6314 - 

'J' 14 9378 
til2.1 - 
("3' 9378 
W44 -- 
6157 9 3 0 ~  
dl6l - 
t l l f '~ 0412 
6 ~ ~ 2  - 
0170 ~ 4 2 4  
61d9 - 
^'45 9442 
(1107 - 
O I ; ~  9462 
'1'33 - 
f'l3f) 9490 
(1 l 20 - 
6101 9497 
( q o  -- 
f&7 94<)4 
-1 - 
(a78 9409 
605s - 
f" 9348 
6082 - 
6103 9.127 
6127 - 
614' 9369 
f.146 - 
6146 9413 
("55 - 
6156 945s 
6153 - 
fit47 948.3 
<"43 - 
'".W 947' 
6176 - 
(1129 9451 
6119 - 
(1104 9456 
(Oft9 - 
6078 0395 
6065 - 

9332 
6074 - 
W18 9265 
6079 to8 9242 - 
6098 - 
f̂ Q7 9251 
fiw)f~ - 
6106 9275 
6121 - 
0 3 6  9318 
6138 - 
6149 9356 
6146 - 
6146 9390 
'"53 - 
6152 9419 
dÃˆ$ 
6157 9*43 
6l54 - 
6'43 9445 
6130 - 
61.34 9421 
6138 - 
<)I41 940% 
6141 - 
W3 93m 
6128 - 
f1l20 937 j 
6108 - 
6100 9365 
6003 - 
doyo 937  ̂

1883. J w i  l8M1 
Reduktion auf mittlere Orient: 

Tgl. Gang d. Chron=*tls 

9h r6m osam 8 8'4 W 
17 o 1 8 3.7 61?1 

, 7 58'4 6117 
8 17'4 
8 2 8 7  6W 

1883. Jvmt 99.') 
Reduktion auf mittlere Ortwcit = 4 6 4 ' .  

Tgl. Gang d. Chron, = + 4.1'. 

10 9'" warn 8 45'3 - 
ro o 8 47.0 - 9353 
I I  0 9 ' 4 ' 4  - - 
12 0 9 16-8 - 9338 
13 0 9 22'3 - - 
14 0 9 w 7  9361 
15 0 9 29.0 6140 - 
16 0 9 39'9 6143 9396 
17 0 9 44'7 6133 - 
18 o 933'7 6113 9452 

20 9 1-7 M 7  9457 
21 o 854.9  CA7 - 
22 0 8 48.6 6068 9422 
23 o 8 50.4 6070 - 
24 0 9 2'3 %I0 
25 0 9 3.2 607'7 - 
26 o o 9 7.6 f^n 9406 

9 t t 0 9  6086 - 2 0 915.6  93% 

m e  Beobachtungen geschahen am Kontrol-System- 

Km. -'I, 



K i n g u a - F j o r d .  

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. 

l 
Deflektoren.) (Vert-Int. Lll St6rungs - Beobachtungen. Unifilar mit 

Deklin. 
Z e i t  1 280' 0&2 

l 

1883. Juni 26. 
fForlsctrunp.) 

1h 45m OSaw I 5 33.0 6096 
46 0 I s 34'8 I 6114 

1883. Jut6 Ã‡.* 

Reduktion auf miniere O r t s z e i t =  + 1"" 9-6'. 
Tal. Gang d. Chroo- = + 4.4'. 

1883. Juni 27.*) 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = + I- 0.3- 

Tgl. Gang d. Chron. = + 4-2'. 

911 7'" o s / w  8 26-8 6074 - 
8 0 8 30'0 6075 1 9841 
q 0 8 4 6 - 2  6072 - 

In und Bemerkungen. 
*) Die Beobachtungen geschahen am Kontrol-System. 

Kontrol-system. Die Ablesungen der 
' nach der  jedem Wertlie vorgesetzten Zeitan 







Kingua 

Absolute Werthe (C. G. S.). 
Xln#uk-Fjord. 

G. S.). (Hot.-Int. 
Unifilar mit 

Absolute Werthe Unifilar mit Deflektoren,) 

*- 
Reduktion auf mitllcre Orw i 21 o 

Tal. Gang d. Pritdtl-l* 2 -  

9 h 2 6 m  o ~ a m  4 7'5 7% 
27 0 4 5 '5  V:' 
28 O 3 54.0 V;i 
29 o 3 23.9 ik' 
30 0 31q.3 :**! 

31 0 3 2<'5 t-3"' 

32 0 3 50'9 * 
33 0 4 2'2 + 

34 o 416-1  
35 0 4 3'3'3 * 
36 0 4 24'3 \Y 
37 0 439'4 + 

38 o 4 3 1 ' s  - 

ISSS. JW 24.*, 
Reduktion ai.f mmlert O ~ Ã ˆ Ã ˆ ~  = - <f 6 2 ' .  

Tgl- Gang d Ã  Chron- = * 4 s ' 

I l h  8- 4 7  17sm 9 9 30.0 28-3 
6259 6160 

W 

9 $7 <?^1'7 62fa 9248 
47 9 2d'U 6236 9246 

10 17 9 28-1 6251 Ã̂Ã 

47 9 29.0 624R 9242 
i 1  17 9 3 0 . 2  67-41 WÂ 

47 9 3 0 ' 0  6244 9238 
12 17 9 30.1 6344 9235 

47 929 .8  ('W 9234 
13 17 q 28.6 6247 

" W )  



K i n g u a - F j o r d .  
StÃ¶rungs-Beobachtungen Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Lloyd9s 

Z e i t  
- 
U 

Z e i t  

h 2 0 m 3 0 ~ a m  9 10 '3  1 6458 ' 9078 
9 1 1 - 2  \ 6473  9085 
o 1 6 . 2  6482  0004 

1883. Juli 30. 
(Fortsctsu ng.) 

1S83. Augwit 5.*) 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = + 36'2'. 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + 2.3'. 

1883. August 28.*) 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = + 2.0~.  

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + ~ . g @ .  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. I 
*) Die Beobachtungen geschahen am Kontrol-System, korrespondirend zu Erdstrom-Beobachtungen. 



K i n g u a - F j o r d .  

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Lloyd's Wage,) StÃ¶rungs-Beobachtungen 

1883. Juli 30. 
(Forlsttrung.) 

h51m osam 13 7'4 ] 6656 
30 113 18.0 6637 

52 0 113 2'6 6625 
30 13 6-8 6583 

53 0 13 18'8 6562 
30 13 4 -4  6554 

54 0 12 55.0 6557 
30 12 51-2 6541 

55 o 12 50-0 6525 
30 12 48-4 6484 

56 o 12 38'2 6461 
30 12 30-4 6437 

i;7 o 12 12-8 6408 

1883. August 6.*) 
Reduktion auf miniere Ortszeit = + 362". 

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = + 2.3l. 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = -+ 2 . 0 ~ .  

Tgl. Gang d. Pendel-Uhr = - 13*. 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
') Die Beobachtungen geschahen am Kontrol-System, korrespondirend zu Erdstrom-Beobachtungen. 









































































DIE 

E R D S T R O M - B E O B A C H T U N G E N  

* A U F  D E R  D E U T S C H E X  POL.ARSrI'.4TIOX 

zu 

K I N G U A -  FJORD. 

Km. 27 



I N H A L T .  

I. Allgemeines. 

I. Apparate und Materialien, 
2. Instruktionen. 
3. Allgemeine Dispositionen. 

11, Strome in der geschlossenen Kreisleitung. 

4. Herstellung und Gestalt der Leitung. 
j. Unverxnderliche Lage des Fjordeises. 
6. Schzdliche Einflusse des Eisfusses. 
7, 13eschr2nkung der Beobachtungen auf StÃ¶rungstage 
8. Die Galvanometer. 
9. 10. Aufstellung des astatischen Galvanometers. 

I I. Schwankender Charakter der KabelstrÃ¶me 
Verfahren bei den 13eobachtungen. 
Beispiele von Original-Beobachtungen. Tafel I. 
Ergsnzung der Beobachtungen zu StÃ¶rungs-Beob 

achtungen. 
-17, Die HÃ¼lfshestimm~~ngen Widerstand, Empfind- 

lichkeit. Tafel 11. 
Die StrÃ¶m im Kabel durch die Variationen der 

VertikalintensitÃ¤ inducirt. 

~ 28. Beispiel dafur. Tafel IV. 
I 
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jedes Monats der Stunden von Mitternacht bis Morgens 5 oder 6 Uhr (GÃ¶ttinge Zeit) eine Reihe von 
geeigneten kurzeren und lÃ¤ngere Telegraphen - Leitungen zu Erdstrom - Beobachtungen zur Verfdgung 
zu stellen. 

Das Comiti beabsichtigt, falls diese Bitte gewÃ¤hr wird, die in den betreffenden Linien auftretenden 
ErdstrÃ¶m alsdann in Berlin und eventuell an 2 - 3 anderen Stationen auf photographischem Wege oder mit 
Htilfe von sogenannten Russschreibern, zugleich mit einer bis auf Sekunden genauen Zeit - Skala ZU 

registriren, 
Hierbei wird das Augenmerk des Comites darauf gerichtet sein, wenigstens eine der Leitungen so zu 

wiihlen, dass sie in Wilhelmshaven endet und auch dort einen Registrir-Apparat aufzustellen, um mit den 
magnetometrischen Registrirungen und Beobachtungen, welche, wie dem Comiti bekannt geworden ist, auf 
dem dortigen Observatoriun~ ausgefÃ¼hr werden sollen, thunlichst Ftihlung zu haben. 

Im Interesse der Ausnutzung der magnetometrischen Aufzeichnungen in Wilhelmshaven, erlaubt sich 
das Comiti zugleich die Polar-Kommission darauf aufmerksam zu machen, dass es zweckmÃ¤ssi sein wÃ¼rde 
an das Observatorium in Wilhelmshaven zwei kÃ¼rzer (d. h. nur wenige Kilometer lange), auf Kosten des 
Observatoriums herzustellende und ausschliesslich zu dessen Verftigung stehende Leitungen - die eine etwa 
in der Richtung des magnetischen Meridians, die andere rechtwinkelig dazu - anzuschliessen, und die in 
diesen Leitungen auftretenden StrÃ¶m auf dem Observatorium zu Wilhelmshaven mittelst eines einfachen 
photographischen Apparates unabliissig zu registriren. - Auf Grund von Mittheilungen, welche dem Comite' 
von Seiten kompetenter Telegraphen-Beamten gemacht worden sind, glaube ich es sogar als wahrscheinlich 
bezeichnen zu kGnnen, dass es auf gemeinschaftliches Ersuchen der Polar-Kommission und des ErdStrom- 
Comite's, oder vielleicht auf blosses Ersuchen der Kaiserlichen AdmiralitÃ¤ von Seiten der ~ele~raphen-ver- 
waltung ermÃ¶glich werden wtirde, das unterirdische Kabel von Sande bis Wilhelmshaven fÅ̧  die ganze 
Dauer der Termintage dem Direktor des Observatoriums zu  Wilhelmshaven ftir ~rdstron~-Beobacht~lllge~~ 
vollsttindig zur Verftigung zu stellen. 

Was sodann die Frage der Polar-Kommission betrifft, welche Methoden und welche Instrumente sich 
zur Beobachtung und Registrirung der ErdstrÃ¶m als die zweckm8ssigsten herausgestellt haben, so kann ich 
Ew. Hochwohlgeboren hieraber zur Zeit noch keine zuverlÃ¤ssige Mittheilungen machen, da es dem ErdStrom- 
Comite noch nicht gelungen ist, Registrir-Einrichtungen von vÃ¶lli geeigneter Art fÃ¼ die ~ rds t rom-Beob~~~-  
tungen herzustellen. 

Es haben bisher nur im Frtihjahr vorigen Jahres einige mehrsttindige Beobachtungen von 
lungeren und ktirzeren, unterirdischen und oberirdischen Leitungen auf dem hiesigen ~au~t-~elegrapl le~l -  

amte stattgefunden. Dieselben haben jedenfalls gezeigt, dass es mit HÃ¼lf ziemlich einfacher spiegel-Galvano- 
inner m6glich sein wird, tiberall da. wo genugendes Beobachtungs-Personal vorhanden ist, eine hinreichend 
stetige Aufzeichnung der Erscheinungen zu gewinnen. 

Da nun auf den Polar-Stationen fortlaufende direkte Beobachtungen der magnetischen Variations- 
Apparate stattfinden werden, SO dtirfte es keine Schwierigkeiten bieten, gleichzeitig auch die durch Erdstr6me 
verursachten Spiegel-Bewegungen in lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeitintervallen mit aufzuzeich~en. 

Es wÃ¼rd hiernach fÃ¼ die Erdstrom-Beobachtungen auf den Polar-Stationen unter ~ i n z u ' i ~ ~ ~ ~ g  der 

n Greenwich gemachten Erfahrungen nur erforderlich sein, je zwei mit gehÃ¶ri isolirender Umhfillung ver- 
sehene, sonst sehr einfache Kabel von einigen Kilometern Lange mitzunehmen, welche recht\\-inel1g '' 
einander und ungefahr nach dem magnetischen Meridian orientirt mit guten Erdverbindungen zu legen 
sein wurden, dass entweder in ihrer Mitte oder an ihrem Ende ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ u f z e i ~ h n u n g ~ ~ ~  
werden kÃ¶nnen 



polar-Stationen noch hinreichend bequeme und nicht ZU kostspielige Registrir-Einrichtungen zu bescllafleil, 
so wird das Comiti nicht versÃ¤umen der Polar-Kommission eingehendere Mittheilung zu machen. 

Einstweilen dÃ¼rft nur auf die verhÃ¤ltnissmÃ¤ss einfachen Greenwicher Einrichtungen hinzuweisen 
sein, welche in dem Jahrgange 1868 der ~Philosophical Transactions~ nÃ¤he beschrieben sind. Die Leistungen 
dieser ganz elementaren Einrichtungen legen die Hoffnung nahe, dass es dem wohlorganisirten und zahl- 
reichen Beobachter - Personal der Polar - Stationen leicht gelingen wird, die zu den magnetometrischen 
Beobachtungen korrespondirenden Erdstrom-Beobachtungen auf den Stationen selbst zu erlangen. 

Beztiglich der Herstellung der fÃ¼ die Stations-VerhÃ¤ltniss geeigneten Kabel- und Erdverbindungen 
dtirfte es vielleicht das Geeignetste sein, wenn die Polar-Kommission sich mit ihrem Mitgliede, Herrn Geheim- 
rath Dr. W. Siemens ,  in nÃ¤her Verbindung setzte.' 

Der Vorsitzende des Erdstrom-Comite's. 

gez. G. Kirchhoff .  

A. L e i t u n g e n .  

B. I n s t r u m e n t e .  



Die Empfindlichkeit des Galvanometers, welche sich nicht stark verÃ¤nder wird, wird bestimmt, indem 
man in denselben Stromkreis ein Element, den Widerstand von 100000 Einheiten und das mit seinem Neben- 
schluss versehene Galvanometer schaltet; der Nebenschluss wird so gewÃ¤hlt dass der Ausschlag eine passende 
Gr6sse erhglt. 

Dieselbe l m t  sich auch so bestimmen, dass das Element in den Kreis der Linie und des Galvano- 
meters eingeschaltet wird; der vor dem Einschalten des Elementes beobachtete Erdstrom gilt dann als Null- 
punkt. Indem man bei derselben Schaltung noch verschiedene WiderstÃ¤nd einschaltet, lÃ¤ss sich ein Unheil 
iiber den Widerstand der Linie gewinnen. 

Die Elemente sind stets auseinanderzunehmen, wenn sie nicht gebraucht werden; die SchwefelsÃ¤ur 
ist im VerhÃ¤ltnis von I : 1 5  zu verdtinnen. 

Bei heftigen Bewegungen der Nadel sind die Wendepunkte aufzuzeichnen, bei den Wendepunkten 
stimmt der Ausschlag der Nadel mit der augenblicklich herrschenden StromstÃ¤rk Ã¼berein 

A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g .  

Die specielle Anordnung der Versuche hÃ¤ng ganz von den UmstÃ¤nde ab und lassen sich hierÃ¼be 
keine allgemeinen Vorschriften ertheilen. 

3. Die mancherlei Schwierigkeiten, mit denen wir bei Errichtung unserer Station zu kÃ¤mpfe hatten, 
die grosse Verz6gerung, welche die Einrichtung derselben durch unser spÃ¤te Eintreffen am Stationsort 
erfuhr, liessen uns erst im Winter die Zeit, an den Beginn der Erdstrom-Beobachtungen zu denken. 

FÃ¼ den Winter lag der in der Instruktion von Siemens & Halske vorgesehene Fall vor, dass sich 
keine Erdverbindungen herstellen Hessen, denn der gefrorene Boden wÃ¼rd einen ausserordentlich grossen 

Widerstand geboten haben. Durch Versenken der Kabelenden inYs Wasser hÃ¤tte sich bei der Richtung des 

Fjordes, an welchem die Station lag, wohl die Verbindungen fÃ¼ eine dem magnetischen Meridian nahezu 

parallel laufende Leitung, nicht aber fÃ¼ eine zu ihm senkrechte schaffen lassen, es wÃ¤r also auf diesem Wege 

die Anlage von zwei sich kreuzenden Leitungen, wie sie im Schreiben des Erdstrom-Comite's 

u r d e ,  doch nicht m6giich gewesen. So wurde denn beschlossen, fÃ¼ den Winter das ganze Kabel na'-" 
Anleitung der Instruktion von Siemens & Halske zu einer gossen in sich geschlossenen Kreisleitung aus- 

-ile$Wl und es dann erst im Sommer, nachdem der Boden hinreichend aufgethaut wÃ¤re zur Anlage der 

Leitl~Wen fÃ¼ die eigentlichen Erdstrom-Beobachtungen zu verwenden. 

11. Die Strome in der geschlossenen Kreisleitung. 



wurde es von zwei Mitgliedern der Expedition von Pflock zu Pflock genau geradlinig gelegt, indem der erste 

von den Beiden, die Strecke abschreitend, das Kabel durch seine Hand gleiten liess und, dabei von seinem 

zur~ckgebliebenen Genossen durch Zuruf gelenkt, schon nahezu in die Verbindungslinie der Pflocke brachte. 

Nachdem er den zweiten Pflock erreicht hatte, folgte ihm sein Mitarbeiter in derselben Weise, den er nun 

.seinerseits unter gleichzeitiger AusÃ¼bun eines angemessenen Zuges auf das Kabel durch Zuruf und Zeichen 

dirigirte. Die Geradlinigkeit der Seiten wurde auf diese Art eine sehr vollkommene. 
Nachdem das Kabel in den Tagen vom 17. bis 23. Januar ausgelegt worden war, wurde seine Lage 

vom 25. Januar an durch Herrn Ambronn bestimmt. Es ergab sich, dass es einen Flschenraum von 8-052 qkm 

(spSter 7-889 qkm) umspannte. In einem besonderen Berichte am Schlusse wird man die Einzelheiten dieser 
Messungen, sowie eine graphische Darstellung des Kabelpolygons und seiner Lage zur Station finden. 

5. Von vorne herein konnte es fraglich erscheinen, ob das Eis auch eine unvermderliche Unterlage ge- 

wghrte, ob nicht im Laufe der Zeit grÃ¶sser Verschiebungen des Eises und damit des Polygons selbst stattfinden 

~Å¸rden Es haben aber die Messungen von Herrn Ambronn, welche sich, durch dessen andere Arbeiten 
unterbrochen, doch immerhin Ã¼be mehrere Wochen ausdehnten, davon nichts erkennen lassen, auch sprachen 

alle sonstigen Wahrnehmungen, die wir am Eise zu machen Gelegenheit hatten, gegen eine Verschiebung des- 

selben: Die Eisdecke des Fjordes blieb den ganzen Winter hindurch zusammenhÃ¤ngend die Bildung einer 

Spalte in dem frei schwimmenden Eise ist nicht wahrgenommen worden. Auch eine Verschiebung der ganzen 

Eismasse gegen das Land ist nicht anzunehmen, denn an jenen Stellen, wo die Felsen hinreichend schroff ins 

Wasser abfielen, bildeten sich durch Ebbe und Fluth fÃ¶rmlich Eiscoulissen aus, die bei Niedrigwasser 24 FUSS 

und mehr sich lothrecht an  den RÃ¤nder des schwimmenden Eises erhoben, wie Sandsteinfelsen, und an denen 

dies schwimmende Eis mit den Schwankungen des Wasserspiegels auf- und niederglitt. Diese Coulissen stellten 

also eine sehr vollkommene VertikalfÃ¼hrun dar. Auch ist ihre Existenz selbst schon ein Beweis daftir, dass 

Horizontal-Bewegungen des schwimmenden Eises von irgend erheblicher Grosse nicht vorkamen, weil die 

Coulissen durch solche unbedingt wurden zertrÃ¼mmer worden sein. 

6- Da im Hintergrunde der Stationsbucht der Fjordboden sich nur sehr allmÃ¤hlic senkte, $0 hatte 
sich hier ein breiter Eisfuss gebildet, wie dies die im Abschnitt IV befindliche Darstellung des K a b e l ~ o I ~ g ~ n ~  

xigt. Hier thtirmten sich die EistrÃ¼mmer besonders auf der Strecke OW, bis ZU mehr ak  doppelter Malines- 
" e  auf, hier sind auch kleine Verschiebungen des Kabels aus der geradlinigen Richtung vorgekommen* 

die aber alles in allem den Flscheninhalt unsres Polygons gewiss noch nicht Um 100 qm geÃ¤nder haben. Diese 
TrnrnmeranhÃ¤ufunge im Gebiet des J7isfusses waren aber nicht, wie im offenen Meere'), Folge der 

sondern wurden durch die auf dem Grunde lagernden, zum Theil recht ansehnlichen FelsblÅ¸ck 

he"orgerufen, welche das auf sie niedersinkende Eis durchbrachen und Ã¼be denen sich die hierbei gebildeten 
Eistrtimmer allmÃ¤hlic zu HÃ¼gel anhsuften. 

An der Grenze zwischen &fuss und schwimmendem Eise mussten sich naturlich Risse Durch 

Ir", besonders zur Zeit der springflUth, 6fters das Wasser aus und Ã¼berfluthet auch das 

in der Nachbarschaft des ~ i ~ f ~ ~ ~ ~ ~ .  A~ solchen Stellen, wo wir unser Kabel in die Nachbarschaft des 
E- 

lsfusses gelegt hatten (bei den punkten I und I -  der Fig. ,), wurde es durch derartige Ueberfluthungen rn''- 
b 

e roffen  fror am Eise fest und brach in ~~l~~ dessen einige Male, als sich neue Risse irn Eise 

einen Bruch dieser A*, der nahe bei Punkt in den ersten Tagen des M'rz 

gen6thigt, die Strecke I 5- 16Ã 17Ã‘1 aufzugeben und direkt I 5 mit 18 zu verbinden. 

Na* diesen Erfahrungen wird es also in Zukunft bei Ã¤hnliche Verwendungen eines 
e m p f e h l e  den Eisfuss direkt wie m6glich zu durchqueren und sich irn Uebrigen mit dem 

mindestens 
20 m 

'On den Ã¤usserste AuslÃ¤ufer des Eisfusses entfernt zu halten. 
\ 



7 .  Bei den Strommessungen an dem so hergerichteten Kabel war die erste Aufgabe, den Zusammen- 
hang der Strome mit den Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ nachzuweisen. Letztere waren aber f ~ r  gewÃ¶hn 
lich nur geringfugig und wir waren daher mit den Beobachtungen auf die Zeit von magnetischen StÃ¶runge 

angewiesen. 
8. Die ersten Strommessungen wurden mit Htilfe des aperiodischen Galvanometers ausgeftihrt, das 

von vorne herein als Hauptinstrument ftir die Erdstrom-Beobachtungen in Aussicht genommen und deshalb 
im Variations-Observatorium aufgestellt worden war. Dessen Nadel war aber allen Variationen der Deklination 
mit unterworfen, ohne doch eine so befriedigende Uebereinstimmung mit den Deklinations-Variometern zu 

zeigen, dass die Einwirkung der Variationen auf die Ruhelage des Galvanometers sich hRtte mit Sicherheit 
eliminiren lassen. Da noch zwei andre Galvanometer zur Verfigung standen, so hielt ich mich nicht damit 
auf, die Ursache dieser Nichttibereinstimmung zu ermitteln, sondern richtete das elektrodynamische Galvano- 
meter fÅ  ̧ die Beobachtungen ein. 

Die wesentlichen Theile dieses Galvanometers waren die des Russschreibers von Siemens & Halske: '1 
Zwischen den concentrischen Polen eines krÃ¤ftige Elektromagneten schwebte in einem ringformigen magne- 

tischen Felde die kleine Spirale feinen Drahtes, durch welche der zu messende Strom geleitet wurde. Diese 
Spirale war aber nicht, wie beim Russschreiber, an einer Feder, sondern am Ende eines zwischen Spitzen 

spielenden Hebels aufgehÃ¤ngt dessen Drehungen durch Spiegelablesung bestimmt wurden. Dies Galvanometer 
hatte den grossen Vorzug, von den Variationen des Erdmagnetismus unabhÃ¤ngi zu sein, so dass die Beobach- 
tungen an ihm auch bei den lebhaftesten StÃ¶runge keiner beztiglichen Korrektion bedurft haben wurden. 
Leider aber gelang es uns nicht, die Reibung an den Spitzen, zwischen denen der vorhin erwÃ¤hnt Hebel 
spielte, so weit zu beseitigen, dass die Ruhelage des Galvanometers eine konstante wurde. Je nach dem Sinne 
und der Gr6sse der vorausgehenden Ablenkungen differirten die Ruhelagen um mehrere Skalentheile. 

Q. Es blieb nun noch das astatische Spiegelgalvanometer.') Dasselbe liess sich zwar von den magne- 
tischen Variationen nicht vÃ¶lli unabhÃ¤ngig aber doch verhÃ¤ltnissmÃ¤ss unempfindlich dagegen machen, 
indem die Richtmagnete so eingestellt wurden, dass sie mit voller Kraft auf das astatische Nadelsystem wirkte1'. 
Dann erschienen die Deklinations-Variationen am Galvanometer auf den vierten bis ftinften Theil ihres Be- 
trages reducirt. Es wurde dabei Sorge getragen, dass die Axe des astatischen Nadelsystems in der Ruhelage 
mit dem magnetischen Meridian zusammenfiel um Einwirkungen der Intensitsts-Variationen auf die Ruhelage 
zu vermeiden. Zu dem Ende wurde in einiger Entfernung vom Galvanometer ein krÃ¤ftige Magnetstab 

hingelegt, dass die Verbindungslinie seiner Mitte mit der des Apparates dem magnetischen Meridian parallel 
war, eben so seine magnetische Axe, und dass der Magnetstab ungef~hr eben so viel unter der oberen, 
Å¸he der unteren Nadel sich befand. Drehte man nun diesen Magneten um 1800, so dass seine Pole ihre 

Lage vertauschten, so hatte dies auf das astatische System offenbar dieselbe Wirkung, wie eine krÃ¤ftigevariatio 
der Horizontal-lntensitiit. Unter wiederholtem Umdrehen des Magneten wurde die Ruhelage des astatischen 
Systems mit Htilfe der Richtmagnete so regulirt, dass das Umkehren keine Wirkung mehr austibte. 

0 Das Galvanometer im Variations- Observatorium aufzustellen, war unzulÃ¤ssig weil die 
magnete einen merklichen Einfluss auf die Variations-~pparate ausgetibt haben Somit 
nichts tibrig, als dem Galvanometer einen Platz im Wohnzimmer der Expeditions-Mitglieder anzuweisen, 
es auf einer am Pfeiler der Pendeluhr angebrachten Console aufgestellt wurde. Da hier Eisen- und 

massen der verschiedensten Art sich vorfanden, und oft hin- und herbewegt werden mussten, SO war s ?'- 
vanometer mancherlei St6rungen ausgesetzt und seine Empfindlichkeit anderXe sich von Fall zu Fall betrÃ¤chl'ch 

Es versteht sich von selbst, dass wahrend der einzelnen Beobachtungsreihen eine Bewegung der E~~~~~~~~~~ 
in der Nachbarschaft thunlichst vermieden wurde. 

I) FrGhlich, die Lehre von der Elektricitzt und dem Magnetismus. p. 395 ff. 

') FrGhlichl. c. p. 392 fll 



Eine andere UnzutrÃ¤glichkeit welche aus der rÃ¤umliche Trennung des Galvanometers und der 
~ariations-Apparate erwuchs, war die, dass es besonderer Vorsichtsmassregeln zur Herbeifuhrung v611iger 

Gleichzeitigkeit zwischen den Ablesungen am Galvanometer und an den Variations-Apparaten bedurfte, die sich 

von selbst ergeben haben wÃ¼rde wenn auch das Galvanometer im Variations-Observatorium unterzubringen 

gewesen wÃ¤re Wie jetzt die Sache lag, wurde so verfahren, dass am Galvanometer nach der Pendeluhr 
beobachtet und durch eine vorausgehende Uhrvergleichung der Stand des Chronometers im Variations-Obser- 

vatorium gegen die Pendeluhr ermittelt wurde. Nach Massgabe dieser Uhrengleichung wurden dann die 

Ablesungen im Variations-Observatorium nach Pendeluhrzeit ausgefÅ¸hrt 

Das VerhÃ¤ltnis zwischen Empfindlichkeit des Galvanometers und der StÃ¤rk der zu beobachtenden 

StrÃ¶m war ein derartiges, dass von den vier dÃ¼nndrahtige Spiralen des Galvanometers von je ungef8hr 

1500 SE Widerstand und 10000 Windungen nur eine eingeschaltet zu werden brauchte, und dass es dann noch 

der HinzufÃ¼gun von 2000 S E  Widerstand bedurften, um die Ablenkungen auf eine passende Gr6sse herab- 

zubringen. In FÃ¤lle besonders starker StrÃ¶m mussten 5000 SE eingeschaltet werden. 

I I .  Zur ErlÃ¤uterun der Weise, in welcher schliesslich die Beobachtungen angestellt wurden, ist 

es nÃ¶thig einige Bemerkungen Ã¼be den Charakter der im Kabel auftretenden Str6me vorauszuschicken. Diese 
StrÃ¶m waren von ausserordentlicher UnbestÃ¤ndigkeit ihre Intensitgt wechselte so schnell, dass die Nadel des 

Galvanometers fast nie zur Ruhe kam, sondern fortdauernd in Oscillation begriffen war. Als wir bei den 
schon erwÃ¤hnte ersten Beobachtungen mit dem aperiodischen Galvanometer versuchten die Umkehrpunktc 

nach Massgabe der Instruktion von Siemens & Halske aufzuzeichen, stellte sich heraus, dass der 

Beobachter die Zahlen nicht so schnell diktiren, und der Protokollftihrer sie nicht so schnell nieder- 

schreiben konnte, als die Umkehrpunkte aufeinander folgten. Und das war ein magnetisch ruhiger 

Tag, an dem wir von vornherein gar keine StrÃ¶m zu finden erwartet hatten. Nun war an jenen1 

Tage freilich das Galvanometer noch sehr empfindlich, durch Einschalten von Widerstand hatten sich 
die Bewegungen der Nadel vielleicht so weit verkleinern lassen, dass die unbedeutenderen Zuckungen 

nicht mehr zur Wahrnehmung gekommen wÃ¤ren und so ist denn auch sp3ter die Empfindlichkeit, 
resp. der Widerstand in Stromkreise regulirt worden. Die stÃ¤rkere Zuckungen blieben aber auch so 

noch in die Augen fallend, denn sie waren wesentlich von derselben Gr6ssen-Ordnung, wie die mittleren 

Ablenkungen der Nadel Å¸berhaupt und wen11 man so viel Widerstand hÃ¤tt einschalten wollen, dass auch 

die stÃ¤rkere Zuckungen nicht mehr stÃ¶ren aufgefallen wÃ¤ren so hatte das einfach geheissen den Apparat so 

unempfindlich machen, dass man Ã¼berhaup die ganzen StrÃ¶m nicht mehr h3tte beobachten k h ~ n .  
12. Unter diesen UmstÃ¤nde musste darauf verzichtet werden, den Verlauf des und 

sei es auch nur fÃ¼ eine kurze Zeit, vollstsndig darzustellen: Alles, was sich erreichen liess, lVar die Auf- 

zeichnung von Mittelwerthen fUr bestimmte Zeitintervalle. Zu dem Ende wurde in folgender weise verfahren: 

i n  h b a c h t e r ,  der die Bewegungen der Nadel ununterbrochen durchs Fernrohr verfolgte, schÃ¤mt ftir "lfein- 

anderfolgende Intervalle von je 10 Sec., deren mittlere Stgnde und diktirte sie einem J'rotokollfÃ¼hrer der 

fÃ¼ den Beobachter die StÃ¤nd der Pendeluhr ,,Nullu, ,,Zehnu ,,Zwanzig" U. 
Sekunden ausrief' Die 

Schltzungen beschrÃ¤nkte sich auf ganze Skalentheile, Zehntel zu schatzen, Wsre unm'glich gewesen' % 

in der Regel zehn Minuten lang beobachtet, vor und nach einer jeden Reihe die 

des Galvanometers zu den zeiten festgestellt, wo im ~ ~ ~ i ~ ~ i o n s - O b s e r v a t o r i u m  die Deklination wurde' 

' e r  -den nÃ¤mlic wÃ¤hren der D~~~~ ~~dstrom-Bestimmungen genau zu den wo die 

e l u r  0 und 30 sec. schlug, die stÃ¤nd der Variations - Apparate durch zwei weitere Beobachter 

^gezeichnet. 

Km. 28 



q. Da die Beobachtungen in Tafel 111. nur in einer stark zusammengearbeiteten Form mitgetheilt 
werden, so lasse ich zur ErlÃ¤uterun des oben Gesagten und um das Schema der Bestimmungen zur ~ n -  
schauung zu bringen, hier einige Beobachtungs-Reihen im Original folgen. 

k 

T a f e l  I. 

1883. Februar 24. 
Dekl. L1 W. Ga lnn  ncetc 

6~1om 393-5 - 
10.5 93'3 - 

1.I.W. Galvanometer 

- 
- 

- 

9 0 - 6  
11-4 400 390 330 

12-6 321 370 350 

375 378 340 
1 3 4  365 390 404 
13-8 
12-7  

475 480 457 

12 .7  
435 460 440 

1883. Marz 23. 

Delil. Intens. 1,l.W. Galvanometer 

11a3a-5m 311-3 - - 



die Differenzen der Einstellungen sind also jedenfalls weit grÃ¶sse als 13 Skalentheile ge\ves:n. M.,,, sieht, 

dass selbst in diesem Falle schwacher StrÃ¶m und relativer Ruhe des Erdmagnetismus (die Lloy&sche Wage 

hat in der ganzen Zeit ihre Stellung nur  um 0,8 Skalentheile geÃ¤ndert die Schwankungen in der Stromstsrke 

durchaus von der GrÃ¶ssenordnun der mittleren StrÃ¶m selbst sind ganz wie oben (Â 1 1 )  behauptet wurde. 

Die zweite Reihe vom I 111. bietet einen Fall besonders starker S t r m e ,  es waren 5000 SE Widerstand 

zugeschaltet. Hier zeigen die mittleren StromstÃ¤rke aufeinanderfolgender Zeit-Intervalle wiederholt 

Unterschiede von mehr als hundert und selbst bis zu 145 Skalentheilen, jedenfalls waren aber aucli hier die 

Amplituden einzelner Schwankungen, die in den Mitteln nicht mehr ihren Ausdruck finden, viel grÅ¸sser 

Bei 36 m findet sich die Notiz wehr unruhig<, die nur dann zu Protokoll gegeben wurde, wenn die Nadel 
sich durch Hunderte von Skalentheilen hin- und herbewegte, mit solcher Geschwindigkeit, dass sich die Zahlen 

der Skala (von den Theilstrichen ganz zu schweigen) nur eben noch zur Zeit der Umkehrpunkte erkennen liessen. 

Wir finden ferner unter den letzten Ziffern der geschÃ¤tzte 60 Zahlen 38 mal eine Null, 18 mal eine 5, und 

nur 4 mal eine der anderen Ziffern, d. h. in der ~berwiegenden Mehrzahl der FÃ¤ll musste der Beobachter es 

aufgeben nach Skalentheilen zu schÃ¤tze und sich auf Intervalle von je 10 Skalentheilen beschrÃ¤nken in einigen 
FÃ¤lle versuchte er  es wenigstens, seine SchÃ¤tzunge bis auf die Halfte des Intervalls zu prÃ¤cisiren 

Die dritte Reihe zeigt einen Fall, wo selbst bei verhiiltnissmiissig geringen mittleren Stromstiirken die 

Bewegungen der Nadel so g o s s  und rapide wurden, dass die Schiitzungen Schwierigkeiten machten, und der 
Beobachter sich veranlasst sah, die Notiz ,,sehr unruhig" zu Protokoll zu geben. Es kamen sogar Falle vor 

wo die Beobachtungen wegen zu grosser Unruhe der Nadel gÃ¤nzlic eingestellt werden mussten. 

Es  ist davon Abstand genommen worden, in solchen Fallen durch weiteres Einschalten von Wider- 
stand die Nadel ruhiger zu machen, weil damit eine andere Fehlerquelle in den Vordergrund getreten sein 

wÃ¼rde nÃ¤mlic die Unsicherheit in der Korrektion der Ruhelage fÃ¼ die Variationen der Deklination, von der 

weiter unten zu sprechen sein wird (Â 25) .  

14. Obgleich fur die Zwecke der ~ ~ d ~ t ~ ~ ~ - B e o b a c h t u n g e n  von den Variationen des Erdm%iletismus 

unmittelbar nur  die der Deklination und Venikal-Intensitht erforderlich schienen, sind doch spater, vom 9. 111. 

Fig. i. 



kenden ErdstrÃ¶me welche im Kabel ja stets vorhanden waren, fÅ  ̧ gewÃ¶hnlic keinen Einfluss auf die Wider- 

stands-Bestimmungen haben konnten. 

Aus den beobachteten Stromstiirken wurden die WiderstÃ¤nd K und E des Kabels und Elementes in 

der folgenden Weise berechnet: Nennt man Si den Gesammtwiderstand in der Leitung A B  C D Fig. I und D 
die elektromotorische Kraft des Elementes, so ist die StromstÃ¤rk i in der Leitung A B  C D  gegeben durch 

Soll E bestimmt werden, liegen also zwei StromstÃ¤rke i und i' vor, die fiir die Widerstande W, und 
W,' erhalten wurden, so hat man 

I I I 1 oder, wenn = 1, - = l', - 
Si = L, = q gesetzt wird, 

W*' 1 

E { q  (1 + L )  - ( I 1 +  L)}  = I  - q. 

Daraus lasst sich E berechnen, da der Quotient q aus den am Galvanometer beobachteten StromstÃ¤rke be- 
kannt ist. In den wenigen FÃ¤llen wo bei den Messungen zur Bestimmung von E das Kabel eingeschaltet ge- 
blieben war, wurde fÃ¼ seinen Widerstand der angenÃ¤hert Werth von 120 SE eingesetzt. 

Soll K bestimmt werden, so hat man fÃ¼ Â einmal K + 0-1 SE (StromstÃ¤rk i) und das zweite Mal 
K + 0-1 SE + \v9 (Stromstiirke i') also 

wenn 

gesetzt wird, oder auch 

( K + o S 1  + E )  ( q -  I )  = W,. 
16. Bei den Empfindlichkeits-Bestimmungen wurde ein Dan  i llYsches Element durch 5005 SE. ge- 

schlossen und die Ablenkung bestimmt, die am Galvanometer entstand, wenn dessen Klemmen mit zwei Punkten 
dieses Stromkreises verbunden wurden, zwischen denen ein Widerstand von 5 SE lag, so dass also das Schema 
Fig. 2 zu Stande kam. 

Nennt man i die Stromstiirke im Zweige des Galvanometers, G dessen Widerstand, D die 
motorische Kraft des Elementes, so ist 

Bringt dieser Strom am Galvanometer eine Ablenkung von s Skalentheilen hervor, so mÃ¼sst man das Element 
durch einen Widerstand 

Wi = s . G { I  + (E + W,) (-g- + ̂ )} 
schliessen um die Stromst3rke ZU erhalten, welche am Galvanometer eine Ablenkung von 1 ska1enthei1 llen'Or- 
bringen wurde. 

Der Widerstand G hingt von der Temperatur des Galvanometers ab, welche entweder direU 

einem neben dem Galvanometer aufgehgngten Thermometer abgelesen oder aus den Tempera- 

turen ermittelt wurde, die am benachbarten Stations-Barometer bei Gelegenheit der stiindlichen meteOrO- 



logischen Beobachtungen abgelesen sind. Die Differenz zwischen den Thermometern des Galvanometers uIld ,{es 

Barometers zeigte sich niimlich ziemlich constant. Mit HÅ¸lf dieser Temperaturen wurde G aus der Formel 

berechnet, die ich aus eigens zu diesem Zweck in Berlin im October 84 angestellten 1 
Widerstands-Messungen abgeleitet habe. 

Es waren uns als Normal-Elemente einige Daniells mit Thonzellen mitgegeben. 
' I  "W/^- -, 

Dieselben sind aber nicht benutzt worden, weil ihr Vorhandensein in Vergessenheit ge- E r" , 
rathen war. Die betreffende Kiste war niimlich gleich nach unserer Ankunft, da sie 
fir  eine Galvanometerkiste gehalten wurde, auf den Boden des Wohnhauses ge- 

L w -  W* 

Fig. 2 .  

schafft worden, um sie vor den Unbilden der Witterung zu schÅ¸tzen Spgter waren 
andere, entleerte Apparatkisten davor gesetzt worden, und so befand ich mich im Februar, als ich sie zuerst 

brauchte, in dem Glauben, dass keine besonderen Normal-Elemente vorhanden seien. In dieser Lage benutzte 
ich ein KrÃ¼ger 'sche Element') als Normal-Element. Der Zinkcylinder wurde amalgamirt, die Bittersalz- 
lÃ¶sun enthielt 50 g r  Bittersalz auf 1000 ccm Wasser. Wenn das Element nicht gebraucht wurde, war es 
durch einen Widerstand von 1000 S E  geschlossen. Leider sind diese Elemente, wie sptiter die ÃŸearbcitun 

der Beobachtungen und eine PrÃ¼fung der ich sie nach RÃ¼ckkeh der Expedition unterwarf, zeigte, selir 

wenig konstant. 

17. SO viel wie mÃ¶glic wurden die Widerstands- und Empfindlichkeits-Bestimmungen unmittelbar 

nach den Erdstrom-Beobachtungen ausgefuhrt. In manchen Fallen wurde ich aber daran durch die ander- 

weitigen Anforderungen des Beobachtungs-Dienstes oder durch den Umstand gehindert, dass das Galvanometer 

in Folge von Dekl inat i~ns-StÃ¶run~e noch zu unruhig war, um die Vornahme dieser Bestimmungen zu ge- 
statten, und so sind zuweilen einige Stunden zwischen den Erdstrom-Beobachtungen und den zugeh6rigen 

HÃ¼lfsbe~t immun~e verflossen. In der Zwischenzeit kÃ¶nne dann sehr wohl Anderungen in der Emplind- 

lichkeit des Galvanometers stattgefunden haben, theils durch Bewegung der benachbarten Eisenmassen (S 10) .  

theils durch Variation der Horizontal-Intensit~t. Den letztgenannten Einfluss in Rechnung zu ziehen, was 

mÃ¶glic gewesen sein wÃ¼rde habe ich weil die lokalen, durch die Bewegungen im Wohnzimmer 

bedingten StÃ¶rungen welche wahrscheinlich viel stgrker eingewirkt haben, sich jeder Korrektion entzogen. 

Ich lasse nun  in Tafel 11 die WiderstÃ¤nd und Empfindlichkeiten folgen, welche nach den in  den 
vorigen Paragraphen auseinandergesetzten Methoden ermittelt worden sind. 

Zeit. 
24. 11. 6~ 53m 
27. - n a  9 

I .  111. I I P  30 
3. 111. IOP 14 

21. - I P  36 

23. - I 2 3  16 

H P  33 
28. - I I  a 1 0  

5 P  '9 
2q. - TOP43 

T a f e l  11. 
K E 

113-3  SE. 5 ' 4 s E .  

119-4 

"7'4 5'3 
117'6 5'3 

127.9 4'9 
126'9 5'0 

129.5 5.0 

125.7 4 .8  

128-1 4'5 

126-3 4.6 

t e rungen :  der ersten spalte findet sich die Zeit, zu welcher die ~mpfinJIichhelis-Be'.timmunfi v0We 
nommen wurde, unter K der widerstand des ~ ~ b ~ l ~ ,  unter E der des benutzten Normal Elements, unter Wider Wider 

durch welchen das ~ ~ ~ ~ ~ l - ~ l ~ ~ ~ ~ ~  hatte pschlossen werden mtissen, um einen Strom 7.U lli.-ferll, der das (;a15f1n0 

skalentheil abgelenkt hatte. ~ 1 1 ~  \$7iiJerst:inde in Siernen'.-Einheiten. ---- 



18. Nachdem im Vorstehenden die VerhÃ¤ltnisse unter denen die Strommessungen an unserer Kabel- 
Schleife angestellt wurden, und das dabei befolgte Verfahren ausfÃ¼hrlic geschildert worden sind, wende ich 

mich zur Besprechung der Ergebnisse dieser Beobachtungen. 
In einem ebenen Stromkreise, welcher sich in einem homogenen magnetischen Felde befindet, werden 

durch Anderungen der magnetischen Intensitat des Feldes StrÃ¶m inducirt, deren elektromotorische Kraft 
gleich ist der vom Stromkreis eingeschlossenen FlÃ¤ch multiplicirt in den Differential-Quotienten, genommen 

nach der Zeit, der Komponente der Intensitat in Richtung der Normalen der Stromkreis-Ebene. In diesem 
Falle befand sich unser Kabel-Stromkreis, seine Ebene lag horizontal, die in Betracht kommende Komponente 

der erdmagnetischen Kraft war also die Vertikal-IntensitÃ¤t Durch Ã„nderunge der letzteren mussten im 
Kabel elektromotorische KrÃ¤ft inducirt werden von der Grtisse 

(I) . . . . . .  

wenn unter F die vom Kabel eingeschlossene FlÃ¤che unter Y die magnetische Vertikal-Komponente, unter 1 

die Zeit verstanden wird. Integrirt man die Gleichung nach t zwischen den Grenzen to und t,, nennt Y. undy, 

die Werthe der Vertikal-IntensitÃ¤ zur Zeit tn resp. t,, und dividirt durch w (t, - tg), wo w den Widerstand im 
Stromkreis des Kabels bedeutet, so ergiebt sich 

t l 

("1 . * f ~ d t =  W 0, F - to) (Y* - Y01 . 
t 0 

Die linke Seite ist nichts, als die mittlere StÃ¤rk der im Kabel durch Induktion erzeugten StrÃ¶m wÃ¤hren der 

Zeit von to bis t,, diese ist gleich der Ã„nderun Y, - Y,, der Vertikal-IntensitÃ¤ wÃ¤hren desselben Zeitraumes, 
multiplicirt in einen konstanten Faktor. 

Es war nun die Frage, ob die im Kabel beobachteten StrÃ¶m dieser Relation entsprechen wurden' 
. . Da die Lloyd'sche Wage alle 30 Sekunden abgelesen wurde, so waren die â‚¬nderung der vertikal-Intensitat 

je fur Intervalle von 30 Sekunden bekannt. In jedem dieser Intervalle waren drei StromstÃ¤rke gesch'tzt 
worden, ihr Mittel ergab die mittlere StromstÃ¤rk fÃ¼ jede halbe Minute. Da die *nderung.cn der 
IntensitÃ¤ einfach denen im Stande der Lloyd'schen Wage proportional sind, so kann man Formel I1 auch so 

fassen: die mittleren inducirten StromstÃ¤rke i fÃ¼ jede halbe Minute mÃ¼sse proportional sein den hderungen 

A 1, welche der Stand der Lloyd'schen Wage in dieser Zeit erfuhr: 

(111). . . . . . . .  b . i  =: AI. 

Schon die ersten Beobachtungen bestÃ¤tigte in ganz zweifelloser Weise das Bestehen dieser einfachen 
Relation zwischen den StrÃ¶me und den Angaben der Lloyd'schen Wage, und die eingehendere B~~~~~~~~~~ 
hat dies Resultat nur bekrÃ¤ftigt wie ein Blick auf Tafel VI, s 31  beweist, in der b. i und A 1 fnr diejenigen 

Reihen, welche die geringste Ubereinstimmung zeigen, neben einander gestellt sind. Die Abweichungen 

sich im Allgemeinen durchaus in den Grenzen der wahrscheinlichen ~ ~ ~ b ~ ~ h ~ u n ~ s - F e h l e r .  
Daraus folgt dann, dass in dem zum geschlossenen Stromkreis ausgelegten Kabel andere ab lnduktiOns- 

Strarne nicht vorhanden waren. 
dstr6me I9. Wenn Dem SO ist, so gewinnt das oben (Â 11)  geschilderte schwankende Verhalten der Er 

i n  besonderes Interesse, weil es einen R ~ ~ k ~ ~ h l ~ ~ ~  auf jene Ã„nderunge der Vertikal - lntensitÃ¤ gestattet' 
i-elche durch Induktion diese unausgesetzten Schwankungen erregten. In der Thai  kann man die 
mit dem Galvanometer als einen neuen auffassen. Die ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r - ~ ~ ~ s ~ h l Ã ¤ g  sind eben 
den Geschwindigkeiten proportional, mit denen die Vertikal-Komponente sich gndert. Die stets - -t (und 
lebhaften Zuckungen der Galvanometer-Nadel zeigen also an, dass die Ã„nderunge der ~ e r t i k a l - I n ~ ~ ~ " "  

der anderen magnetischen Elemente auch) nicht gleichfÃ¶rmi vor sich gehen, sondern stets, an den 



ruhigsten Tagen mit schnell wechselnder Geschwindigkeit, so dass ihr Fortschreiten in einer ~ > u s t i m n i i m i  

Richtung oft durch relativen oder auch absoluten Stillstand und selbst durch Zurtickgehen unterbrochen 

Ein derartiges Verhalten der erdmagnetischen Elemente ist uns nicht ullbekanl~t: lJllscrr ltcristrir 

Apparate zeichnen an manchen StÃ¶rungstage Kurven mit unzÃ¤hlige Zacken auf, mit so vielen Maxirllis und 

Minimis, dass es kaum mÃ¶glic ist, die einzelnen auseinander zu halten, da der ganze I l e g i ~ t r i ~ - S t r ~ i t ' ~ ~  in 

einer gewissen Breite regelmÃ¤ssi schraffirt erscheint. Die Nadeln unserer Variations-Apparate in Kingua 
\I aren an manchen Tagen fortwÃ¤hren in kleinen Schwingungeq von kurzer Dauer und geringer '\111plfi~id~ 

begriffen. An der Mehrzahl der Tage dagegen zeichnen die Registrir-Apparate Kurven, die in gro-ibcn, gieici~. 
massigen ZÅ¸ge verlaufen, die Nadeln bewegen sich so gleichfÃ¶~n~ig dass wir kein He~lenl-cn tragen ilirc 

Stande fÃ¼ Zeiten, w o  uns Beobachtungen fehlen, zu interpoliren. Und doch ist ein qu:ilitativer Unterschied 
zwischen den StÃ¶rungstage mit unaufhÃ¶rliche magnetischen Zuckungen und den ruhigen Tagen mit- sanft 

gekrtimmten Kurven nicht vorhanden, wie die Erfahrungen an unserem Kabel zeigen. Unsere gewtjhnlichen 
Variations-Apparate sind nur  nicht empfindlich genug, um an ruhigen Tagen die kleinen. schnell tiiifeinander 

folgenden Zuckungen erkennen zu lassen. 

20. Vielleicht ist es nicht Ã¼berflÃ¼ss im Einzelnen nachzuweisen, wie weit fÅ  ̧ die Wahrnelimung 
der kleinen Unregelmassigkeiten im Gange des Erd-Magnetismus der Kabel-Apparat dem Variations-Apparat. 
d. h. hier der L l o y d '  sehen Wage, Ã¼berlege war. 

Ein Blick auf die Tafeln, speciell auf die 29 gegebenen W e r ~ h e  der Konstanten b zeigt, dass eint' 
mittlere Ablenkung von ungefÃ¤h 100 Skalentheilen am Galvanometer beobachtet wurde, wenn die Lloyd'sclie 

Wage ihre Stellung in  30 Sekunden um I Skalentheil Ã¤ndert und in den Stromkreis des Kabels ~ I L I S S ~ ~  Kabel 
und Galvanometer ein Widerstand von 2000 S E  geschaltet war. Durch Ausschalten dieses Widerstiindcs und 

Anwendung aller vier Galvanometer-Spiralen hÃ¤tt sich die Ablenkung der Nadel auf das Siebenfache bringen 

lassen, ich will mich aber im Folgenden mit der wirklich benutzten Empfindlichkeit begnti~en. 



der Charakter der Kabel-StrÃ¶m als Induktions-StrÃ¶m nicht angezweifelt werden kÃ¶nne damit doch noch 
nicht erwiesen sei, dass nun auch all die kleinen Schwankungen der Kabel-StrÃ¶me die beobachtet wurden, 

nothwendig Wirkungen der Induktion sein mÃ¼ssten Diese kleinen Schwankungen seien ja durch das Bilden 
von Minelwerthen fÃ¼ verhÃ¤ltnissmÃ¤ss grosse Zeitintervalle eliminirt worden und daher sage die rechnerische 

Bearbeitung Å¸be ihren Charakter nichts aus. Sie kÃ¶nnte sehr wohl von einer anderen Ursache herrÃ¼hren 

die weder mit der elektromagnetischen Induktion, noch mit den Variationen der Vertikal-Intensitiit irgend 
etwas zu thun zu haben brauchte. In der That giebt es eine, aber auch nur eine Wirkung im Gebiete unserer 
physikalischen Erfahrung, welche derartige Schwankungen erkliiren kÃ¶nnte die elektrostatische Influenz, und 
man kÃ¶nnt also einwenden, dass diese kleinen, schnellen Zuckungen der Galvanometer-Nadel von der durch 
Influenz verursachten Verschiebung der elektrostatischen Ladung des Kabels herrÃ¼hrten dass sie sich bei der 

Verglejchung der StrÃ¶m mit den Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ nur deshalb nicht stÃ¶ren fÃ¼hlba gemacht 
hÃ¤tten weil sie ihrem Vorzeichen nach so schnell gewechselt hÃ¤tten dass sich ihre Summe je f i r  das Intervall 

von 'IÃ Minute fast bis auf Null ausgeglichen hÃ¤tte Dass uns derartige Stromschwankungen an den Tele- 
graphen-Leitungen der mittleren Breiten, wo sie durch die Gewitter hervorgerufen wÃ¼rden etwas ganz 
Bekanntes seien, und dass in der arktischen Zone die Nordlicht-Entladungen recht wohl die Rolle der Gewitter 

Ãœbernehme kÃ¶nnten Habe man doch auf der schwedischen Station auf Spitzbergen sogar Funken aus einem 
Tropfen-Kollektor gezogen1), habe doch L e  m s t r Ã in gezeigt, dass die bestehenden Potential-Differenzen gross 

genug seien, um AusstrÃ¶mun der ElektrizitÃ¤ aus Spitzen zu bewirken. Darauf wÃ¤r aber zu antworten, dass 
elektrostatische Wirkungen auf das Kabel allerdings stattgefunden haben, dass sie sich aber nach allen bis- 
herigen Erfahrungen doch immer nur auf kurze Zeiten erstreckt haben kÃ¶nnten denn wie die Gewitter der 

gemÃ¤ssigte Zone sind auch die Nordlicht-Entladungen ein in kurzer Zeit unter bestimmt charakterisiflen 
Erscheinungen voruberziehendes PhÃ¤nomen Auf der schwedischen Station konnte man wohl in einzelnen 
Fallen Funken aus dem Kollektor ziehen, im Mittel des ganzen Jahres war aber das Potential gleich 12 Volt, 
und die von Lems t rÃ¶m'  Apparat hervorgebrachten Nordlicht-Erscheinungen waren auch nur auf einzelne 

F2lle und kurze Dauer beschriinkt. Dagegen waren die Stromzuckungen in unserem Kabel stets vorhanden, 
obgleich in jener Zeit das Nordlicht Ã¼berhaup verhÃ¤ltnissmÃ¤ss selten und noch viel seltener die Bildung 

einer Korona auftrat. Ausserdem waren die Stromschwankungen von einer GrÃ¶sse zu deren elektrostatischer 
Erzeugung es weit grÃ¶ssere Potential-Differenzen, als der in Spitzbergen gefundenen von 12 Volt bedurft 
kitte. Danach k6nnen die beobachteten Stromzuckungen, wenigstens in der Regel nicht elektrostatischen 
Ursprungs gewesen sein, und da andere Ursachen fÃ¼ ihre Entstehung nicht auffindbar sind, so erscheint es 

gerechtfertigt, sie derselben Ursache, wie die Kabel-StrÃ¶m Ã¼berhaupt d. h. der Induktion durch hderungen 
der Vertikal-Intensitiit zuzuschreiben. 

23. Neben diesen Ergebnissen von allgemeinerem Interesse fÅ¸hrte die Strommessungen an der 
schleife noch zu einem f ~ r  die magnetischen Arbeiten auf unserer Station wichtigen Resultat: Wir hatten 
ausser der Lloyd'schen Waage noch zwei Eiseninduktions-Inklinatorien nach Lamont zur Bestimmung der 

Vertikal-Variationen aufgestellt, welche zunÃ¤chs instructionsmÃ¤ssi als die Normalapparate zu betrachten waren 

und f ~ r  die stÃ¼ndliche Ablesungen benutzt wurden. Ihre Angaben stimmten aber in keiner Weise denen 

der Lloyd'schen Waage Å¸berein waren auch von ganz anderer GrÃ¶ssenordnung Da war es der Kabelapparat7 
der die Entscheidung zwischen diesen Variations-Instrumenten herbeifÃ¼hrte da durch die genaue nerein- 

Stimmung der inducirten StrÃ¶m mit den StÃ¤nde der Llovd'schen Waage bewiesen wurde, dass die letztere 
die Vertikalvariationen richtig anzeigte. Von nun an wurde die Lloyd'sche Waage fÅ¸ die stÃ¼ndliche variationS- 

zweite Ablesungen benutzt, und so verdanken wir es wesentlich dem Kabelapparat, dass wir wenigstens fÅ¸ die 
HÃ¤lft der Beobachtungs-Periode brauchbare Werthe fÅ  ̧ die Vertikal-Intensitiit ermittelt haben. Denn fur die 
-- 

'1 N. Ec kholm, l'expedition suedoise i Spetsberg, Upsala 1884. p. 22. 



Es muss genÃ¼ge hier auf diesen Dienst, den der Erdstrom-Apparat fÃ¼ die allgenieinen lixpeditio~ls- 

Zwecke geleistet hat, hingewiesen zu haben, ihre eingehendere Besprechung werden diese Dinge wohl an anderer 

Stelle finden. 
24. Bei der rechnerischen Bearbeitung des Beobachtungs-Materials richtete ich mein Augenmerk auf 

zwei Punkte: Erstens war das Bestehen der Relation 

fur alle einzelnen Reihen nachzuweisen, und zweitens war zu untersuchen, mit welcher Sicherheit sich aus den 

Beobachtungen etwa die Konstante b ableiten liesse. Diese Konstante, welche angiebt, wie gross die Anderung 

im Stande der Lloyd'schen Wage im Verlauf von 30 Sekunden sein wÃ¼rde wenn die Vertikal-Intensitiit sich 

mit solcher Geschwindigkeit Ã¤nderte dass das Galvanometer durch den inducirten Strom gerade um einen 

Skalentheil abgelenkt wÃ¼rde gestattet nÃ¤mlich wenn die vom Kabel umschlossene FlÃ¤ch bekannt ist, die 

elektromotorische Kraft des bei den Messungen verwendeten Normalelements in absoluten Einheiten, oder den 

Widerstand des Stromkreises unter ZuhÃ¼lfenahm von absoluten Strommessungen in Ohm zu bestimmen. Da 

die Ermittelung besonders der GrÃ¶ss des Ohm gerade sehr im Vordergrund des Interesses steht, so scliien es 

der MÃ¼h werth, an dem vorliegenden Material zu prÃ¼fen wie weit derartige Beobachtungen wohl fÅ  ̧ diesen 

Zweck brauchbar seien, und das hing wesentlich von der Sicherheit ab, mit der sich die Grosse b aus den ein- 
zelnen Beobachtungsreihen bestimmen lies~. 

25. Um zunÃ¤chs aus den geschÃ¤tzte Galvanometer-StÃ¤nde die Stromstiirken herzuleiten, mussten die 

Beobachtungsreihen hintereinander ausgefÃ¼hr wurden (ich werde in1 Folgenden die Gesammtheit solcher in 
unmittelbarer Aufeinailderfolge vorgenommener Beobachtungsreihen als eine Gruppe bezeichnen), so 1% aus- 
reichendes Material vor, um Formeln fÃ¼ diese Aufgabe zu ermitteln. 

Es wurde 
G = x + D y  

'Â betrÃ¤g Ã¶fter die G G ~ I  mehrere ~ehn te ]~ka l en the i l~ .  ES \ v ~ d e n  deshalb die Ã£uhela des 

unter der da,, die ~ i g ~ ~ ~ ~ ~  G,-G,l durch eine der Zeit proportionale . . 
Ruhelagen herbeigeftihrt worden sei nach der Formel 



berechnet, wo T die Zeit zwischen der Ablesung von D. und D,, t die zwischen der Ablesung von D,, und D 
bedeutet. Die Ruhelagen wurden bis auf Zehntel-Skalentheile berechnet, aus der fÃ¼ Anfang und fir Ende 
jeder halben Minute berechneten das Mittel genommen, auf ganze Skalentheile abgerundet und die so erhaltenen 
Ruhelagen von den fÃ¼ die halben Minuten geltenden mittleren Galvanometer-StÃ¤nde subtrahirt: Die Differenzen 

stellten die mittleren Strom-IntensitÃ¤te dar. 
26. Es sind an dem Kabel-Stromkreis im Ganzen 42 Beobachtungsreihen, die sich auf zehn Tage ver- 

theilen, erhalten worden. I 5 dieser Reihen, bei denen die Summe der absoluten Werthe der A 1 nicht den Betrag 
von 5 Skalentheilen erreichte, und die deshalb fÃ¼ die Beurtheilung der Frage nach dem Zusammenhang zwischen 

Str6men und Variationen der Vertikal-Intensitiit von zu geringem Werthe schienen, habe ich von der Bear- 
beitung ausgeschlossen. Die danach Ã¼bri bleibenden 27 Reihen sind in Tafel I11 zusammengestellt in der 
Weise, dass die mittleren Stromst3rken i fÃ¼ jede halbe Minute und die zugehÃ¶rige Ã„nderunge Al  im Stande 
der Lloyd'schen Wage gegeben werden. 

Es ist in der Tafel, ferner fÃ¼ jede Reihe die GrÃ¶ss G, - G,' ($ 25) und unter F das Produkt gegeben, 
welches erhalten wurde, wenn der wahrscheinliche Fehler von y in den grÃ¶sste bei den Reduktionen vor- 

kommenden Werth von D - D,, multiplicirt wurde. Die Summe der absoluten Werthe von GI - G,' und F 
dÃ¼rft also ungefÃ¤h die Fehler darstellen, mit denen die berechneten Ruhelagen des Galvanometers behaftet 
sein k6nnten, sie werden im Allgemeinen um so weniger in Betracht kommen, als der wahrscheinliche Fehler 
der aus den StromschÃ¤tzunge berechneten mittleren StromstÃ¤rke sich bei mittlerer Unruhe der Nadel auf 
etwa 3 Skalentheile belaufen haben dÃ¼rfte 

27. Es fragt sich nun, wie die durch Beobachtung ermittelten Werthepaare i und A l  am besten zu 

verwerthen seien, um einen mÃ¶glichs zuverlÃ¤ssige Werth der Konstanten b zu erhalten. Sowohl die i wie 
die A l sind mit Beobachtungsfehlern behaftet, es stellte sich aber bald heraus, dass diese bei den A 1 relativ 
gr6sser sind, weil die A l meist nur einen absoluten Betrag von wenigen Zehntel-Skalentheilen haben. 

Bezeichnet man nun die i und A l der Reihe nach durch i,, in, . . . . im und A lÃ A lg, . . . . 
und setzt 

l'enige der Â£ $9 ist aber derselbe wie jener der A I", da ja die A e' wie die a 1, nichts als die Difierenzen 
von zwei Ablesungen der Lloyd'schen Wage sind. 

Insofern nun der Fehler des berechneten b hauptsiichlich von dem Ã¼berwiegende Fehler der *' ab- 

hingt und z. B. die AI" (d. h. die Summen von je 'zwei aufeinander folgenden A 1) dem absoluten Betrage 
mch im Allgemeinen gr6sscr als die A 1, ihre relativin Fehler also kleiner sind, erscheint es v0rtheilhafq der 

Rechnung die Fundamental-Gleichungen 

Matt der Gleichungen bi, - 1, = o zu Grunde zu legen. Man kann in dieser Art weiter gehe*, z. B. die 
mental-Gleichungen 

(IV) biV1" - ~ 1 ' ~ '  = 0 

zu Grunde legen, da sich aber die Anzahl der Fundamental-Gleichungen vermindert, je mehr von den i 
ab- 1 man Zu Summen vereinigt, da wegen der Vorzeichenwecllsel in der Reihe der A l die Zunahme lrn 



soltlten Wertlie der A 1^  mit wachsendem p bald eine Grenze hat, d;1 endlich mit w.1chscnifcr Amdi]  
Â¥ 5,1mmanden die i h  und damit die Fundamental-Gleichu~~gen mehr uni mehr von einander ;lbligngii;. itticll 

ihre wahrscheinlichen Fehler immer .Wsser werden, so habe ich den Rechnungen iiie ziilet.'-~ aufgcf[)hrieli 

Gleichungen fIV) zu Grunde gelegt. 
Weil aber in den so entstehenden 18 Fundamental-Gleichungen die Beobachtungen aus den zwei 

ersten und zwei letzten halben Minuten ohne inneren Grund \veniger als die Å¸brige t~er~lcksicl1iii;t gc\vesen 

sein warden, so habe ich ihnen noch die vier Gleichungen 

bi,-A ll = o 
h (4 + 4) - (A ll + A ls) = o 
b ( i i a  + i ~ o )  - (A In + A 1aÃ£ = 0 
hiÃˆ - A Isn = o 

hinzugefugt, so dass im Ganzen also 22 Fundamental-Gleichungen benuizt wurden, die iillerdings nicht mehr 

unabhsngig von einander sind. Aus diesen 22 Gleichungen wurde dann b n;icli der Methode der kleinsicn 
Quadrate berechnet. 

28. Als Beispiel lasse ich in Tafel IV die Werthepaare der il" und A 1'" fÅ  ̧ die 22 Fundamental- 
Gleichungen der Reihe von1 24. Februar, gr 24"' folgen nebst den Felilern der einzelnen Gleichungen, welche 
mit Htilfe des aus ihnen berechneten b gefl~nden wurden. 

T a f e l  IV. 

Reihe vom Febriwr 24, q p  24111. 

Al'" h il" L. 

-1 .1  - I -04 + 0.06 

6 7f' - 16 

I 1 1 

I 16 26 

I "t 1-30 10 

2-8 2-92 12 

1 ' 2  1.01 + '9 
+ Y O  + I . I ~  I I 

3'1 3.27 '7 
3 ' 9  3-82  

- F 

2.3 2-26 4 

3 17 n 
2 . 0  - 2" '34 4 
2 . .  3 2 - 6 1  

I I 

3.0 2-94  + 
2.6 2-51 9 

2 - 6  2.  56 4 

1 '0  1-00 0 

n 92 I 8 

Y 14 3'"' 

6 36 24 

+ I 4- 9 
- I 

2 @2 = 0-490; W = 0-103. 

b = 0-01016: ivp = & 0'000I81. 

r 1 2 u t e r u n g e n :  i~~~ und A1lIl summen ,e drei auf einander foigenik-n (;r;)s?en 1 und AI. h'urdle 
d e n  und die beiden letzten zahlen in diesen spalten haben andere 13cde~1tung: s ie  5 W j  

zu (Jen G1c~chl~ngcn 

& '7 geh6renden &,effic,enten- E< = b i ~ ~ ~ Ã  L ~ ~ ~ ~ .  der wahr- .cheml~~he Fehler der ein7ehen ~un(lamcn1al- 
G 1 e c h g  b ittl-. ~J I I I ,  der nach der Methode der 

~ ~ ~ d ~ ~ t ~  aus den 22 Werthepilaren berechnete Koefficient 

und "In wahrscheinlicher Fehler. Km. 8,' 



.Die Summe der absoluten Werthe der 3 I"' betrggt unter A u ~ s c h l ~ s s  der beiden ersten und der 

beiden letzten 3 1 . 3  Skdentheile. wÃ¤hren die Sumn~e der absoluten Wenhe der L 1 selbst ,s. Tafel 111.) nur 

1 5 . 3  Skalentheile ist, demnach ergiebt sich unter Zu~rundelegung der i'" und A i'" etwa ein doppelt so 

sicherer Wenh  fÃ¼ b, als unter Benutzung der i und A l .  
Aus den A in der vierten Spalte der Tafel ist der wahrscheinliche Fehler w der Fundamental- 

Gleichungen der 1'" - 3 bi'" = o in der Ã¼bliche Weise berechnet. wobei aber nicht darauf RÅ¸cksich ge- 

nommen ist, dass die 22 Gleichungen nicht unanh3ngig von einander sind. 

29. Da schon eine aufmerksame Betrachtung der Tafel I11 zeigt. dass die Ubereinstirnmung zwischen 
den bi und A 1 eine sehr vollkommene ist. so halte ich es nicht fÃ¼ m6glich. die Fehler A. wie in Tafel IV 

bei einer einzelnen Reihe geschehen. fÃ¼ jedes Werthepaar hier n~itzutheilen. Nur f i r  die Reihen. welche die 

geringste Ubereinstimmung zeigen, wird dies unten 311 geschehen. Im Allgemeinen gentigt es, in Tafel V 

die auf die beschriebene Art f i r  sammtliche Reihen berechneten SVerthe der wahrscheinlichen Fehler der 
Gleichungen bi'" - A 1 = o. die Werthe von b und von deren wahrscheinlichen Fehlern 'W$ zu geben. 

T a f e l  V. 

Zeit. 

24. 11. 9: I2nl 

24 

36 

27. 11. x0a 12 

24 

36 
I .  111. IOP 17 

29 

4' 

3. 111. 8r 37 

4') 

21. 111. xxa 19 

3' 

43 
23. 111. IOa 44 

rxa 6 

9 p  1 5  

27 

39 
28. 111. 9a 2 0  

3 2 
I i a  23 

37 
29. 111. 8p 21 

9~ 18-5 

3 1 

43 



- 431 - 
Wenn man berticksichtigt, dass die Fehler der Differenzen bil" - A 1'" sich aus je zwei Ablesungs- 

fehlem an der Lloyd'schen Wage und je drei SchÃ¤tzungsfehler bei den Strommessungen zusammen setzen, 

so wird man die wahrscheinlichen Fehler gewiss nicht zu gross finden und die Ubereinstimmung der 
Strommessungen mit den Variationen in der Mehrzahl der FÃ¤ll als eine innerhalb der Grenze der Beobach- 

tungsfehler vollkommene bezeichnen. 

30. Einige der Reihen indessen ergeben gr6ssere W, als zulÃ¤ssi erscheinen, und es ist daher zu 
untersuchen, ob in diesen FÃ¤lle etwa noch andere StrÃ¶m im Kabel auftraten. In Wirklichkeit ist dies 
nicht der Fall gewesen. 

Man hat bei den Beobachtungsfehlern zwischen solchen zu unterscheiden, welche unvermeidlich sind, 

weil die Grenze unseres UnterscheidungsvermÃ¶gen nicht weiter geht, und die daher die letzte Stelle der notirten 

Zahlen beeinflussen, und zwischen solchen, die bei vollkommener Aufmerksamkeit des Beobachters nicht vor- 

kommen dÃ¼rften die Fehler von ganzen Graden oder Skalentheilen, von zehn oder selbst hundert Skalentheilen 

darstellen, weil eine Ziffer oder die Position eines Striches der Skala falsch aufgefasst wurde. Solche Fehler 
will ich grobe nennen. Sie treten meist unter ganz bestimmten, den einzelnen Beobachtern eigenthÅ¸mliche 
Formen auf und sind daher leicht zu erkennen, sobald einmal ihre Form richtig erfasst ist. Sie werden desto 

hÃ¤ufige sein, je geringer die Koncentrations-FÃ¤higkei des Beobachters ist und bei demselben, immer gleich 

gut disponirten Beobachter desto hÃ¤ufiger je gr6sser der Theil seiner Aufmerksamkeit ist, der anderweitig, be- 

sonders fÅ  ̧ die genaue Fixirung der kleinsten Theile (SchÃ¤tzun von Zehntel-Skalentheilen, Ablesung der 

Sekunden bei Winkelmessungen U. s. W.) absorbirt wird. Nun bedurfte es bei den Stromsch8tzungen sehr 

fWsser Aufmerksamkeit, um den Bewegungen der Nadel zu folgen und fortwiihrend die Mittelstellungen aus 
den beobachteten Bewegungen abzuleiten. Selbst in dem Moment, wo der Beobachter dem Protokollftihrer 

eine Zahl diktirte, durfte er die Aufmerksamkeit von der Nadel nicht abwenden und SO kam es, dass in der 
ersten Stelle der dreiziffrigen Zahlen7 in den Hundertern der Skalentheile, in einzelnen Fiillen Versehen ge- 

macht wurden, dass z. B. rein mechanisch, wenn die Zahlen eine Zeit lang mit einer 4 angefangen hatten, diese 

noch weiter diktin wurde, obgleich die Nadel inzwischen so weit zurtickgegangen war, dass sie unter 400 stand. 
Meistentheils kam aber der Irrthum gleich nach dem Aussprechen der Zahl zum Bewusstsein des Beobachters, 
und die bereits niedergeschriebene Ziffer wurde dann berichtigt: Die Korrekturen in der ersten Ziffer der ge- 

schÃ¤tzte Stromstiirken (es sind ihrer auf rund 2500 geschÃ¤tzt Zahlen) legen Zeugniss fÅ  ̧ diesen Vorgang 
ab. Einige Fehler der Art sind aber doch stehen geblieben und verschulden die in Rede stehende mangelhafte 

ubereinstimmung zwischen den i und A 1 bei einigen Beobachtungsreihen. 

31. Um dies zu zeigen habe ich in Tafel VI die Grossen bi und A 1 fur diejenigen Beobachtungs- 
reihen, bei denen \V > v i 5  ist, neben einander gestellt und daraus A = bi - A 1 abgeleitet. Die benutzten 

die aus den einzelnen ~ ~ i h ~ ~  in der oben beschriebenen Weise abgeleiteten, nur bei der Reihe 
27- habe ich, weil sie gar zu fehlerhaft war, das Mittel aus den ftir die beiden anderen Reihen der- 

selben Gruppe berechneten Wertllen, b = -(yooc$5 zu Grunde gelegt. 
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T a f e l  VI. 

aersicht der Fehler fttr die Beobachtungsreihen, welche die geringste oberetnstimmung 

zwischen Str6men und Ablesungen der Lloyd'schen Wage zeigen. 

FeÃ¶rua 27. ioa 12111. -tfÃœra 1. IOP 17111. M&% 1. IOP 2gm. 

b - i  i b - i  AI 

i b - i  AI A 



Wie man sieht, sind die Fehler bei der ersten Reihe ganz besonders gross. In der That hat es in 

diesem Falle dem Beobachter ganz an der erforderlichen Sammlung gefehlt, weil seine Aufmerksamkeit noch 

durch Ereignisse, die den Ablesungen unmittelbar vorausgingen, abgelenkt war. Wenn unter den, einem 
Werthe von i zu Grunde liegenden SchÃ¤tzunge eine, zwei oder drei um 100 Skalentheile falsch waren, SO 

musste i selbst um 33, 67 resp. 100 Skalentheile falsch werden, bi also um die Grossen 0-3, 0-7 resp. r o  bei 

den Reihen vom 27. Februar und 29. MÃ¤rz und um 0-6, 1.2 resp. r8 bei den vier anderen Reihen. Nun finden 
wir wirklich in den erstgenannten beiden Reihen diese Fehler, nÃ¤mlic 0,3 dreimal, 0-7 und n je einmal, und 

in den beiden ersten Reihen vom I. MÃ¤r den Fehler 0-6 je einmal, wÃ¤hren sonst Fehler von der Gr6sse 0-3 

sehr selten sind und gr6ssere Ã¼berhaup kaum vorkommen. Ich fÃ¼g noch hinzu, dass in all den hier in Be- 
tracht kommenden FÃ¤lle die muthmasslichen groben Fehler zu Zeiten vorkommen, wo die erste Ziffer der 

geschÃ¤tzte Zahlen sich Ã¤nderte Es ist also fast bis zur Gewissheit wahrscheinlich, dass wir es hier nur mit 
der Wirkung grober Beobachtungsfehler zu thun haben. 

Aber auch bei den Ablesungen der Lloyd'schen Wage ist einmal ein solcher vorgekommen, nÃ¤mlic 

in der Reihe vom 29. MÃ¤rz wo wir fÃ¼ A, unmittelbar auf einander folgend die Werthe - 0-8 und +o-6 
finden: Hier ist offenbar die Ablesung der Lloyd'schen Wage I Skalentheil zu gross, und wir wurden bei 

richtiger Ablesung fÃ¼ A die Werthe + 0,2 und - O,I bekommen haben. Grobe Fehler Ã¤hnliche Art sind 
auch am 21. MÃ¤r Reihe n a  43m vorgekommen, aber bei der Bearbeitung erkannt und gleich berichtigt worden 

(s. Tafel 111.). Bei der Reihe vom 3. MÃ¤r weisen die aufeinander folgenden Werthe fUr A -0-4 und + 0.4 

gleichfalls darauf hin, dass ein grÃ¶ssere Fehler ftir die Lloyd'sche Wage vorliegt, wahrend andererseits die 

aufeinander folgenden Werthe - ~4 und - 0 2, deren Summe also - 0-6 ist, einen groben Fehler bei der 

StromschÃ¤tzun wahrscheinlicll machen, der nur durch einen gleichzeitigen kleineren Ablesungsfehler an der 

Lloyd'schen Wage etwas verdeckt wird. 

Nur fÃ¼ die Reihe vom I. MÃ¤r IOP 41"' lassen sich grobe Fehler wohl nicht annehmen, hier ist aber 
auch nur w = + 0-151 .  

Noch mag darauf hingewiesen werden, dass fast alle die Reihen, in denen sich mit Sicherheit grobe 
Fehler der S t r~mschÃ¤tzun~e nachweisen lassen, aus der ersten Zeit der Beobachtungen stammen: Augen- 
scheinlich ist spÃ¤te das SchÃ¤tze der Mittel dem Beobachter so viel gelÃ¤ufige geworden, dass er den ersten 

Ziffern mehr Aufmerksamkeit zuwenden konnte. 
Somit sind also auch in den FÃ¤llen wo sich grÃ¶sser wahrscheinliche Fehler ergebe% die Beobachtungen 

am Galvanometer und der Lloyd'schen Wage so weit in Ubereinstimmung mit einander, wie es die, hier 

sehr grossen Beobachtungsfehler erlauben. 

32. Aus den GrBssen ergeben sich die gleichfalls in Tafel V Â 29 au fge fmen  

for die aus den einzelfien Reihen berechneten Koefficienten b. 
Mit Halfe der b kann die elektromotorische Kraft des benutzten Normalelementes in der 

weise in ablohnen Einheiten berechnet werden. Damit im Stromkreis des Kabels ein konstanter Strom 'On 

I Skalentheil Ablenkung inducirt wÃ¼rde mgsste sich die vertikal-IntensitÃ¤ in 30 Sek. um Skalentheile der 

1Â°yd'~che Wage Ã¤ndern dadurch wÃ¼rd aber im Kabel die elektromotorische Kraft 



Andererseits ist die Empfindlichkeit des Galvanometers mit HÃ¼lf des Normalelementes bestimmt. Es ist nach 
16 die StromstÃ¤rke durch welche das Galvanometer um i Skalentheil abgelenkt werden wÃ¼rde gleich 

wenn D die elektromotorische Kraft des Normalelementes bedeutet. Nennt man W den Gesammtwiderstand 
im Stromkreis des Kabels, macht also W = K + w + G, wo jetzt w die WiderstÃ¤nd der Tafel I11 bedeutetl 

so ist die elektromotorische Kraft, welche nÃ¶thi ist, um in diesem Stromkreis einen Strom zu erzeugen, durch 

den das Galvanometer um I Skalentheil abgelenkt wird 
W ( V ) .  . . . . . . . . . . . . . e = D .-W,- 

Wird D in absoluten Einheiten ausgedrÃ¼ckt so mÃ¼sse die rechten Seiten von (Via) und (VII) gleich 
werden, es kommt also 

W 1 -2 D = 2748.10 .b -3 cm gr 7 sec W 
oder 

(VIII). . . . . . . . D = 2 - 7 4 8 .  10-3. b 3 Volt. 

Um nach dieser Formel die elektromotorische Kraft des Normalelements zu berechnen, wurden die b 

einer jeden Gruppe von Beobachtungsreihen zu einem Mittel vereinigt und in die Formel eingesetzt, weil die 

Empfindlichkeit nicht fÃ¼ jede einzelne Reihe, sondern nur ftir jede Gruppe einmal bestimmt worden war. Es 
wurden nur die seit dem 21. Msrz erhaltenen Gruppen benutzt, weil erst von da an das Normalelement die Â 16 

genauer definirte Beschaffenheit gehabt hatte. Die Resultate sind in Tafel V11 zusammengestellt. 

T a f e l  Vi i .  

Berechnung der elektromotorischen Kraft des Normal-Elements in Volt aus Gleichung (VIII). 

33. Die berechneten Werthe von D sind danach mit einem wahrscheinlichen Fehler von * 0-0 I 69 Volt 
und das Mittel 

D = 1'090 Volt  



in Folge der st6renden Lokal-Einflusse in der Stube. FÅ  ̧ die Variationen der Horizontal-Intensitat hatten sich 
Korrektionen anbringen lassen, fÃ¼ die g r h e r e n  Whungen durch Lokal-Einflusse aber nicht, und darum ist 

auch jenes nicht erst versucht worden. Noch schlimmer aber, als die Empfindlichkeits-Anderungen beim 
Galvanometer hat wahrscheinlich die Inkonstanz des Elementes auf das End-Resultat eingewirkt. 

habe im December vorigen Jahres drei Elemente der beschriebenen A n  auf ihre elektromotorische 

Kraft untersucht und gefunden, dass die mittlere elektromotorische Kraft der drei Elemente im Laufe von 
8 Tagen um i .3  Prozent schwankte, die Schwankungen fUr ein einzelnes Element ktinnen naturlich noch 

gr6sser sein. 
Die Untersuchung der Elemente im December hatte hauptsÃ¤chlic den Zweck, zu sehen, wie weit 

bei einer Reproduktion der Werth der elektromotorischen Kraft, ausgedruckt in Volt, mit dem auf der Station 
durch die Kabel-Str6me ermittelten Ã¼bereinstimme wÃ¼rde Zu dem Ende wurden die Elemente verglichen 
mit der Potential-Differenz an den Enden eines Widerstandes, dessen Gr6sse in Siemens-Einheiten bekannt 
war, wenn dieser von einem Strom durchflossen wurde, dessen StÃ¤rk mit HÃ¼lf des Silber-Voltameters nach 
elektrochemischem Maasse gemessen und durch das von F. und W. Kohl raus C h I )  neuerdings bestimmte 
elektrochemische ~quiva lent  des Silbers auf Ampere reducirt wurde. 

So fand sich die elektromotorische Kraft der Elemente im Mittel gleich 

Die Abweichung von dem auf der Station gefundenen Werthe betrÃ¤g mehr als 2 Prozent und liefert nur 
einen neuen Beweis von der UnzuverlÃ¤ssigkei des Elements. 

34- Obgleich hiernach der Versuch, die Kabel-Str6me zur Bestimmung von absoluten Einheiten, sei 
es der elektromotorischen Kraft oder des Widerstandes, zu benutzen, ohne Zweifel wenig befriedigend aus- 

losende Aufgabe fir eine spÃ¤ter Polar-Expedition nach Art der unsrigen wgre* 

T 35' Sehr einfach wÃ¼rd sich die Ausf"hrung gestalten, wenn man die Lloy&sche Wage 

I angentenb~~s"Ãˆ~ montine, d. h. den w ~ ~ ~ - M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  mit einem Drahtringe in horizontaler Ebene 
' 

man dann mit einem und demselben Strome, von dem naturlich nur ein passend abgezweigter Thei' 

das G a l v a n ~ ~ t e r  ginge gleichzeitig die Empfindlichkeit der L10)'d3schen Wage 
und des Galvanometers 

^stimmte , 
7 Vbde man einerseits mit ~ u l f ~  der ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b o ~ ~ ~ o l e  die vertikal-Variationen vergleichen 
.----+- 

'I Sitzungsbericht d. WÃ¼rzb ~ e s .  1884 P. 41-47. Wild, 
'1 "$mlich die ~~~~i~~~~~ von R a,,l ei gh ~i dwi ck und die von aus dem Jahre 1883' 

""" ". st. Pa.  Xxxl~. a. 
,2T. 



mit den elektromagnetischen Wirkungen des Stromes, andererseits die durch die Variationen inducirten StrÃ¶m 
mit Hulfe des Galvanometers direkt mit dem bei der Empfindlichkeitsbestimmung benutzten Strome, und da- 
durch von allen erdmagnetischen HÃ¼lfsbestimmunge frei werden. Man brauchte ferner nur die geometrischen 
Dimensionen des Ringes der Wage-Tangentenboussole und des Kabelstromkreises, die beide mit jeder beliebigen 

Genauigkeit bestimmbar sind, wÃ¤hren alle anderen bisher angewendeten Methoden mit windungsreichen 
Spiralen operiren, deren geometrische Dimensionen sich nur unsicher bestimmen lassen.') Auch die Lorenz'sche 
Methode ist hiervon nicht frei, und unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen nur dadurch, 
dass bei ihr die Schwierigkeit der Ausmessung sich auf den inducirenden, statt auf den inducirten Strom- 

kreis bezieht. 

36. Bedenken k6nnten gegen die vorgeschlagene Methode aus dem wiederholt hervorgehobenen 

schwankenden Charakter der StrÃ¶m und der Schwierigkeit der StromschÃ¤tzunge erhoben werden. Indessen 
diese Schwierigkeiten haben ja bei unseren Bestimmungen ihren ganzen Einfluss auf die wahrscheinlichen 
Fehler der b ausgeubt, und es hat sich gezeigt, dass diese Fehler nicht so gross sind, um von einer ernstlichen 
Anwendung der Methode abzuschrecken. 

Weiter aber ist schon hervorgehoben worden, dass die -Fehler der b weit mehr durch die Ablesungs- 
fehler der Lloyd'schen Wage, als durch die unvermeidlichen Fehler der StromschÃ¤tzunge hervorgerufen 
werden: Man erkennt dies, wenn man die 5 Reihen vom I .  und 3. MÃ¤rz bei denen wb im Mittel nur 0,g Prozent 
von b betrÃ¤gt mit den spÃ¤te erhaltenen vergleicht, bei denen wb im Mittel 1,4 Prozent ausmacht. Dass sich aus 

den Reihen der erstgenannten Gruppe so viel sicherer bestimmen lÃ¤sst hat seinen Grund lediglich in den 
stÃ¤rkere Bewegungen der Lloyd'schen Wage, die es gestatteten, die A 1 relativ sicherer zu bestimmen, und 
das VerhÃ¤ltnis wÃ¼rd noch viel gÃ¼nstige ausgefallen sein, wenn nicht drei von jenen fÃ¼n Reihen durch grobe 
Beobachtungsfehler entstellt wÃ¤re ( 5  31). 

Man wurde also in demselben Maasse sicherere Bestimmungen der b bekommen, wie-man die ~ l o ~ d ' ~ ~ ~ ~  
Wage empfindlicher machte. Die Grosse der Variationen hÃ¤tt Dem auf unserer Station nicht im Wege ge- 
standen, da die extremsten wÃ¤hren der Erdstrombe~bachtun~en vorgekommenen StÃ¤nd des Apparates (bei 

einer Skale von ~ Q O  mm Lange) 303,3 und 446,9 sind, was nach Anbringung der ziemlich betrÃ¤chtliche 
Temperatur-Korrektionen sogar nur einer Amplitude von 88 Skalentheilen entspricht. Die Natur der ~ l o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Wage hÃ¤tt einer Vermehrung der Empfindlichkeit fÃ¼ unsere Station auch nicht im Wege gestanden, denn 
in Europa benutzt man die Instrumente mit einer Empfindlichkeit von o,ooo5 Gaussischen Einheiten, wÃ¤hren 

diejenige unserer Wage nur halb so gross war. Endlich haben bei ihrem ~ u a d r i f i l a r - G a l ~ a n o ~ ~ ~ ~ ~  die 

Herren ScheringÃˆ bereits mit Erfolg eine Empfindlichkeit von 0,0004. Gaussischkn Einheiten benutzt.! 



Endlich w ~ r d e  sich durch Anwendung eines registrirenden Galvanometers die mÅ¸hsam und unsichere 

Arbeit des Stromschatzens Ã¼berhaup vermeiden lassen, man ktinnte dann aus den aufgezeichneten Kurven die 

Mine]werthe mit voller Ruhe und Sicherheit entnehmen. 

38. Die Frage, ob Beobachtungen, wie die hier bearbeiteten, auch in mittleren Breiten austbhrbar 

seien, muss bejaht werden. Die Empfindlichkeit unserer Galvanometer ist eine derartige, dass an einem 

Stromkreis, wie dem unseres Kabels, sicher auch in Mittel-Europa die inducirten Strtime an gunstigen Tagen, 

wahrscheinlich sogar zu jeder Zeit, wahrnehmbar sein werden. Die Vergleichung mit den Variationen der 
Vertikal-IntensitÃ¤ wird sich, wie auf arktischen Stationen, nur an St6rungstagen mit Sicherheit durchfahren 

lassen, an solchen sind aber die Bewegungen der Lloyd'schen Wage vollkommen gross genug um das 

erforderliche Material zu liefern. 

111. Die ErdstrÃ¶m in Kabelleitungen mit Erd-Verbindungen. 

39. In den ersten Tagen des Juli war der Boden in der Umgebung unserer Station so weit auf- 
gethaut, das sich ftir die Anlage von Erdverbindungen einige Aussicht zu bieten schien. Es wurden daher 
am 5. und 6. Juli zwei Kabel-Leitungen von je 5 bis 6 Kilometer Liange hergestellt, von denen die eine sich 

von der Station nach magnetisch Nord, die andere sich nach magnetisch Ost erstreckte. Die letztere war 

verhÃ¤ltnissmÃ¤ss leicht herzustellen, da wir mit ihr dem Laufe des Thales folgen konnten, in dem unsere 

Station lag, die andere, in  der Richtung magnetisch Nord laufende musste dagegen quer ~ b e r  die die Station 
umgebenden Berge gelegt werden. 

Es wurden drei Erdverbindungen angelegt, die sich sÃ¤mmtlic mitten in sumpfigen Stellen befanden. 
Die eine, die ~Stations-Erdleitung< war ungefdhr 15om vom Wohnhause entfernt, mit dem sie durch eine 

besondere Kabel-Leitung verbunden war, die beiden anderen Erdverbindungen lagen an den Enden der 

Km. W* 



auch genau dieselbe Methode der Beobachtung angewendet werden, und das Schema der Ablesungen war 
dasselbe, wie bei den im vorigen Abschnitt besprochenen Bestimmungen. Vielleicht waren die Amplituden 

der Stromschwankungen etwas geringer im VerhÃ¤ltnis zur mitderen StromstÃ¤rke als bei den Kreis- 
strÃ¶men aber noch die Mittel-Werthe fÃ¼ die halben Minuten (s. Tafel IX) zeigen grosse SprÃ¼ng und hÃ¤ufig 

Zeichen-Wechsel. 

Die einzige ~ n d e r u n g  des Verfahrens bestand darin, dass in den letzten Wochen keine Vergleich~n~en 

der Pendeluhr mit dem Chronometer im Variations-Observatorium vor Beginn der Ablesungen mehr vor- 
genommen wurden (Â IO), sondern dass die StÃ¤nd des Chronometers gegen die Pendeluhr im Voraus f ~ r  
jeden Mittag berechnet und auf einen Zettel im Variations-Observatorium eingetragen wurden. Danach 
nahmen dann die Beobachter die korrespondirenden Ablesungen vor. Es hatte dies Verfahren den Vortheii, 

dass schneller mit den Beobachtungen begonnen werden konnte. 

Nachdem die Ost-Leitung gebrauchsfertig gestellt worden war, wurde immer so beobachtet, dass 
Reihen an der einen und anderen Leitung mit einander abwechselten. 

Es musste darauf verzichtet werden, die ErdstrÃ¶m in Verbindung mit den magnetischen Variationen, 
wie es im Schreiben des Erdstrom-Comites vorgeschlagen war (Â 2) ,  in regelmÃ¤ssige Zeit-Intervallen, etwa 
stÅ¸ndlic aufzuzeichnen, weil vereinzelte Ablesungen bei dem schwankenden Charakter der StrÃ¶m bedeu- 

tungslos gewesen sein wÃ¼rden Es bezieht sich daher das gesammelte Material, wie bei den StrÃ¶me in der 
geschlossenen Leitung ausschliesslich auf StÃ¶rungstage an denen die StrÃ¶m dafÃ¼ aber lÃ¤nger Zeit hindurch 
verfolgt wurden. 

41. Die Art, in welcher bei den Erdstrom-Beobachtungen und den zugehÃ¶rige Widerstands-Be- 
~timmungen die Verbindungen hergestellt wurden, ist in Fig. 3 dargestellt. W,, W% w3 bedeuten WiderstÃ¤nd 



Sollten die ErdstrÃ¶m selbst beobachtet werden, so wurde die Batterie ausgeschaltet, \V, - - 0, \V* = 50 SE 
und wi je nach der Starke der augenblicklich im Kabel herrschenden Strome gleich I ,  a oder 5 SiemellS- 

Einheiten gemacht. 

Sollte der Widerstand der Kabel-Leitung bestimmt werden, so wurde die Batterie angewendet, \V, = ( ~ 5  

oder 0-2, W, = 50, w3 abwechselnd gleich o und IOOOO oder yoo oder 5000 SE gemacht. 

Zu den sonst noch erforderlichen HÅ¸lfsbestimmunge wurde das Kabel aus- und zwischen A und C 
ein kurzer Draht eingeschaltet. Es wurde dann bei der Empfindlichkeits-Bestimmung das Normal-Element an 

Stelle von B gesetzt, W, = 5, w2 = 50, wg = 10000 (oder W) SE gemacht. 

Endlich wurde mit derselben Kombination auch der Widerstand der Batterie, resp. des Normal-Ele- 
mentes bestimmt, indem \V, =w2, wÃ = 5000 SE gemacht wurde und W, abwechselnd gleich o und 40 SK 
bei Bestimmung des Batterie-Widerstandes, gleich o und 5 (oder 10) SE beim Normal-Element. 

Aus diesen Bestimmungen wurden dann die Widerstgnde und die Empfindlichkeit nach bekannten 
Formeln berechnet und die in der folgenden Tafel zusammengestellten Werthe erhalten. 

T a f e 1 VIII. 

ubrigens hat man sich die der gefrorenen aufgelagerte leitende Schicht des Erdbodens um Unsere 
als eine ebene ~ l g ~ h ~  die nach zwei Dimensionen beliebig ausgedehnt ist. zu denken. 

l e l  mehr Berechtigung wurde es haben: die leitenden Theile der lG&berfl%che mit einem Netzwerk \'oll 



DrÃ¤hte zu vergleichen, denn die Gegend war durchaus felsig, Å¸beral stand das massive Urgestein an, das 

auch nicht viel besser, wie der gefrorene Boden leiten durfte, so dass als Stromleiter nur die Schuttansamm- 

lungen in den Schluchten und ThÃ¤ler Å¸bri blieben, soweit sie nach der Tiefe hin aufgethaut waren. 

Durch diese engen Kaniile hin hatten sich die Erdstr6me in unserem Falle zu verzweigen, und es 

kann deshalb aus den von uns beobachteten Stromrichtungen nach meiner Ansicht nicht auf die Strornricht~n~ 

in der Gegend im Allgemeinen geschlossen werden, d. h. auf die Stromrichtung, welche sich ergeben wurde, 
wenn das Terrain einen homogenen Leiter darstellte. Von dieser idealen Stromrichtung kÃ¶nne die zufÃ¤llige 

Verschlingungen der leitenden Adern in einem Terrain wie zu Kingua die aller grÃ¶sste Ablenkungen 

bewirken. 

Deshalb durfte auch die Anlegung von zwei zu einander rechtwinkligen Leitungen fur ein derartiges 

Terrain nicht die Bedeutung wie im Flachlande haben. 

43. In Tafel IX. sind die Ergebnisse der Beobachtungen an den Kabel-Leitungen zusammengestellt. 
Die mittleren Stromstfirken i sind ganz wie im vorigen Abschnitt berechnet. 

Die dritte, vierte und ftinfte Spalte geben die jeweiligen Werthe der erdmagnetischen Elemente. 

Einige Beobachtungsreihen, bei denen die SimultaneitÃ¤ der StromschÃ¤tzunge und Variations-Able- 
sungen zweifelhaft erschien, sind fortgelassen worden, so dass von den 62 Reihen, die im Ganzen vorlagen, 
nur 43 in die Tafel aufgenommen worden sind. 

Die Empfindlichkeit ist in der Tafel nach Vo l t  angegeben, indem fÃ¼ die elektromotorische Kraft des 
Normal-Elementes der Werth rogo Volt eingesetzt wurde, welcher durch die Beobachtungen an der Kabel- 
Schleife ermittelt worden war. 

Wie man sieht, sind die auf unseren verhÃ¤ltnissm~ssi kurzen Leitungen beobachteten elektromotorischen 
KrÃ¤ft zum Theil recht bedeutend, sie Ã¼berschreite 6fters den Betrag von 1 Volt, und stiegen am 29. Juli 

sogar bis zu 4'8 Volt an. In der Ostleitung zeigen sie sich meistens stÃ¤rker als in der Nordleitung. 

In Tafel X sind einige StromschÃ¤tzunge gegeben, die wÃ¤hren des Termins vom 15 .  Juli erhalten 
wurden. Korrespondirende Ablesungen der gewÃ¶hnliche Art liegen hier nicht vor, sondern nur die Ã¼blichen 
alle 5 Minuten vorgenommenen Termin-Ablesungen der Variationsapparate. Zu denselben Zeiten, wie die 

Variations-Apparate wurde die Ruhelage des Galvanometers beobachtet, und in der Zwischenzeit zwischen zwei 
solchen Ablesungen die StromstÃ¤rke durch 250 (oder 260) Sekunden geschÃ¤tzt Es lagen also jedesmal z5 (26) 

SchÃ¤tzunge der Mittelstellung der Galvanometernadel vor, aus denen die in der Tafel mitgetheilten Strom- 
stÃ¤rke in der A n  berechnet wurden, dass die Ruhelagen fÃ¼ die betreffenden Zeiten aus den beobachteten 
interpbiirt wurden. 

44. Nachdem verschiedene Versuche, einen Zusammenhang zwischen den in Tafel IX zusammen- 
gestellten magnetischen Variationen und ErdstrÃ¶me nachzuweisen, erfolglos geblieben waren, habe ich die 

Frage m~glichst allgemein in der folgenden Form gestellt. Durch die Beobachtungen sind gegeben die dt- 
StromstÃ¤rke i ftir die halbe Minute, die mittleren Werthe S, X, Y der erdmagnetischen Elemente (wenn 

nÃ¤mlic die Mittel aus den ZU Anfang und Ende jeder halben Minute beobachteten Werthen als mnlae 
f ~ r  diese Zeitintervalle gelten lassen will) und die Ã„nderunge A 8, A X, 3 Y, welche die erdmagne- 

tischen Elemente je in einer halben Minute erfahren haben. Besteht zwischen diesen 7 GrÃ¶sse eine lineare 
Relation. d. h. lassen sich in 

die Koet'ficienten a. b, . . . . g so bestimmen, dass dadurch den beobachteten Werthen genÃ¼g wird? 



Das Resultat meiner Rechnungen ist auch mit dieser verallgemeinerten Formel ein negatives geblieben, 
d. h. selbst mit H ~ l f e  der sieben Koefficienten a, b, . . . g war es nicht mfiglich, die Str6nle in befriedigender 

Weise als Funktoin der Variationen darzustellen. Ich halte aber dies Ergebniss fÅ̧  kein abschliessendes, weil 
ich bei Berechnung der Grossen X aus den Ablesungen der Variationsapparate eine noch mit grossen Unsictler- 

heilen behaftete Reduktionstbrmel benutzt habe. Daher behalte ich mir vor auf den Gegenstand zuruckzu- 
kommen, wenn ich im Besitz sicherer Reduktionsformeln sein werde. 

B e r l i n ,  im Mai 1885. 

W. G i e s e .  

Nachschrift, Mal 1886. Nachdem inzwischen fÅ  ̧die Horizontal-Intensittit die definitive Reduktionsformel 
abgeleitet worden ist, sind in Tafel IX die nach dieser berechneten Werthe von X aufgenommen worden. 
Die in der dritten bis ftinften Spalte dieser Tafel gegebenen Werthe der erdmagnetischen Elemente sind durch 
das Bureau der Polar-Kommission in Wilhelmshaven berechnet worden. 



IV. TAFELN. 
Tafel iii. 

Mittlere Intensitaten der in der Kabel-Schleife inducirten Str6me fiir je 30 sec. 
und korrespondirende Ã„nderunge im Stand der Lloyd'schen Wage. 

1883. Febrtmr 24. W = 2000 SE. I 1883. Februar 27. W = 2000 SE 
t i A I  t i ~ l  t 

p/ 12m gP 24919 
i A I  

roa 24m 
t i AI 

+I59 + I s 4  -102 -n - 40 -0.4 - 63 4-0 '7 + 25 0'0 -102 4-09 
I @  36m 

12.5 
223 2-3  156 1.2 

2.5 15 - 
37 

130 1 - 3  
' J  216 2.2 178 7 

25 
I4 I 131 1.4 

236 2.2  -118 -n 
14 26 87 8 4 0 

26 152 1.5 
237 2'3 

'4'5 76 7 3 5 +  3 38 190 2.0 
167 1-5 103 n 108 9 

'5  27 23 2 218 1.9 
32 3 88 9 27 

7 3 39 171 1-7 
215 2.2 147 1'6 

I 6 28 40 45 26 
117 n 

28 41 
40 

173 1-7 
283 2-9 105 1.0 

16-5 ( '4-  1 99 9 54 6 192 2'1 

r,7 9 123 1.3 + .I1 0 69 
29 

5 5 146 n 
l7 - 62 - 9 6 o 9 o 63 3 46 7 4 4 ' Ã ˆ  

4' G' 
17'5 

4 - 5 4 4 .  8 100 - 1.0 151 1.3 94 2 18 76 114 ro 
101 V0  

30 42 18 
94 1'0 52 7 + 15 - 3 30  

18-5 42 38 4 48 4 - 97 -n 62 
9 

5 - 84 -1.0 36 3 85 
43 

16 I 

52 8 132 1-5  58 6 '  
3' ' 9  

23 2 
3 1  

'9 .5  ,5 7 3 9 + 7 -  1 
I 

20 
52 6 4 o 10 

$2 20 
3 83 8 15 0 

20-5 + G 7  + 9 67 s 44 38 4 54 6 32 107 r 2  44 - 1st 1 

- 6 4  - 8 
2 I 

2 1  + I 63 61 8 93 6 SI 1 

35 
33 

4 
45 21 

31'5 - 4 4  - 7 + 5 I 129 1 - 2  33 45 7 45 -f 1 7 -  4 

22 
88 9 + 9 + 1  46 

34 40 + 6 22 90 65 6 65 5 
34 46 

Gi-G; =-0+3;  GI-Å¸i '  -0-9 G,-Gi1=-o.8 Am 27. Februar konnte, weil es an Beobachtern fehlte, die Deklination im 

F = + 1-08 Variations-Observatorium nicht abgelesen werden. Daher fehlte das Material, um 
F = & 0.51 F = * 0.52 die Ruhelagen des Galvanometers in der 25 beschriebenen Weise zu berechnen' 

Die Ruhelagen wurden aus den vor und nach jeder Reihe abgelesenen interp0li*' 
- 

1883 Murst I. ur = 5000 SE. 1883. Murs 3. w -=. 5000 SE. 
t i A I  t i ~ l  1 i A I  t IO# 17W IOP agm i A I  t i A I  

+242 -4-4  . 10p 41m - 37 4-0'8 - 42 +0'9 88' 37m 8P 499n + 124 4-2 '5 -104 -1.9 
162 2-7 

is 62 r 2  
3" + 37 - 6 I I 92 1'7 - 52 + T 1  46 8 42 64 1.3 

38 
23 4 71 1.3 

12 I 
'v 3' 25 4 63 n 

43 39 158 2-4  48 9 + 156 -2-8  + 61 -n 7 0 210 4'2 
220 4'2 

5' 45 
20 3' 

3 5 4 - 3 0  + 5 
40 94 1.6 34 7 

24 S 52 9 44 61 1.1 
56 9 30 5 

2' 
- 83 +1'6 I59 2'9 34 6 61 r o  25 5 

45 259 4'9 62 1.1 + 2 -  211 3 - 6  53 23 4 3 
4' 

168 3'2 
22 34 

35 5 - 8 +  1 46 8 2 1 4 
80 1-4  18 + I 46 1x0 2.1 42 - I - I 54 18 3 

23 
65 1-4 

35 
33 

47 
155 2.9 64 1.2 

43 
15 3 + 24 - ' 7  *) + 29 - 6 4 - 2 0  + 0 55 18 3 

38 6 
' 4  93" 

36 S8 7 60 9 19 4 44 40 7 108 1.8 48 -107 + 2 - 2  
17 3 16 3 

68 1-9  
' 5  146 2-8 178 3-1 - 161 - 2.9 13 3 

90 1'6 206 4.0 4 9 
258 4.9 45 116 2-3  57 10 I 

26 - 60 4-1-3 67 1.0 166 3'1 117 2.3 6 2 + 6 -  4 3S 
+ 4 - 7  

50 + 9 -  2 
46 

+ 3 3  + 4 
58 7 1  

102 1-6 
37 39 4 I 

5' 5 +  1 -102 -1.5 
47 59 

9 ' 
Gt-G,' = - o - ~  *) 3s" und 35.5" wurde G die Lloyd'sche Wage nicht , -Gt '  = 0 G , - G i = + 0 ' 3  G,-G,'=-o'I 

F = * 3 abgelesen: Die Ã„nderun F = * o ' ~ I  ' 
F = & 0 ~ 5 1  F = 2 0 . 2 ~  

in ihrem Stande von 3 4 y 3  

bis 36- betrug 
A 1 = 1.4 SkalentheiIe. 

G-G, '=+os4  

F = Â 0.73 



*) Es scheinen hier 
bei den Ablesungen der 
Lloyd'schen Wage zwei 
p b e r e  Versehen vorge- 

ommen zu sein: E s  sind 
die folgenden StÃ¤nd auf- 
gezeichnet : 
44'5m 3907 48'5'Â 390'8 
45 0.1 49 92.0 
45' 1'8 80-8 

bahrscheinl?ch musste 
e s  heissen: 

49"90'2! 
tir$&??$ediss bind oben 
die Differenzen gebildet. 

18S8. M* 23. W = 2000 SE. 

Gt-(;{=-0'3 GegenEnde der zweiten 
Reihe war das Galvano- 

= & 0. I I meter unruhig. 

1883. Mars 23. W = 2000 SE. 

GI-G~=+o.I G, - G*, = - 0.2 G , - G i = + o - i  
F = + 0.07 F = + 0-08 

F =: + 0-10 
Km. 31 



G, - G,' = + 0 - 2  
F = 4- 0.20 

W = 2000 SE. 

die dritte E r l Ã ¤ u t e r u n g e n  Die erste Spalte giebt die Zeiten, die zweite unter i die mittleren St , -om~t*~ken fÃ¼ je eine halbe Minute' 
unter die Anderungen im Stande der Lloyd'schen Wage wihrend je einer halben Minute. Das Zeichen ! hinter einer Zahl zweiten be- 

e u  d a  C m P r o t d d l  die Notiz Ã£linruhig" das Zeichen I!, dass sich dort die ~ ~ , i ~  ,,sel,r unnillig- findet. bedeuti;t den ~ i d e r s ~ ~ ~ ~ ~  
lusser dem Kabels und Galvanometers noch in den Stromkreis des Kabels eingeschaltet war. c b e r  die Grossen G, - G,' und F s- 9 '5 bachtungs- die Vorzeichen von i und A l  bald gleich, bald entgegengesetzt sind, erklirt sich daraus, dass zwischen den einzelnen 

das Ga~vanometer fÃ¼ andere Zwecke benutzt und spÃ¤te im entgegengesetzten Sinne in den Stromkreis des Kabels 
eingeschaltet 

worden ist. 



T a f e l  IX. 
Mittlere Intensitsten der Erdstreme i n  der Kreuzleitung fÅ  ̧ je 30 sec. nebst den gleichzeitigen abtoluten Werthen 

der erdmagnetischen Elemente. 

1883. Juli 10. 
t I Dekl. Hor.-Int. Vert,.Int. 

12h 6 f ~  ~s,bm 2870 22'.1 0.06356 0.59358 
- 17 

30 20- 1 356 358 8 
7 Cl 20'3 356 3s6 + 12 

3O 22.9 354 353 
3 3 

8 0 25'3 352 
29 

358 
3" 25-9 353 347 

34 
9 0 28- I 348 344 

50 
30 32-8 345 335 

50 
10 0 36- 2 346 329 

57 
30 

60 41-9 347 325 
11 o 46-0 348 32 I 

30 
59 51.2 
71 

347 3'5 
12 0 

88 58-9 345 3" 
30 288O 5.9 345 307 

86 
'3 O 11.9 343 3O4 

93 
30 

88 '9.9 34 5 303 
14 0 26-1 346 306 

69 
30 

47 
29.7 348 312 

'5 0 
2 0  

30-5 352 316 
30 28-5 358 32 I - 6 

16 0 27'1 363 328 
G, - G,' = 0; F = + o.01 

t l Dekl. H0r.Int .  Vert.-Int. t I Dekl. 
i ~hym OS* 2880 55l.2 0'0635 j 0.59393 12h 42"' OS 288O 43l.1 

30 + 22 - 40 
52.7 354 395 3" 18 43.0 

31 0 
I 

47'2 357 40 1 43 " 44'6 
30 4- 1 9 

46'0 356 401 30 46.6 
32 0 

8 9 
42'2 354 401 44 " 46.1 

30 
- 12 13 

39'1 358 403 30 10 44'5 
33 0 24 

34'6 362 404 45 " 43'9 
30 15 13 

31.4 359 406 30 
40'0 + 4 28 

34 0 32-4 353 402 46 " 36.3 

30 33 3 5 
37'4 357 395 30 33'3 

35 0 25 24 
37'1 359 395 47 " 33'1 

30 7 32-1 
3 

356 395 + 7 
33- 8 

36 0 '3 
32-3 353 392 48 " 35'5, 

30 25 
24 

386 30 
40.8 

24 33.6 3 52 
37 0 

47 
33'2 355 386 49 0 

45'9 

30 25 
45 

34'9 356 383 30 
48-9 

36 0 38 33 
36-3 355 380 5 " "  

47 -0 

30 37 38-1 
24 

377 30 
45'9 

39 0 56 
355 42 

42.2 3 54 373 5' " 49'8 

30 5 1 
49 

373 30 
50'9 

40 0 44 
43'7 3 54 25 

371 52 O 
47 -0 

46-9 357 
G 1 = G i 1 = o ;  F = + o . o o  G, - G,'= 0 ;  F = * 0'00 

= 5 SE. e = 0-0088 Volt. 

Vert. Int. 
0' 19361 

366 
366 
370 
374 
376 
377 
377 
377 
374 

372 
367 
359 
356 

365 
317 
357 
364 
37' 
374 
377 



Dekl. 
286O j 1l.3 

54'9 
54'3 

54'4 

53-6 
50-1 

45-0 

43-8 
42-9 
40' I 

38-1 

41-2 

44'9 

45-3 

47-2 

53.0 

59'2 
287 3 -1  

4-0 

4'4 
5'3 
7.1 

- 446 - 

1883. JitÅ 11. Nordleitung. 

Dekl. 
287O ~ l . 3  

1;-2 

'7'3 
22 -2  

23'1 

23-6 

23-5 
23-8 

25-0 
27 '-1 

26-9 
27-1 

27-9 
29-1 

31-8 

33'5 

33-6 

35.4 
36-8 

32'3 
31-6 

Dekl. 
287O 46I.o 

46-7 
48-0 

48-9 
48-8 

48-5 
48-1 

47'3 
48-3 
51-2 

53'9 
54-1 

54'1 

54'6 
54'4 

53'9 
53-5 

54-3 
56. I 

58-9 
61 '3 



Yen.-Int 

0.59348 

3 ̂  
3 47 

347 
348 

3 50 

35' 

348 

347 

346 
349 

349 

3̂  

34 3 
342 

342 

34 2 

Vert. Int. 

0- 59348 

348 
34; 
34 3 
3 ?9 
330 
3 28 

32; 

322 

!̂  
3'6 

3'3 

3 '3  

30'3 

W 
W 
Wf 
2 Q7 
216 

2.16 

2117 



Dekl. 
290Â 6l.1 

2'3 

289 47'6 

39-8 

25'5 
I 5 - 6  

0 - 6  

288 50'7 

40-7 

33.0 
22-7 

15'7 

2 -7  

287 51-7 
42-9 

35'7 
21.1 

27'7 

23'7 

1883. 18. Juli. 
Hor.-Int. Vert.-Int. 
0.06363 0.59487 

360 482 

337 478 

316 476 

290 473 
287 467 

242 461 

206 454 

190 453 
185 438 

18 j 431 
182 422 

I73 412 
158 405 
I 58 391 

'57 377 

158 362 
I 68 350 

'74 340 
5 / 

30 17-6 173 326 
20 0 

29 16-7 173 312 

W, = 2 SE. e = 0~0163 Volt. 
G , -Gi1=+o.4 ;  F = 0'42 

t i Dekl. 
I* 34m Os pm 2860 31l.7 

- 24 
30 

I 8 35'1 
35 0 37'7 

30 
23 

'7 
40-7 

36 0 44'4 
30 

5 w o  

- 

Nordleitung. 
t 

ih 22m 0s  pni 

30 

23 0 

30 

34 0 

30 

25 0 

30 
26 o 

30 

27 0 

30 
28 o 

30 

29 0 

30 

30 0 

30 

Dekl. 
2870 II ' .I  

10-5 

3 ' 3  
5'1 

286 58.7 

58-8 
5 1 -  I 

47'7 

45'7 

43.0  
38-1 
35.2 

37 '0 

35.0 

30'7 
28-7 

30-5 

31'7 

W, = 2 SE. e = 0.0163 Volt. 

wi = 5 SE. e = 0-0069 Volt. 
Gt-G,'=-0'7; F =  k0-02  

Temperaturen der Variations-Apparate fehlen. Dieselben wurden den 
und in Rechnung gezogen. 



2S83. Juli 29. Nordleitung. 

t i Dekl. Her.-Int. Vert.-Int. 

Zur Bestimmung von G ,  - G, liegt kein Slaterial vor. da vor 
Beginn der Reihe keine Deklinations-Ablesuqen vorhanden sind. 

t I Dekl. Hor.-Int. 
yh 34m OS f VI 287O jo1.6 0-06713 

30  
- 24 

50. l 
+ 3 695 

35 0 4 8 - 2  
0 

68 2 

3" - 7 
46-1 673 



1883. 29. JuU. Nordleitung. 

t I Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. t 1 Dekl. Her.-Int. Vert.-Int. 

* Skala iiberscliritten. 

W, = I SE; e = 0.0293 Volt. 
G,-GI1 = -1.0, F = +o-18. 

t i Dekl. 
1 d 3 8 m  OS pm 

4- 50 
287O 35l.9 

3O 32'2 
39 0 

39 38-6 

30 
36 

40-6 

40 0 
9 

41'2 
- 6 

30 + 33 
42-3 

4 r  0 
2 2 

48-4 
30 

I 
48-5 

43 0 48-0 

30 
23 

- 6 49'6 
43 0 

17 
49'3 

30 
+ 8  

48.3 
44 0 

16 49-8 
30 52'1 

45 0 
7 

41 
51 '4 

30 
44 

56-7 
46 0 61.1 

12 
30 - 28 57'9 

47 0 52'1 
16 

30 + 23 5' '4  
48 0 53'9 

= 5 SE, e = 0-0063 Volt. 
G,-G,' = -0-2; F = +O.IO. 

W, = 5 SE; e = 0-0063 Volt. 
G,-Ci' = +o'I; F = +0'08. 



1883. SO. Juli. Nordleitunp. 

Dekl. 
288O 57l.5 

289 5.1 
16-8 
22-3 

38-9 

55-8 
290 2 - 0  

15-I  

26-6 
31.1 

38-1 

43'7 

46-5 

I 08 49'3 520 987 

"3 
54'3 536 986 
56-6 

I 18 55I 9004 

1x4 
59'2 564 013 

291 1 - 2  571 023 
122 

127 
0 - 7  578 030 
0 - 8  

128 584 040 
1-0  

127 590 046 
0'0 591 050 

G, - GI1 = - 3 ' 2 ;  F =  & 0.34 
W, = 5 SE. 

Dekl. 
z9t0 12l.5 

14.8 
18-9 

24-6 
28'9 

31 - 9  

34'5 
37'1 

37'5 
33'7 
34'8 

33-9  
3frs 

G ,  - Å¸I = + 1.3: F =  kO'50 
e = 0.0062 Volt. 

1 Dekl. Her.-Int. Vert.-Int. , t 1 Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. 



G, - G,' = 

Dekl. 
28j0 27l.0 

29-7 

34'5 

39'6 

43'7 
48-3 

52-3 

55.9 
288O 0-0 

2'8 

6 -4  

9'5 
12.2 

1883. August 6. Nordleitung. 

Hor.-Int. Vert.-Int. t 
0.06294 0' 59192 rrh 2 2 ~ 1  os um 

302 183 30 

309 173 23 0 

316 '64 3" 

320 I 56 21 0 

321 '47 30 

323 144 25 0 

328 138 30 

3 30 13' 26 0 

335 125 30 

341 ' 1 2 0  27 0 

344 116 30 

349 115 28 U 

16-5 
2. 

374 104 3" 0 
12 

24-8 382 098 30 

35.9 394 31 0 
45 

097 6 I 
49'9 409 089 3" 

289O 4-9 433 079 32 0 
6 5 

-0.5; F = & 1-77 GI - G,' = 

Dekl. 
290' 50.4 

51'4 

52'7 
57'4 

59'7 
291Â 3-1 

2'3 
3-7 

2 - 9  
4'1 
3'5 
0'1 

291Â 58'2 

56- 5 
54" 1 

53-2 
S r  I 

51'4 
52.1 

53'1 
53-7 

Hor.-Int. Vert.-Int. t 

0'06573 0.59147 r i h  44% 0s am 

575 I53 30 

572 156 45 0 

576 '58 30 

579 161 46 0 

582 164 30 

58 1 169 47 0 

580 177 30 
576 I 86 48 0 

568 190 30 

56 1 191 49 " 
560 192 30 

561 I97 50 0 

563 202 30 

561 208 51 0 

562 212 30 

566 218 53 0 

57 5 221 30 

580 224 53 0 

584 223 3" 
59' 222 54 0 

G i - G , ' = + 2 - i ;  F =  &o-87  

W = 5 SE.; e = 0-0060 Volt. 

Dekl. Hor.-Int. 
289O 22l.8 0.06488 

31'3 492 
42-2 509 

48-6 516 

54'9 527 

59'7 5 32 
290Â 6 -  j 5 38 

14'8 546 

19'4 545 
24.0 544 

26'9 545 

28'5 546 

27-5 549 
2 5'3 549 

27-4 548 

30-3 549 

31 "7 5 54 

37'3 562 
42.9 564 

45 '7 562 

47'9 563 
-0-1; F = + 1-62 

Dekl. 
390Â 53.7 

53'0 
52-0 

49'5 
48-0 

45-5 

45'1 
45'9 

45-5 
41'7 

35'2 
28-6 
22'2 

13-8 

5 '9  
2'4 

389O 39-2 
57-5 

59-0 
59.1 
59'4 



1883. 
N o r d l e i t u n g .  

1 Dekl. Her.-Int. Vert.-Int. 
287O 49.9 0'06464 0.591 14 + 36 

44-2 473 111 
33 

44'6 476 I 08 
23 

44'6 476 105 
36 43.6 101 
16 

40 
45'7 483 481 098 
41-9 

25 
488 097 

43'7 49O 092 
14 

43'3 
14 

488 089 
42-2 

3 
486 087 

42'3 48 1 086 

W, = 5 SE e = o'ooy8 Volt. 
- G , ' = + r o :  F=+o-10. 

Ostleitung. 
t I Dekl. Hor..Int. 

~h 31m ospn~ 287' 35'.0 0-06448 

30 
- 71 

112 
35-8 447 

32 0 
147 

37.0 440 
30 36-0 

56 
436 

33 " + 94 
34'2 436 

3" 
83 

34'0 443 
34 0 

143 
35'5 447 

3" 
I 82 33'3 449 

33 0 32'1 
223 451 

30 30'2 
109 

456 
36 0 32-8 

45 
458 

30 
8 I 

33'9 458 
37 0 33'3 

131 
458 

30 
65 

33-5 466 
38 0 

92 
34'6 469 

30 35'9 472 
95 

39 0 36-2 475 
131 

30 35'4 478 
40 0 

150 
268 

34.0 482 

JÅ 32- 1 
324 

486 

4i 0 30.7 488 

W, = 5 SE e =: 0-0055 Volt. 

G , - G , ' = + v ~ ;  F=&o-09.  

N o r d l e i t u n g .  

I Dekl. Hor.-Int. 
287O 27'3 0.06484 + s8 9-.8 - 1 487 

70 
24-9 488 

79 20'9 â€̃ 
56 22'2 48 1 
63 20'4 -184 
84 16-0 479 
65 

14.7 472 
46 15-8 469 
65 13.3 469 
66 

13'5 469 
65 12'3 467 
54 12.0 460 
32 14'0 45 5 
38 12'9 447 
33 in 439 
29 10'7 433 
20 

10-8 426 
34 

O a 2  422 
41 8 - 3  419 
48 6 -8  4'5 



1883. August 21. 

Nordle i tung.  Os t l e i tung .  

Yen.- Int. 

0' 59247 
241 
235 
229 
229 
227 
226 
225 

223 
22 2 

220 

219 
218 
220 

217 
218 

217 
218 

219 
219 
220 

W, = j SE.; e = 0-0057 Volt. 
G ,  - G(' nicht angebbar, weil vor Beginn der Reihe 

keine Deklinations-Ablesungen vorliegen. 
F = + 0.38. 

Dekl. 
288O 41I.j 

41 - 2  

40-6 

41'5 
42'3 
42-7 
42-8 

43'2 
42-8 
42-8 

43'8 
45'1 
45 '0 

45'1 
45 -0 

45 - 2  

45'9 
46.0 

45-6 
44-7 
44-6 

W, = 2 SE.; e = 0-0126 Volt. 

G , -G, '=+ ' -o ;  F = & o . I ~  

- . 
Nord le i tung .  

t i Dekl. Her.-Int. Vert.-Int. 
ih 28m o$ pm 28B0 42l.8 0-06402 0-59228 

30 
+ 31 42.2 

26 40; 
29 0 42-8 

I7 4 0 ~  

Temperatur-Korrektionen den stlindlichen Beobachtungen entnommen. 



- 455 - 

1883. August 22. 
O s t l e i t u n g .  

15 + 15 
0 

- 2 

4- 3 
21 

89 
109 
42 

- 38 

5 5 

wÃ = 2 SE; 

Dekl. 

289O 37'4 
41 - 8  

46-9 
50.1 

52-9 

53-8 

54'5 

53'4 
53-9 
52-2 3.51 

51 - 7  354 

49'7 354 
49-6 355 

49'4 356 
48-6 3 57 

48-4 363 
44-8 372 
42-9 375 
42-5 373 

43.0 370 
41'5 363 
e = o'oi 22 Volt. 

GI-G,' nicht angebbar, weil vor Beginn der Reihe keine 
Deklinations-Ablesungen vorliegen. 

F = + 0-12. 

O s t l e i t u n g .  
t 1 Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. 

11h^2m 0s ,,m 289O 57l.7 0.06466 0.59298 
30 + 90 290 0.8 

131 47 5 298 
33 0 

163 
2 - 6  487 299 

30 
f 66 4.6 502 303 34 0 

142 7'3 51 1 3lO 
30 

I 70 8.4 520 323 35 0 6 - 8  
'34 

526 335 
30 

62 8 - 2  528 349 
36 0 in - 23 524 362 

30 1 5.2 
47 5'4 373 

37 0 16- j 
19 W7 376 

30 15-1 
38 0 41 

500 378 
14.8 

40 494 37 5 
30 

87 
16-2 

39 0 
494 369 

22 '2  
59 497 359 

30 
46 

24'6 
40 0 

505 355 

56 29-7 512 354 
30 

41 0 112!! 
33-5 5'5 356 

37-5 
30 

516 360 

42 0 
174 45.2 - 516 364 

54-7 5 12 364 
W i  = 2 SE; e = 0-0122 Volt. 

GI - G,'= + o-3; F = + 0-48. 

t l Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. 

~ ~ h i i f ~  OS am 291Â 2'.4 O'O647j 0'59366 - I 19 
30 290 56'9 472 360 

45 0 75 49.7 469 357 
41 

30 41.9 468 358 
46 0 I 5  35.7 468 3 58 

30 + '  30.1 463 36 I 
22 

47 0 24-7 460 362 
19 

30 18-5 454 3 59 
3 l 

48 0 '4'5 454 357 
34 

30 14'5 453 354 
15 

49 0 
12-6 452 349 

33 
30 14.8 453 344 

j0 0 
42 18-7 45 5 340 
42 

30 6.3 463 337 
Si 

5' 0 5'3 466 335 
5' 

30 5'4 472 335 

52 0 
5 8 6'6 482 334 
89 

30 7-6  498 335 83 
53 0 

10.0 : 08 342 
83 

30 8 - 6  5'7 359 
6 I 

34 o 9'2 5'5 381 

W ,  = j SE; e = 0'0057 Volt. 
G , - G , ~ = + I * I ;  F = & o 4 6 .  



W, = I SE ; e = 0.0234 Volt. 

Dekl. 
287O 501.1 

51.6 
j1.1 

53-8 

55'1 
54.0 

54'7 

53-2 

53'3 
58-1 

59-6 
58-1 
58-1 

59' 1 

288 1.0 

1.1 

6-1 
12-3 

17-7 
20.7 
24'0 

N o r d l e i t u n g :  

Dekl. 

288O 19l.y 

18-2 

14-1 

9 -5  

4'9 
0 - 8  

287 56-6 

57'4 

58-4 
288 I - 4  

4'5 
5 ' 1  

4'5 

3 - 8  

1'3 
287 58-4 

56-8 

54'6 
52-0 

50.4 

49.9 

wl = 5 SE ; e = 0-0057 Volt. 

N o r d l e i t u n g .  

. die dritte. 
E n g  e n  : Die erste Spalte gibt die Zeiten (Pendeluhr-Zeiten), die zweite unter i die mittleren strornstirken fÃ¼ Ie 3 0 '  dem 

vierte " die I r  angegebenen Zeit beobachteten Werthe der  erdmagnetiwhen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e ~ .  e ist die elektromotorische Kraft' im die 
Strom i = x  Ueber W, siehe 5 41, uber G,-G,' und F siehe die 35 und 16. Die Zeichen ! und !! bedeuten, dass sich 
Notiz .WWuhig" oder ,,sehr unruhig" findet. ~ i , ,  - hinter dem Punkt bei Dekl. bedetltet, dass \vegen ZU schneller EkxVe@lng der 

*hnte'- 

Minuten nicht geschaizt werden konnten. 
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T a f e l  X. 
Mittlere IntensiMt der ErdstrÃ¶m fÃ¼ je 10 aeo., beobachtet am 

2.5. Juli 1883. Nordleitung. 
t l t l t l 



V. Das Kabel - Polygon. 

Bestimmung des Quadrat-Inhaltes der vom Erdstromkabel umspannten Flache. 

Das der Expedition mitgegebene Kabel zur Beobachtung der Erdstrtime hatte eine Gesammtlinge von 
sehr nahe 12'"". Da sowohl die Boden-VerhÃ¤ltnisse als auch die wahrend des Winters herrschende Temperatur 
und der oft sehr tief zusammengewehte Schnee eine Auslegung des Kabels in zwei unter einem bestimmten 
Winkel sich schneidenden Strecken zunachst unmtiglich machten, so wurde dasselbe in einer eine m6glichst 
grosse Flache umspannenden Schleife auf dem zugefrorenen Fjorde ausgebracht. 

Die beiden Enden mundeten in das Observatorium fÃ¼ magnetische Variations-Beobachtungen und 
kurze Zeit darauf von da im Wohnhause der Station, ohne dass dadurch eine Ã„nderun des Inhaltes entstanden 
wgre, da von ersterem nach letzterem die Drahte dicht nebeneinander liefen. 

Der Mittelpunkt der Schleife liegt fast genau im Stiden der Station und nahe in einer Entfernung von 
3-06 km vom Wohnhause. 

Die geographischen Coordinaten dieses Punktes ergeben sich also 

zu 67' 21' Westl. L b g e  V. Gr. 
und bei der fast genau 100" im Bogen betragenden Entfernung 

zu 6 6 O  34' Nord-Breite. 

Die Linie, welche der Kabelstrang beschreibt i n  kein Kreis wie es am gunstigsten gewesen 
nn sondern es wurde wegen der Schwierigkeiten, mit welchen sich ein solcher erstens hatte beschreiben und da 

hÃ¤tt ausmessen lassen (mit den vorhandenen Hfilfsmitteln), die Form eines mtiglichst vielseitigen Pol~gOns 
gewahlt; auch hUtte diese Form in der Nahe der KÅ¸st wegen des Eisfusses und auf dem Lande bis 
Observatorium ohnedies gewshlt werden mÃ¼ssen 

J_ dar- So entstand die auf beiliegender Tafel nach den Messungs-Ergebnissen im Maassstabe von 20000 

gestellte Figur, bestehend aus einem mtiglichst regelmifssigen Vielecke in Verbindung mit einem kei1f6rmigen 

StÅ¸cke welches sich an das Observatorium anschliesst. 
unter- Die Legung des Kabels begann am I,. Januar 1883 und wurde in circa 8 Tagen mit kurzen 

brechungen vollendet; unmittelbar daran schloss sich der grGsste Theil der Ausmessung, doch wurde der 
Abschluss derselben erst spgter erreicht. 

an der 
I%ichdem ein Versuch, den Inhalt durch Legung radial angeordneter Dreiecke bestimmen' 

bis auf Unzulsnglichkeit der Hulfsmittel gescheiten war, wurde derselbe durch direkte Messung aller 
die beiden im Eisfuss liegenden (W, - o und W, - 18), und aller Polygon-Winkel erhalten. 



FlÃ¤ch des K a b e l -  

Polygon s. 



Die L~ngen-Messungen erfolgten ausschliesslich mit einem stÃ¤hlerne Messbande von 20 m Lange, die 

Winkel-Messungen mit dem von 20 zu 20 Minuten getheilten Kreise eines Neumayer7schen Deviations- 

Instrumentes, welches sich dazu recht brauchbar erwies. 
Die Messungen wurden mit Ausnahme einiger Seiten, welche Herr MÅ hl e i s e n besorgte, :sammdich 

von mir ausgefiihrt. 

Leider konnte aber das Kabel nicht wahrend der ganzen Periode seiner Benutzung in derselben Lage 
bleiben, da Anfang Miirz dasselbe in Folge Einfrierens zerriss und so ein Theilj desselben aufgegeben 
werden musste. 

Da der iibrig gebliebene Theil des Kabels aber nur wenige Meter betrug, konnte das verlorene StÅ̧c 
nicht ersetzt werden und musste deshalb durch Verbindung der Punkte (15) und (18) ein Stiick der Flgche 
geopfert werden. 

Um ein Unheil tiber die bei den Messungen erzielte Genauigkeit zu erhalten, wurden einige Seiten 
mehrmals gemessen; ebenso sind sammtliche Winkel aus meist 4rnaligen oft aber auch haufigeren Einstellungen 
abgeleitet. Dabei darf aber nicht unerwahnt bleiben, dass das Terrain im Allgemeinen ein recht giinstiges 
war, die Temperatur aber, bei welcher die Messungen ausgeftihn werden mussten bei Weitem an den meisten 
Tagen zwischen - 30Â und - 40Â C. lag. 

Es m6gen nun zunachst die gemessenen Seiten, die Winkel und sodann die Ableitung des Inhaltes 
der umspannten Flache folgen. 

I. Die gemessenen Seiten: 

(Magn. Obs.) bis (W,) 237'9zm bestehend aus 2 Theilen zu 11-01m und 226'9Im. 

Standpunkt (W,) - Standpunkt (0) (325'50) Nicht gemessen, sondern durch Triangulation abgeleitet, da 

(18) 631-22 

(W*) (555'80) Nicht direkt gemessen, sondern durch ~riangilhtion gehnden' 
,, Observ. 159.20 

L b g e  des Kabels 11980-14 = 11 Kil. 980-14 Meter. 
. 18) 

Nachdem das eingefrorene Kabelsttick ausgeschieden, fielen die Seiten (15)-(16); (16)-(17) U '  ("' ( 
weg und trat an deren Stelle die Seite (15)-(18) mit nahe 1124 Meter; so dass dann die Kabellange sehr nahe 
11 800 Meter betrug. 



2. Die gemessenen Winkel. 

Standpunkt (Wi) 4 (0bs. W, W,) 370 4 . 5  
L (Ws wl(18)) 69 1'6 

^ (W, W, (0)) 98 40-7 

Standpunkt (0) . .L (W, (0) W,) 26 47-6 

4 (W, (0) (18)) 96 8-0 

^ ((18) (0) (1)) 87 50-0 

Standpunkt (I)  L ((0) (I) (2) ) 222 25-0  

3. Berechnung des Inhaltes. 



Es ergab sich: 

- 462 - 

Dreieck (I. 2. 3) zu 115 755 0 Meter 

Summa 8 051 â‚¬4 0 Meter. 

Letztere Zahl ist also die Gr6sse des Flichen-Inhaltes des Kabel-Polygons vor dem Einfrieren eines 
Theiles der Seite (15)-(16). Da nun durch dieses Ereigniss veranlasst, wie schon oben bemerkt, spiiter ( 1 ~ 1  
mit (18) direkt verbunden wurde, fiillt fur die letzte Periode das Stuck (15)-(16)-(17)-(18) gleich 

z6a 978 0 Meter 
weg und es bleibt folglich noch 

7 888879 D Meter FlÃ¤ch 
in Benutzung. 

Eine eingehende Untersuchung Å¸be die erzielte Genauigkeit anzustellen, wurde eine fÅ  ̧ den vor- 
liegenden Zweck ganz Å¸berfl~ssig Arbeit sein, doch liefen eine beilÃ¤ufig Schgtzung die Grosse des etwa 

m6glichen Gesammtfehlers zu ungefahr 

500 Q Meter 
oder etwas mehr als 

I 

20 000 des Gesammtbetrages; 
was wohl fÃ¼ den Zweck der ganzen Vermessung und in Anbetracht der Instrumente und der sonst hefl- 

sehenden meist wenig gÅ¸nstige Umstiinde als v6llig ausreichend anzusehen sein durfte. - 

1884 Oktober. 
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Beobachtungen 

des Polarlichtes in Nain vom Oktober 1882 bis August 1883. 

Die geographische Lage der Beobachtungsstation war die folgende: 

Breite = 5 6 O  32l.8 
Lunge = 4h 6m 43s W.L (Meridian von Greenwich). 

Der Beobachter befand sich circa 30 Schritte von den Huusern entfernt auf einem freien Platze, der 
eine Umschau nach allen Himmelsrichtungen gestattete. Der Horizont war von N bis SE frei; die in dieser 
Richtung liegenden Inseln erschienen unter einem Elevationswinkel von h~chstens I bis 2 Graden; der Å¸brig - 

Theil des Horizontes war eingenommen von den die Nainer Bucht umgebenden Bergen von 100 bis 300 Meter 
HBhe; deshalb war es meistens nicht m~gl ich ,  die Positionen der westlichen Fusspunkte der sich gew6hnlich von 
E nach W Å¸be den Himmel spannenden Bogen und Bgnder zu messen. Anfanglich wurden die Azimute der- 
selben schiitzungsweise bestimmt; spater wurde anstatt dessen das Azimut des Scheitels des Bogens bestimmt; 
nimmt man alsdann an, dass die Amplitude der Bogen nach E dieselbe ist wie nach W, SO lassen sich daraus 

die Azimute der westlichen Fusspunkte berechnen. Das Instrument ein Meteoroskop mit Beleuchtungslaterne*) 
wurde vor Eintritt der Dunkelheit an dem Beobachtungspfeiler festgeschraubt, nach dem es vorher nach der 
auf dem ~Å¸dliche H6henzug gelegenen Meridianmarke so gerichtet war, dass der Nullpunkt des Horizontal- 
kreises genau im astronomischen Norden lag. Das Feststehen des Instrumentes wurde wahrend der Beobach- 
tung durch Bestimmung des Azimutes des Polarsternes kontrollirt und etwaige Ã„nderunge in Rechnung 
gestellt. An der horizontalen Drehungsaxe des Meteoroskopes parallel zur Visirrichtung war vom Beobachter 
eine angebracht, in die ein Miniaturspectroskop (von Browning) gesteckt werden konnte; visirte man 

jetn irgend einen Punkt der Erscheinung an, so war zu gleicher Zeit das Spearoskop auf dieselbe Stelle 

' T  

fand regelmas~ig eine Unterbrechung statt, um die meteorologi~~hen Instrumente abzulesen; ausserdem 
bei den tiefen Temperaturen das ~ ~ f ~ i ~ ~ ~ ~  der Finger oder des Gesichts hie und da ein Aussetzen der 
Iungen n~thwendig. Sehr oft war wegen der heftigen Winde das Beobachten am Meteorosko~ wegen des Aus- 
\ 



laschens der Laterne unm6glich; die Positionen wurden alsdann entweder nach Sternen bestimmt oder in folgender 
Weise geschÃ¤tzt Die den Horizont begrenzenden Berge -und Inseln haben fast alle so charakteristische Formen, 

dass dieselben auch von nur schwachen Nordlicht-Erscheinungen erhellt, gut erkannt werden k6nnen. Die 
wahrend des Tages bestimmten Azimute derselben gestatteten dann die Azimute der Polarlicht-Erscheinungen 

- durch Schgtzung zu fixiren. Alle Angaben sind rechtweisend zu verstehen. Die HÃ¶he wurden vermittelst 
eines im gestreckten Arme gehaltenen Maassstabes zu schÃ¤tze gesucht, der durch eine geschÅ¸tz aufgestellte 
Laterne beleuchtet war. Die Zeiten der Beobachtung sind gegeben in mittlerer Ortszeit von Nain, und beziehen 
sich auf die Abendstunden des bÅ¸rgerliche Tages. 

1882. Oktober 2. (Dauer de r  Beobachtung 8h 15m bis 8h 45m). 
8h 15m. Sehr intensives Nordlicht. Ueber den ganzen Himmel sind BÃ¤nde und Bogen verbreitet; 

beide Arten erstrecken sich von einem Punkte des 6stlichen Horizontes nach einem Punkte des westlichen. 
Die Scheitel der BÃ¤nde und Bogen bewegen sich zunÃ¤chs von N gegen S und darauf zurÅ¸c von S gegen N. 
Bei dem Durchgange nahezu eines jeden Bandes durch das Zenit*) findet eine Kronenbildung statt. Die Licht- 
Bewegung in der Erscheinung geht bald von W nach E bald umgekehrt vor sich. Die Farbe war zuerst weis 
so lange die Erscheinung tiefer stand, bei AnnÃ¤herun an das Zenit trat ein reiches Farbenspiel auf. Im 

Spektrum waren deutlich 6 Linien sichtbar. 

8h 3om. Pl6tzliche Bildung von Cir.-Cum in N, NW, W bis zum Zenit. 
8h 45111. Die Cir.-Cum. sind wiederum verschwunden. Die ganze Erscheinung verblasst. 

1882. Oktober  3. (Dauer  de r  Beobach tung  7h 30'" - 1011). 

7 h  3Om bis um 1011. Lichtschwache Bogen in verschiedener HÃ¶h Å¸be dem Horizonte, orienti* 
von W nach E. 

$882. O k t o b e r  4. 
Es wurde keine Polarlicht-Erscheinung bis 1011 bemerkt. 

1882. Oktober  5. (Dauer  d e r  Beobach tung  711- roh). 
7h. Bogen von E nach W durch das Zenit; Farbe weiss; in dem Bogen findet hie und da ein 

statt, so dass derselbe die BÃ¤nderfor annimmt. Von ESE nach S ein Bogenfragment; am sÅ¸dliche 
stehen Wolken, durch welche die Erscheinung verdeckt wird. Der Fusspunkt des Bogens wandert nach 
In Nord nur Polarlicht-Dunst. Die Erscheinung bewegte sich zu Anfang von N nach S und dann 'On 

gegen N zuruck. Farbe weiss, hie und da treten rothe FÃ¤rbunge auf, es gelang bei dem schnellen 

der Erscheinung die spectroskopische Untersuchung nicht. 
7h Pm. Der Bogen wird heller und sendet Strahlen gegen das Zenit aus. Die Farbe wird stellenwe'se 

roth und Kmn. Der Himmel bleibt bis loh mit Polarlicht-Dunst Uberzogen. 

1882. Oktober 6. 
Der Himmel ist ganz bedeckt. 

1882. Oktober  7 .  

6' 5p. Bogen und Bgnder ziehen sich Ober den nÃ¶rdliche und sudlichen Himmel, Fusspunkte in 
E und W. Die Erscheinung begann mit Bogen und BÃ¤nder Å¸he den nÃ¶rdliche ~ i m m e l  (Fusspu nkte in 

E und W). Wahrend des ganzen Abends intensives Polarlicht.**) Farbe weiss. ~ronenbildung in der 
des Zenites. 

1882. Oktober  8. 
- loh. Bogen und BÃ¤nde spannen sich von E nach W, anfinglich Å¸be den n6rdlichen Himmel, 

darauf auch Ã¼be den sadlichen. 



1882. Oktober  9-10. 
Der Himmel ist ganz bedeckt. Schneefall. 

1882. Oktober 11. 

,h - l4h.  Schwaches Polarlicht, bestehend aus wenig intensiven Bogen und Bandern, deren Fuss- 
punkte sich in E und W befinden. 

1882. O k t o b e r  12. (Dauer der Beobachtung 611 30" - 1211). 

6h - 12h.  Sehr intensives Polarlicht. Die Erscheinung beginnt mit einem Bogen aus ENE durch 

das Zenit nach WNW. Vom 6stlichen Fusspunkte aus schiessen Strahlen zum Zenit. Darauf bildet sich ein 
Bogen Å¸be den nÃ¶rdliche Himmel, derselbe vervielfaltigt sich, die Bogen rucken mit ihren Scheiteln gegen 
das Zenit, bei Annsherung an dasselbe findet ein starkes Wallen statt, so dass die Bogen den Charakter von 

Biindern annehmen; die B8nder passiren das Zenit und senken sich gegen den SÃ¼d-Horizont darauf erheben 
sie sich wieder gegen das Zenit, beim Passiren desselben findet die Bildung von Kronen statt, es treten rothe 
und grline Fiirbungen auf; die Bogen senken sich dann wieder gegen den nfirdlichen Horizont herunter. 

Darauf bleibt der ganze Himmel mit Polarlicht-Dunst und Fragmenten von Bandern und Bogen von geringerer 
und stÃ¤rkere Intensitat bedeckt. 

1882. O k t o b e r  13. (Dauer der Beobachtung 711 15m - loh). 
7 h  15'" - 1011. Schwaches Polarlicht. Bogen und Biinder anfÃ¤nglic von E nach W liber den nord- 

liehen Himmel gespannt. Die Scheitel wandern gegen das Zenit, ~berschreiten dasselbe, nahern sich dem sÃ¼d 

lichen Horizonte, darauf wandern dieselben zuruck, passiren wieder das Zenit aber ohne Kronenbildung und 
senken sich gegen den nÃ¶rdliche Horizont. Farbe weiss. 

1882. O k t o b e r  15. (Dauer der Beobachtung 9 45'" - loh 1. 
7h 45m. Das Polarlicht beginnt wieder mit einem wenig intensiven Strahl aus ENE, der durch das 

geht: aus demselben entwickelt sich ein lichtschwaches Band. Schwach leuchtende Bogen spannen sich 
den nHrdlichen Himmel. 

h. Die Erscheinung dauert fort ohne merkliche ~nderungen.  
8h 4sm. Die Erscheinung hat fast ganz aufgehÃ¶rt 
gh-  Fgden in ENE und 30Â HÃ¶he 
1 0 .  Mehrere Blinder erstrecken sich von E uber den sÃ¼dliche Himmel nach W' 

Hohe der 

540- Intensitst mittelstark. Farbe weisslich. 

1882. 0 k t o b e r  16. (Dauer der Beobachtung 7- 45" - 9" 45*'i- 



gh 451". Uber den ntirdlichen und stidlichen Himmel und durch das Zenit sind schwache bogen- 
fOrmige Bander vertheilt, deren Fusspunkte zwischen ENE und E und W N W  und WSW liegen. Inten- 

sitat gering. 
1882. Oktober 17. (Dauer der Beobachtung 7h-  I ~h ). 

711 bis 1111. Hinter den Wolken fand eine Polarlicht-Erscheinung statt. 

1882. 0 kt ober  18. (Dauer der Beobachtung 6h 30m - 12h ). 

Wiihrend des ganzen Abends Polarlicht, grÃ¶sstentheil jedoch durch Wolken verdeckt. 

7h  41'1". Bogen aus NE tiber den n6rdlichen Himmel nach NW. Htihe des Scheitels 100. 

1882. Oktober  19. 
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. O k t o b e r  20. 

Wahrend des ganzen Abends schwaches Polarlicht, bestehend aus Bogen Ã¼be den nÃ¶rdliche Himmel. 

1882. Oktober  21. 
Wahrend des ganzen Abends lichtschwacher Bogen tiber den ntirdlichen Himmel und durch das 

Zenit; die Fusspunkte liegen in ENE und W. 

1882. Oktober  22. 
Hinter den Wolken ist eine Polarlicht-Erscheinung bemerkbar. 

1882. Oktober  23. 

Bedeckter Himmel und Regen. 

1882. Oktober  24. 
Bis I& wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. Der Himmel war gr6sstentheils bedeckt. 

1882. Oktober  25. - 27. 
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. Oktober  28. 
Um 3h a. m. mittelstarkes Polarlicht. 
Abends bis n h  wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1%. Oktober  29. 
Um 5h 45'" p. ein schwaches Polarlicht. 

1882. Oktober  30. - 31. 
Bedeckter Himmel. 

1882. November I .  
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. November 3. (Dauer der Beobachtung 711 3om bis gh 15~). 
yh 3tf". Ein Bogen von E durch das Zenit nach W. Der Bogen nimmt Banderform an, 

Lichtbe~vegung von E nach W und W nach E. Die Farbe ist weisslich; der Bogen senkt sich mm 
herab und wird dort nahezu station~r. 

8" Mehrere Bogen und BHnder von ENE zum Zenit (aber noch auf der n~rdlichen Seite d) 

her~ber  nach WNW; die Richtung der Bewegung der Erscheinung ist die gew6hnliche; die Bogen entstehen 
am nordlichen Theile des Himmels (der Scheitel liegt ungefiihr in astr. N) erheben sich zum Zenit, indem sie 
sich um ihre Fusspunkte wie um Charniere drehen, Å¸berschreite dasselbe nach S und wandern darauf wieder 

nach N zurtick. 

8h 30"'. Die Uber den ntirdlichen Himmel gespannten Bogen und Bander erheben sich intensiv werdend 

zum Zenit, die Fusspunkte befinden sich in ENE und WSW; sie Å¸berschreite das Zenit un d spannen 
sich ~ b e r  den stidlichen Himmel, wandern von da aus zuruck gegen Nord; beim Passiren des Zenit@ ( 8 h  4  ̂



bis 8h 50m) findet Kronenbildung statt, Position derselben Az = 180Â H = 83O*); die weisSe Farbe wechselt ab mit 

rothen und grtinen Farbentonen; die Lichtbewegung in der Erscheinung hat vollkommen verschiedene Rich- 
tungen ; oft findet beim Beginn der Kronenbildung ein scheinbares Zusammenschiessen der Strahlen gegen den 

~ ~ ~ v e r ~ e n z p u n k t  statt, und beim Verblassen ein Wandern des Lichtes vom Konvergenzpunkt gegen die Peripherie; 

ein allgemeines Gesetz, welchem diese Erscheinung gehorcht, lasst sich jedoch nicht geben. Nachdem die 
Bander und Bogen das Zenit passin haben, bleibt die Erscheinung am n6rdlichen Himmel auf einen oder zwei 

nahezu stationar bleibende Bogen beschrankt; der ganze Å¸brig Theil des Himmels bleibt jedoch mit Polarlicht- 

Dunst bedeckt. 

gh 15'". Es ist keine in eine bestimmte Form gekleidete Lichterscheinung mehr vorhanden, der ganze 
Himmel aber ist scheinbar leuchtend und zeigt Å¸beral die gelbe Nordlicht-Linie im Spektrum, er Å¸berzieh 

sich dabei allmÃ¤hlic mit einer Cir-str-Schicht. Das Auftreten dieses Cir-str-schirmes erfolgt jedoch scheinbar 
an allen Punkten des Himmels gleichmiissig, da die Sterne s8mmtlich gleichzeitig truber werden. 

1882. November 3. 
8h - gh. Hinter den Wolken ist eine Polarlicht-Erscheinung bemerkbar. 

1882. November 4. 
Der Himmel ist gr6sstentheils bedeckt; eine Polarlicht-Erscheinung nicht bemerkbar. 

1882. November  5. (Dauer der Beob. 611 30'" - loh.) 
Ein schwaches Nordlicht, bestehend aus Bogen und Biindern Uber den n6rdlichen Himmel. Wegen 

eines Unfalles wurde dasselbe nicht genauer beobachtet. 

1882. Novem be r 6. (Dauer der Beob. 6h 4.W-gh 3P.)  
6h V. Bogen und BÃ¤nde von ENE Å¸be den n6rdlichen Himmel. Dieselben vervielfaltigen sich, 

verschwinden wieder, heben sich gegen das Zenit und senken sich wieder gegen den N-Horizont. Die Er- 

scheinung dauert in der Weise fort bis um: 

8h 1 5 ~ .  Jetzt spannen sich 7 Bogen und Bgnder tiber den Himmel; der Ostliche Fusspunkt derselben 
liegt in ENE, der westliche in WNW; 3 von ihnen spannen sich tiber den n~rdlichen Himmel und 3 Ober 
den stidlichen, das mittelste Band geht durch das Zenit. 

8 3om. Die 7 Bgnder sind verschwunden bis auf einen Bogen tiber dem sudlichen Horizonte, unter 
welchem der Himmel dunkler erscheint als der daruber liegende Theil desselben. Die Fusspunkte desselben 

in SSE und SSW. Die Licht-Intensitgt ist gross: Farbe weisslich. 
- 9h 30m. Die Erscheinung erhebt sich vom s~dlichen Theile des Himmels wiederum gegen das 

Zenit und traversirt nach dem n6rdlichen Theile des Himmels; beim Uberschreiten des Zenits findet Kronen- 
bildung statt. 

911 30h. Die Haupterscheinung scheint vofiber ZU sein. Der ganze Himmel ist an den verschiedensten 

mit Polarlicht-~unst bedeckt. 
November 7.  (Dauer der Beob. Gh I ~ . )  

6h - 10". Verschiedene B~~~~ von ENE Å¸he den ntjrdlichen Himmel und durch das Zenit nach WNW' 

Farbe ~eisslich, Intensitat von mittlerer Starke. 

1882. November  8. (Dauer der Beob. 6h - lotl.) 

6h - loh. Es erstrecken sich Bogen von ENE ober den ntirdlichen Himmel nach WNW. Dieselben 
"lieben sich bald gegen das Zenit, bald senken sich dieselben gegen den N-Homont* 

Eine nach und nach 

den Himel bedeckende Cir-str-SChicht verhinden eine genauere Beobachtung. 

-------- 

*) Die Azimute sind immer gerechnet von N Bber E-s-W nach N. H bedeutet die Hohe der Encheinung. 



1882. November 10. (Dauer der Beob. von 6h - 9.) 
6'1. In NE eine allgemeine Helligkeit, dieselbe zeigt die gelbe Nordlichtlinie. Aus derselben entwickeln 

sich BÃ¤nde und Bogen Å¸be den nÃ¶rdliche Himmel, dieselben erheben sich gegen das Zenit. 

6h 30m. Die bogenftirmigen Biinder haben das Zenit erreicht. Die IntensitÃ¤ ist von mittlerer Starke. 
Die Lichtbewegung bald von E nach W bald von W nach E. 

6h 4 9 .  Die Biinder und Bogen, welche Ca. 20Â Å¸be das Zenit nach S herÅ¸be gewandert sind, kehren 

ihre Bewegungsrichtung um und wandern gegen N zurtick; ihre Intensitiit wird hierbei sehr gross. Dieselben 
senken sich gegen den N-Horizont, erheben sich wiederum und erreichen 

7 h  3om das Zenit von neuem. Intensitilt gering. Sie wandern darauf bald wieder nach N zurtick, Es 
bleibt nur ein Bogen Å¸brig 

811. Dieser Bogen spannt sich von NE Å¸be N nach NW. Die Hohe des Scheitels betrtigt 1 5 ~ ;  unter 
demselben erscheint der Himmel dunkler als darober, so dass man den Eindruck hat, als beftinde sich unter 
demselben das aus den Erscheinungen in niederen Breiten bekannte dunkle Segment. Die Erscheinung dauert 

fort, indem sich schwache Bogen tiber den n6rdlichen Himmel in verschiedener HÃ¶h abwechselnd bilden und 
wieder verschwinden. 

1882. November  11. 

Der Himmel ist mit dichten Nimb-Wolken bedeckt. 

1882. November 12. (Dauer der Beob. 5h 30'"-gh 30m.) 
5h 3om. Nach Sonnenuntergang wurden Strahlen, die gegen das Zenit schiessen, beobachtet; ebenso 

Fragmente von BÃ¤nder aus E durch das Zenit gegen W orientirt. 

6'1. Bogenftirrnige Btinder aus ENE tiber den nÃ¶rdliche Theil des Himmels; der Scheitel des obersten 
bertihrt das Zenit; die Erscheinung passirt das Zenit und geht nach S. Der sÅ¸dlich Theil des Himmels ist 
mit Polarlicht in den Formen von Dunst, und Bogenfragmenten bedeckt; die grÃ¶sst Helligkeit am WSW- 
Horizonte. 

ff- 15m. Zwei bogenftirmige Binder von ENE durch das Zenit nach WSW und ein Band von 

nach WSW. Der Scheitel derselben liegt 100 Å¸be dem stidlichen Horizonte. 
[Die Beobachtung musste bis 6h 35'" unterbrochen werden.] 
6h 40". 

1. Der Horizont von E bis S ist mit Polarlicht-Dunst bedeckt, HÃ¶h desselben circa 10'. Die lntensitB 
ist sehr stark. 

2. Ausserdem zieht sich von NE durch das Zenit ein sehr intensives Band; die Fgrbung ist 
ich. Das sonst so charakteristische Wandern der Erscheinung von N gegen s und urnge- 

kehrt ist weniger bestimmt ausgesprochen; es findet vielmehr ein Aufleuchten und Wieder- 
verblassen statt. 

st ver- 
7h om. Uber den ganzen Himmel sind Fragmente von Bogen und Bindern, Strahlen und Dun 

breitet; um 7h 3om findet Kronenbildung statt in Az = I 500, H = g20. Die ga- Erscheinung nimmt dann wieder 
den Charakter einer Å b̧e den ganzen Himmel hier und da venheilten Lichtmasse an. 

gh @. Wieder eine Kronenbildung, aber unvollkommen. Strahlen rund um einen Punkt '' = 
H = 8i0. 

Die Inten- gh 1Sm. Es entsteht ein Band Å¸be den ntjrdlichen Himmel. Hohe des Scheitels circa 30Â° 
sitgt ist sehr schwach. 

gh 30m entsteht eine unvollkommen ausgebildete Krone in Az = *o, H = 81~.  muf mwlls~adig 
sich um: l 

ausgebildete Biinder und Bogen Å¸be den sÅ¸dliche und ntirdlichen Himmel, dieselben entwickeln I 

d einem 
gh Gm bis gh zu mehreren Btindern von mittlerer Intensitat Å¸be den sÅ¸dliche Himmel, 



Bande von NNE - NNW tiber den nordlichen Himmel. Die Licht-Bewegung in demselben besteht in einem 
Wallen, das bald von E nach W, bald von W nach E fortschreitet. Die Erscheinung verliert an Intensit~t. 

gh 3om wird die Erscheinung wieder etwas intensiver. Strahlen schiessen von H = 82O, A = circa 
150- 600 gegen den sÅ¸dliche Horizont (nach SE - W). 

Trotz der bisweilen starken Lichtentfaltung war die Fiirbung nur weisslich. 

1882. November  13. (Dauer der Beobachtung 5h 30'" bis t l h ) .  

5h 3om. Die Erscheinung beginnt mit einem bogenformigen Bande aus ENE durch das Zenit. 
Bis 6h 25'" ist die Erscheinung wenig definirt und schwach. 
6h 25m. 

I. Ein sehr intensives bogenformiges Band von ESE Å¸be den sÅ¸dliche Himmel nach WSW, die 
Fiirbung wechselt zwischen weiss, roth und grÃ¼n 

2. Zwei bogenformige Biinder von E durch das Zenit nach W. 
Aus dem Band I. entwickelt sich jetzt eine Å¸berau prachtvolle Erscheinung. Das Å¸be dem stidlichen 

Himmel gespannte Band gertith ins Wallen; Lichtwellen durchlaufen dasselbe von E nach W und zuruck. 
Das Band hebt sich unter bestandigem Wallen und in prtichtigem Farbenspiele wechselnd zwischen weiss, roth 
und grÅ¸ gegen das Zenit, sein ostlicher und sein westlicher Fusspunkt rucken dabei von ESE nach E 
resp. von WSW nach W. Das Maximum der Intensitiit erreicht die Erscheinung im Zenit. Es findet eine 
Kronenbildung statt in  Az = 1390, H=81o. Das Band ~berschreitet das Zenit und bewegt sich mit seinem 
Scheitel gegen N. Die Intensit~t wird hierbei schw3cher; das Band hebt sich darauf wieder, Å¸berschreite das 
Zenit abermals und senkt sich mit seinem Scheitel gegen den s~dlichen Horizont; hierbei nimmt seine IntensitHt 
mehr und mehr ab. 

7h- Es sind sowohl Å¸be den nordlichen wie sudlichen Himmel mehrere Bogen und bogenf~rmige 

i%nder von E nach W gespannt. 
[Die Beobachtung war bis 911 30'" unterbrochen]. 
9 3om. Ein sehr intensives Band erstreckt sich von E Uber das Zenit nach W, jedoch westlich nur 

bis 450 Hohe; sehr reiches Farbenspiel, weiss, blauroth und grÅ¸n Die Erscheinung nimmt darauf wiederum 
weniger definirte Formen an; sie besteht aus Strahlen, Dunst und Bogenfragmenten, die uber den H h m e l  
zerstreut sind. 

I O ~  3om. Es entsteht ein bogenformiges intensives Band aus ENE durch das Zenit nach WNW. 

Die Erscheinung wird sehr schwach. 
I 111. Es befinden sich nur noch einige wenige helle Flecke (Polarlicht-Dunst) am nUrdlichen und 

Iichen Himmel. Es gelang nicht die Position der beobachteten Linien im Spectrum verliisslich zu betimmen. 

Km. 35 



mehr nach E und dehnt sich aus bis zum westlichen Horizonte. Am westlichen Himmel reiche Ent- 
wickelung eines spiralig gewundenen Bandes. (Siehe Figur 1.) Dasselbe erreicht Å¸be dem Nordhorizonte 

mit seinem Scheitel eine Hohe = 360. 
1h om. Polarlicht-Dunst, vereinzelte Strahlen und Garben Å¸be den ganzen Himmel unregelmgssig 

vertheilt, jedoch erreicht die Erscheinung nur in E und W den Horizont. 
i h  3om. Intensive Lichtentwickelung in S. Dauraus entsteht 

I. ein Band, das sich von S gegen das Zenit erstreckt; 
2. mehrere andere draperiefÃ¶rmig BÃ¤nde die am SW-Himmel spiralig ineinander gewunden sind. 

2 h  om. Der ganze Himmel ist wiederum mit Polarlicht-Dunst an den verschiedenen Stellen bedeckt. 
2 h  30"'. Die Lichtanhiiufung findet hauptsiichlich am s~dlichen Himmel statt. Aus dieser steigt von 

S ein Bogen auf durch das Zenit, dessen IntensitÃ¤ jedoch sehr schwach ist. 
3h om. Am Horizonte von NE Å¸be E bis SW Polarlicht-Dunst, dessen Elevation im Maximum 30' betrÃ¤g 
Bis 5h 3om am ganzen Himmel zerstreuter Polarlicht-Dunst; um 

5h 3rfft ein bogenfarmiges Band von E durch das Zenit nach W sich erstreckend; dieses Band beruht 
jedoch den Horizont nicht, sondern endet sowohl in E wie in W 30Â Ã¼be demselben. 

6h om. Es befinden sich: 

I. in SW und NE Strahlen und Polarlicht-Dunst von geringer LichtintensitÃ¤t 
2. rund um den ganzen Horizont schwacher Polarschein, die Elevation des PhÃ¤nomen ist circa 10'- 

WÃ¤hren dieser Erscheinung findet eine Bildung von Cir-str. und Cir-Cum. statt, die sich nach 
mm wieder auflÃ¶se und verschwinden. 

Abends: Schwaches Polarlicht. Wegen Unwohlseins nicht beobachtet. 

1882. November  16. 

Polarlicht von mittlerer IntensitÃ¤t Wegen Unwohlseins nicht beobachtet 
1882. November 17. (Dauer der Beobachtung 4 h  45m bis loh 30m). 

4h 4sm- Kurz nach Sonnenuntergang sehr intensiver roth gefÃ¤rbte Polarlicht-Dunst und Strahlen 
in WSW; die Hohe des oberen Randes der Erscheinung war circa 2 5 O .  Die Erscheinung verbreitet sich uber 
den ganzen sÅ¸dliche Himmel (bis SE); aus S und SE schienen intensiv gefiirbte rothe Strahlen gegen das 

Zenit. Wegen der Dammerung waren keine Linien im Spectrum zu beobachten. Die Erscheinung endigte 

5h 15" damit, dass dann Polarlicht-Fragmente in Form von Dunst und Strahlen Å¸he den ganzen 

Himmel zerstreut waren. Es kommt auch zu keiner neuen intensiven Entwickelung bis um 
gh eine intensive Kronenbildung stattfindet, jedoch ohne FÃ¤rbungen Vom ~ o n v e r ~ e n z p ~ n ~ ~ ~  gehen 

Strahlen aus nach allen Richtungen des Himmels. 

Um loh 30'" wird die Erscheinung wieder intensiver. Bgnder ziehen sich von E Å¸he den 
i-Iimmel nach W. Die Hohe Å¸be dem S-Horizonte betrgp 200, darunter befinden sich Strahlen und 
licht-Dunst. 

1882. November 18. 
Lichtschwaches Nordlicht, bestehend aus Bogen Å¸be den nardlichen Himmel. 

1882. Nov. 19. (Dauer der Beobachtung 6h 3om bis 8h-) 

Die Beobachtung konnte nicht kontinuirlich fortgesetzt werden, weil der Beobachter anderw eitig be- 
en 

schaftigt war; es ist als0 moglich, dass in den Zeiten zwischen zwei Beobachtungen grÃ¶sser ~ r s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
stattgefunden haben. 



gefsrbt unten roth und oben grUn. Dieselbe verwandelt sich Å¸be den nardlichen Himmel schiessend in 
ein wallendes bogenarmiges Band von geringerer Intensitgt; dieses hebt sich dann mit seinem Scheitel, intensiv 
werdend zum Zenit und bildet eine Krone, die aber, wie meistens bei der Bildung von Kronen durch B~nder, 
nur nach einer Seite hin sich erstreckt. Da diese Erscheinung hgufig auftritt, so ist dieselbe in Figur 2 dar- 

gestellt. Darauf sinkt das Band wieder gegen N herab, die Lichtintensitgt nimmt von W nach E fortschreitend 
ab; die Erscheinung verschwindet im NE-lichen Fusspunkte des Bandes. 

Wghrend der ganzen Nacht bestanden die Polarlichterscheinungen fort. 

I 882. N o  V e m b e r 20. (Dauer der Beobachtung 4h 45m- loh 30m.) *) 
4h 45"'. Ein Band Uber den sudlichen Himmel. ostlicher Fusspunkt Az=72' H6he Å b̧e dem S-Hori- 

zont 22'; das Band reicht nicht bis zum westlichen Horizont; die Lichtbewegung in dem Bande bald von W 
nach E, bald umgekehrt. Das Band erhebt sich gegen das Zenit; das Zenit wird erreicht um 

5h 5m also H6he = goO 6stl. Fussp. Az= 800 westl. Fusspunkt Az= 2g7O. Die Strahlen convergiren 
in einem Punkte Az = 135.1 O und H = 83Â¡3 

5h 15% Der Scheitel des Bandes wandert zurtick von Nord durch das Zenit nach Sud, westl. Fuss- 
punkt in Az = 284' und verblasst. 

5h mm. Ein neues Band entsteht. Der Scheitel desselben liegt im Zenit. Von da geht es nach E her- 

unter bis zu einem Punkte, dessen AZ = 105.1 HBhe = 15'; von dort wendet es sich n6rdlich bis zu einem 
Punkte Az = 82O H6he = 7 O  und von dort zum Horizonte, es trifft den 6stl. Horizont in Az = 72'. Einen 

ghnlichen Verlauf hat der westliche Schenkel. Derselbe lguft vorn Zenit in senkrechter Richtung bis zu einem 
Punkte Az= 270Â H6he= 35O und von da nordlich biegend zum Westhorizonte, der in circa Az= 284' 

Sh 2Sm. Das Band hat sich Å¸he das Zenit hinaus bewegt, dabei hat sich neben demselben parallel 

dazu ein zweites gebildet; bei& haben das Zenit zwischen sich. Der 6stliche Fusspunkt vom ersten ist AZ 

600 vom zweiten Az = 74'. Im Westen vereinigen sich bei& in einem Punkte AZ = 280'. Der Konvergenz- 

punkt der Strahlen in der Korona liegt in Az = 148' H = 82O. 

Wahrend die beiden bogenfÃ¶rmige Bgnder mehr und mehr verblassen entsteht aus ENE ein neues 
Band, dessen 6stlicher Theil in Figur 4 dargestellt ist. Die Position desselben ist Sh 35": Ã¶stliche Fuapunkt 
(A) : Ai? = 55O; Punkt B: A~ = 190 H = 250; Punkt C :  A~ = 330 H = 25O; der Scheitel liegt im Zenit; der west- 

liche Fusspunkt liegt in AZ = 2770. 

5h 40m. Der Scheitel des Bandes ist gegen Y gewandert und befindet sich in einer Hohe von 16'7 das 

Band verliert dabei den Charakter eines Bandes und wird ein Bogen, das Sinken des Scheitels gegen den N- 
dauert an, die Intensitat wird sehr gering. 

45"'. In Az= 3 . ~ 0  und I4o H6he entsteht eine gewisse Helle; aus dieser entwickelt sich ein Band, 

Form in Figur 5 gegeben ist. Die Positionen sind die folgenden. Punkt A At = 36' H = 5?3. Punkt B 
^= 51' H = 8'. Punkt C [Scheitel des bogenf6rmigen Bandes) AZ = 349' H = 2d0. Punkt D (westL Fu~s -  
Punkt) AZ = 2770. Unter diesem Bande in einem Abstande von circa 8' entsteht ein zweites lichtschw~cheres 

'-Ã in Figur 5). Beide Bgnder bewegen sich langsam zum Zenit, um 5" 55'" erreicht der obere Rand des 

(Die Beobachtung musste unterbrochen werden bis 6 h  30'"~) 
6 30m. Ein farbiges k d ,  Position: ostlicher Fuispunkt AZ = 31Â° Scheitel im Zenit, westlicher Fuss- 
fb = 242O Die Form des Bstlichen Schenkels zeigt die Figur 6. Das Band war weis% zwischen und 



Ã ein reiches Farbenspiel und zwar war der untere Rand immer roth, der obere immer grÃ¼ gefirbt; durch 
diesen Theil a Ã  liefen Lichtwellen hin und her. 

6l1 35m. Das Band verblasst; es entsteht ein Bogen Å¸be den ntirdlichen Himmel. Position: 6sd. Fuss- 
punkt Az=s 50Â° W. Fusspunkt Az a- 241~. Der Bogen ruckt mit seinem Scheitel gegen das Zenit und nimmt 
den Charakter eines Bandes an; es 
wendet sich gegen den S-Horizont. 

7h om. Es bilden sich noch 
folgenden: 

No. 1. Ã–st Fussp. Az = 44O 
No. 11. ,, , Az = 44O 
No. 111. ,, , Az=lgO 

entsteht eine (halbe) Krone (cf. Figur 2) Az = 1 50Â H = 80Â° Das Band 

zwei weitere Bogen. Die Position der drei Bogen (resp. Bander sind die 

H6he des Scheitels Å b̧e dem S-Horizonte = 19' W. Fussp. Az= 238' 

11 11 11 71 71 n =47O*),, ,, Az=25g0 
11 11 W , , N-Horizonte = 30' ,, Az = 275' 

7h um. Die drei Bogen (resp. Bander) haben folgende Position: 
No. I. Osd. Fussp. Az = 61 O H6he des Scheitels Å¸be dem S-Horizonte == 24' W. Fussp. Az = 243' 
NO. 11. ,, 11 Az=61Â 7, 71 M n 11 71 = goO ,, ,, Az = 259" 
No. 111. ,, 7 Az = 23O ,Y 11 W ,, , N-Horizonte == 22' ,, ,, Az a= 266" 

7h 2om. Die drei Bogen (resp. Bander) haben folgende Position: 
NO. I. Ã–stl Fussp. Az = 67' H6he des Scheitels Å b̧e dem S-Horizonte = I ~ O  w. Fussp. Az = 241Â°** 
No. 11. V? 1, AZ = 52O *Y 71 W ,, 17 N-Horizonte = 46' ,, ,, AZ s 261" 
No. 111. ,, Y$ Az = 30Â ,, ,, V ?7 W V = 27* ,, ?Y AZ = 267" 

Wahrend der Messung bildete sich zwischen I und I1 ein neues Band Ia; dessen Positionen waren die 
folgenden: 

No. Ia. Ã–stl Fussp. Az = 5 2 O  H6he des Scheitels Å b̧e dem S-Horizonte = 300 W. Fussp. Az = 240" ***I 
7h 45'". Die Bogen verschwinden bis auf No. I und Ia. 
Position : 

No. 1. Ã–stl Fussp. Az = 6$' H6he des Scheitels Uber dem S-Horizonte = 13' W. Fussp. Az = fl 
N0.h  ,, 11 Az= 52O ,, ,, 71 17 11 M 1, = 27' 9 1  1, - 

Das Band Ia erreicht im W nicht den Horizont, sondern vereinigt sich mit I in Az = 219'. Beide 
verblassen; es entsteht pl6tzlich 

7h 5gm ein Band Å b̧e dem S-Himmel. Position: 
FuSsp. ih = 13 1 W. Fussp. Az = 174O HGhe des Scheitels aber dem S-Horizonte = 30'; Licht- 

wellen durchlaufen es bald in der einen, bald in der anderen Richtung; die Farbe ist ein blauliches Roth' 
Die Erscheinung verschwindet pl&zlich 

gh 30m- In ih = 26g0 ein sehr intensiver Polarlichtdunst. Von dieser Zeit ab nur wenig intensive Licht- 
erscheinungen, bestehend aus Dunst, Bogenfragmenten oder Strahlen, die bald hier, bald dort am Himmel 

Um loh 30m treten wieder besser definirte Formen auf. Es bildet sich ein bogenBrmiges B and von 

SSE durch das Zenit nach NNW; die Orientirung desselben ist also rechtwinklich zu der gewshdichen' 
leider war das Meteorortop schon vom Beoba~htungs~feiler entfernt, so dass eine Messung o"*t mehr 
gemacht werden konnte. Die Beobachtung wurde abgebrochen. 

*) Der obere Rand erreicht das Zenit, so dass die Breite der Bogen 4 3 O  betrÃ¤gt 
**) Die Breiten der Blinder waren (im Scheitel) I = 6O, I1 = 4 4 O ,  111 = 2'. 
***) Breite von Ia im Scheitel = 60. 

+) Die Breiten waren fÅ̧  I und Ia = 40. 



5 t h  Der sÃ¼diich Bogen verblasst Es cntstehea aus Az=261Â drei spiralig in einander ver- 
schlungene Bander Å¸be den N-HimmeL Der Mittelpunkt der Verschlingung liegt in Az = 5 9 ,  H = V.  

5h 45'~. Die Erscheinung verblasst. Der n6rdliche Th& des Himmels bleibt von NNE bis W mit 
Polarlichtdunst bedeckt. 

5h 5 o ~ .  Es schiesst eine Garbe von Az = gegen das Zenit bis zu einer HÃ¶h von 56O. Auffallend 
ist, dass in NE, dem sonstigen Ausgangspunkte der Erscheinung, bis dahin keine Lichtentwickelung statt- 
gefunden hat. 

[Die Beobachtung musste bis 6l* unterbrochen werden.] 
6h 3om. Es zieht sich ein bogenffirrniges Band Å b̧e den S-Himmel. Position: HÃ¶h des Scheiteis = qO: 

6stl. Fusspunkt Az = W, wes& Fusspunkt Az=263O. 
6h qm. Das bogenfÃ¼nnig Band sinkt gegen den S-Horizont H = Ci0. Es bildet sich ein neues in 

Az = wo, es verschmilzt jedoch bald mit dem vorigen. Die Lichtbewegung in den Bindern ist von W gegen 
E gerichtet. 

6h 45% Das Band verblasst in seinem 6stlichen Theile; in Az = 23g0 entsteht eine Posse Helligkeit 
(dies ist der westliche Fusspunkt des Bandes). Dieser gegenober in E erscheinen zwei Sirahlenb~ndel A und B. 
A hat das Az = 640, B hat das Az = 540. 

Daraus entwickelt sich 6" 5o" ein Band aus E. Az. W Fusspunkt = 53O. Es vereinigt sich darauf mit 

einem schon lange Å b̧e den N-Himmel stehenden Bogenfragmeme (das ich bisher fiir eine vom Monde be- 

schienene Cir-str-Wolke gehalten hatte); nach der Vereinigung verblasst letzteres; das Band nimmt dann die in 

zweites Band aus W (Az = W )  spannt sich diesem entgegen Å¸be den S-Himmel bis zu einem Punkte 
Az=wl0, H= 32'. 

7h. Das von E her entstandene Band (cf. Figur 7) hat sich Å b̧e den S-Himmel weiter verbreitet und 
seine H6he Å¸be dem S-Horizonte verg-rt; sein Endpunkt liegt Az = ldO, H = 32O. Beide Bander werden 
lichtschwacher. In W entstehen mehrere helle Flecke von Polarlichtdunst Az = circa 250'. 

rh rom. Nur noch schwacher Poladichtdunst rund ym den Horizont. 
7h 2%. Von SW her eine neue Aufhellung; dieselbe verschwindet jedoch bald wieder. 

Diese in ihren Kontouren wenig definitiven Lichterscheinungen dauern an bis: 

Es entsteht darauf: 
1. Eine Lichtgarbe aus Az = 36O bis zu einer H6he von 16O.  

2. Ein wenig intensives Band aus W Å¸he den !%Himmel. Posi-tionm: H= 27' W. FUSS~. 

Az = 2500; oe. FuSSP. Az = i W. Bei& Erschehunpn verblassen bald wieder. Es kommt zu 

wird lichtschwacher um: 
8h 30- sind nur noch =intelne Stellen d Ã  Himmels mit Polarlicht-Dunst bedeckt- Dieser Zustand 

dauert an bis: 

9 30'". Es entsteht Å¸he den S-Himmel ein lichtstarkes, farbiges Band, die untere dem Horizont 

"Â¥gekehrt Seite ist roth, die obere gan. Position: W. Fussp. AÃ = 256' Oe. Fusp. 
= Hi0; sein Scheitd 

"hebt sich bis zum Zenit, Die Fusspunkte wandern hierbei mehr nach W resp- 
Positionen: Fuss~. 

Bander; der untere Rand ist roth (blauroth), der obere 



1882. November  22. 

Wahrend des ganzen Abends nur schwache Lichterscheinungen; Bogen tiber den N-Himmel und 

Polarlicht-Dunst an verschiedenen Stellen. 
I&.  Es entsteht ein Band von NNW nach SSE. 
loh 10'". Das Band verschwindet, an derselben Stelle bildet sich ein Bogen von NNW nach SSE Å¸he 

den N - H i d  
1882. November  23-28. 

~edeckter Himmel, Schneefall und Sturm. 

1882. November 29. (Dauer der Beobachtung 5h 30"* - 6h 45m.) 
5 h  30"'. Ein bogenfarmiges Band Å¸be den N-HimmeL Position: H6he des Scheitels H = 35'; oe. 

Fussp. Az = 64Â¡5 W Fussp. Az = 232:s. 
5h 40". 

I. Dasselbe Band hat die Position: H6he des Scheitels H = 32O; Oe. Fussp. Az = 70?5; W. FUSS. 
AZ = 232?5. 

2. Es schiessen aus Az = 68Â¡ und Az = 27?5 Strahlen gegen das Zenit. 
5h 45m. Dasselbe ~ a n d  hat die Position: H6he des Scheitels H = 2 8 O ;  Oe. FUSSP. Az = 6i?5; W. Fussp. 

AZ = 231:s. 
5h So"'. Dasselbe Band hat die Position: Hohe des Scheitels H = 20Â° Oe. Fussp. Az = 67y5. W- 

Fussp. Az = 232?5. Die Erscheinung ist sehr lichtschwach geworden. 
6h. In dem Bande erscheint in Az = 24?5 eine Stelle von grosser Lichtintensitiit. 
[Beobachtung bis 6h 30'" unterbrochen.] 

6h 3om. Es erstrecken sich tiber den S-Himmel aus E (Az = q2?5 H = 20Â° zwei spiralig gewundene 
Btinder (vergl. Figur I und 4). 

6h LI@. Eine Lichtgarbe schiesst aus Az = 93?5 vom E-Horizome gegen das Zenit, zu gleicher Zeit 
bildet sich ein Band Å b̧e den S-Himmel; die Position desselben ist: H6he des Scheitels Å¸be dem S-Horimnte 
= 40'; oe. Fussp. Az = 104?5; W. Fussp. Az - 231?5. 

6h 45m. Die Lichtgarbe ist erloschen. 
Der Oe. Fussp. des Bandes ist durch Wolken verdeckt; nur im S W  etwas hell. 
Es bilden sich Cir-str, welche die Beobachtung und Messung unm6glich machen. 

1882. November 30. 
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. Dezember I. 

Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. Dezember  2. 

gh. Ein Bogen tiber den N-Himmel Position: Hohe des Scheitels H = 20Â° oe. FussP. @'' 
W. Fusspunkt Az = 3320. 

gh iom. Der Bogen hat sich etwas gehoben, H = 250. 
Die Erscheinung Bnden sich wenig; der Bogen bleibt ziemlich stationiir; er iindert m r  seine 

ihm indem er sich bald h6her bald weniger hoch Å¸he den N-Horizont erhebt; es bilden sich auch parallel 
ander% die aber wieder verschwinden. 

loh Es ist nur noch ein heller Schein (Polarlicht-Dunst) am Horizonte bis zu einer HBhe 'On 'O0  

von WSW bis NE vorhanden. 

1882. Dezember 3. (Dauer der Beobachtung gh - loh.) 
Das ~ a n d  ist 81' . Bogenfarmiges Band tiber den N-Himmel; oest. Fusspunkt desselben in A2 = 320* 

ziemlich Station&, die Form ist eine sehr unregelmassige; um 



8 h  301" ist die H6he Å¸be dem N-Horizonte 13", Breite = W. Unter demselben in Az = 1 9  bk AZ = 330 

eine grosse Helle. 
81' 45". Aus derselben bilden sich drei verschiedene bogenfUrmige Bader; die Positionen der- 

selben sind: 
No. I. Oe. Fussp. Az = 14O. Es breitet sich Å b̧e den N-Himmel aus, bildet aber keinen voll- 

kommenen Bogen, weil es zu tief steht. 
No. 11. oe. Fussp. Az = 4 4 ,  vereinigt sich im Scheitel mit dem folgenden. 

* 
No. 111. oe. Fussp. Az = 55 '  Hohe des Scheitek Å b̧e dem N-Horizonte 38O.  Breite irn Scheitel S", 

der W. Fusspunkt ist durch Wolken verborgen. 
8 h  So". Die ganze Erscheinung bewegt sich gegen das Zenit. Band No. I1 hat sich von 111 getrennt 

und bildet einen selbststitndigen Bogen Ober den N-Himmel; in I1 erscheinen Polar-Banden; die Richtung 

derselben ist NW nach SE; dieselben verschwinden nach einer Minute circa. Band No. I11 erreicht mit seinem 
oberen Rande das Zenit. 

qh . Der ganze n6rdliche Himmel ist mit Porlar-Banden bedeckt; der scheinbare Konvergenz-Punkt 
ist Az = 3 3 8 O .  Nachdem das Band No. I1 das Zenit erreicht hat, nimmt seine Intensiat sehr schnell ab, es 
bleiben nur Strahlen ~br ig ,  welche gegen das Zenit strahlen. 

gh 3'". Es verschwinden auch die beiden anderen Bitnder, der n6rdliche Himmel ist mit Poladicht- 
Dunst und Lichtgarben resp. Strahlen bedeckt, die so angeordnet sind, dass sie den Eindruck von Windbiiumen 
machen, deren scheinbarer Konvergenz-Punkt in Az = 4.60 liegt. 

gh 15% Nur am nÃˆrdliche Himmel besteht noch eine gewisse Helle. 
gh 30m. Die Helle hat sich verbreitet von NE Å b̧e N bis WNWam Horizonte bis zu circa 16O H6he. 

Ein sich bildender Cir-str-Schirm macht die Erscheinungen sehr lichtschwach und in ihren Konturen 
schlecht definin. Die Beobachtung wurde abgebrochen, da die starken Windst6sse die Beleuchtungs-Laterne 
am Meteoroskop fortwiihrend ausltischten. 

loh. Die ganze Erscheinung besteht nur noch in einer ~ufhellung des ~orizontes von NE Å¸be N 
nach W. 

1882. Dezem ber + (Dauer der Beobachtung 5h 45'" - gt- 3orn). 

Da der Wind sehr sturmisch war, so konnte nicht mit dem Meteoroskope beobachtet werden. Die 

Azimute und HÃˆhe sind gesch~tzt worden nach Stern-Positionen. 
5h  4.5'"- Es entsteht ein Bogen Å b̧e den N-HimmeI. Position: oe.Fussp. Az = 55O. H6he des Scheitels 

Å¸he dem N-Horizonte H = 240 W. Fussp. ? 

sh 581". Der Bogen hat die Position: H6he des Scheitels Uber dem N-Horizonte H = 2g0; oe. Fussp. 
Az = 6S0; W. Fussp. AZ = 2900. 



711 om. Die Position der Erscheinung ist ziemlich dieselbe geblieben. Im Spektrum ist nur die gelb 
grune Linie sichtbar, aber dasselbe zeigt ausserdem die merkwÅ¸rdig Erscheinung, dass es nach violett hin 
aufgehellt (kontinuirlich) ist; schon bei frÅ¸here Erscheinungen ist dies bemerkt, jedoch als eine TÃ¤uschun 

betrachtet und deshalb nicht notirt worden. 
711 5m. Die Bgnder, deren Position am h6chsten war, sind verblasst; Å¸be einen Theil des N-Himmels 

bis zum Zenit befinden sich Strahlen und Flecken. 
Am S-Himmel befindet sich ausser lichtschw~cheren Erscheinungen ein bogenfÃ¼rmige Band; dieH6he 

desselben ist 12O; das Band wird intensiver und farbig; im Spektrum werden ausser der gelbgrunen Linie 
noch Linien im Blau und Violet beobachtet; das Band hebt sich gegen das Zenit. 

7 h  15'". Es bilden sich noch drei weitere BUnder, so dass im Ganzen 4 Å¸be dem Himmel von E-W 
gespannt sind. Davon gehen zwei Å¸be den S-Himmel, eines durch das Zenit und eines Å¸be den N-Himmel; 
die Positionen derselben sind die folgenden: gegen den E- und W-Horizont konvergiren dieselben; ihre Fuss- 
punkte sind: Oe. Fussp. Az = 70Â° W. Fussp. Az = 29i0; die H6he des Scheitels des sudlichsten H = $8. 
das dritte geht durch das Zenit, der Scheitel des vierten befindet sich 57-93 Å¸be dem N-Horizonte. Die Licht- 
bewegung schreitet von W nach E fort; ausserdem befinden sich am NE-Himmel aus NE aufsteigend zwei 
spiralig ineinander gewundene Bander; der Mittelpunkt der Verschlingung befindet sich in circa 30Â H6he. Die 
Lichtbewegung in diesen Bsndern schreitet von E nach W vor. Die Bander verblassen (7h 20m) allmahlig wieder. 

7h 3P. Ausser dem sÅ¸dlichste Bande, das seine Position beinahe beibehalten hat, sind die Ubrigen 
Bander verschwunden resp. haben die Form von Polarlichtdunst angenommen, der den ganzen ubrigen Himmel 
sporadisch bedeckt. 

711 35m. DieLichtbewegung in diesem Bande findet jetzt von E-W statt; (711 15" war dieselbe deutlich 
umgekehrt.) 

7h 4W. Bis zu dieser Zeit war die Erscheinung eine verhÃ¤ltnissmÃ¤ss ruhige zu nennen; es ger~th 
jetzt das Band am sÅ¸dliche Himmel in starke Bewegung, Lichtwellen durchlaufen dasselbe von E nach W 
und zuruck; die Licht-IntensitUt wird sehr gross; es erhebt sich mit seinem Scheitel gegen das Zenit, beim 

Uberschreiten desselben bildet es im magnetischen Zenit eine Krone. Das Farbenspiel ist sehr reich; wie aber 
auch sonst bemerkt, ist hierbei der untere Saum der Erscheinung immer roth, der obere grÅ¸n Als dasBand im 
Zenit stand, hatte es den Anschein als schoben sich grossere Licht-Komplexe in und Å¸bereinander offenbar rÅ¸hr 

dieser Effekt davon her, dass Lichtwellen sowohl von E-W wie von W-E fortschritten; hierbei war der 
Ã¤usser vordere Saum einer solchen aus Strahlen gebildeten Lichtmasse immer roth, die Mitte resP. der 

hintere Theil immer grÅ¸ geftirbt. Im Spektroskop waren deutlich sechs Linien wahrnehmbar: 
1. 1 Linie im Roth (dieselbe leuchtet nur hie und da auf). 
2. Die helle Linie im GelbgrUn (die sogenannte Nordlicht-Linie). 

2 Linien im GrÅ¸n 
4 
5. I Linie im Blau. 
6. I Linie im Violet. 

Der Konvergenzpunkt der Strahlen in der Krone in Az = 1 2 2 O ,  H = 79?9. 

[Die Beobachtung durch Ablesung der meteorologischen Instrumente unterbrochen bis gh 3 0 ~ ~ 1  

gh 30'". Bei Wiederaufnahme der Beobachtungen befanden sich I Band und I Bogen am ~ - ~ i m m e l -  
Die Positionen derselben waren die folgenden: 

1 Band: H6he des Scheitels H = 5,?6 [der obere Rand bertihrte das Zenit; 6stl. F U ~ ~ P ~ ~ ~ ~  AzÃˆ67 

westl. Fusspunkt ?) 

2. Bogen; derselbe geht aus von einem h, das einige Grade n6rdlicher liegt; die H6he des 
ist H = 16' Å b̧e dem N-Horizonte, 



8h 40m. Das obere Band senkt sich mit seinem Scheitel gegen den N-Horizont; die H6be desselben 

ist H = 410. Die 6stlichen Fusspunkte beider (des Bogens und des bogenfkrnigen Bandes) koincidiren 
AZ = 40'. 

gh 5om. Die Erscheinung wird sehr lichtschwach; der ganze Ubrige Theil des Himmels ist sporadisch mit 

Polarlichtdunst, Fragmenten von Bogen und Bandern bedeckt Das Spektroskop zeigt an jedem Punkte des 
Himmels die grÅ¸ngelb Nordlicht-Linie und ausserdem von derselben nach der brechbareren Seite zu eine 
allgemeine Aufhellung; eine Erscheinung die schon oben erwghnt wurde. 

gh. Der Bogen und das Band Å¸be den n6rdlichen Himmel nehmen wieder an Lichtintensitdt zu. Um 
gh 5m sind beide wieder vollkommen scharf definirt; ihre Positionen sind: 

I .  Band: Hohe des Scheitels Å¸be dem N-Horizonte = 4 1 ~ ;  GstL Fusspunkt Az = 67O, westl. Fuss- 
punkt Az? 

2. Bogen: Hohe des Scheitels Å b̧e dem N-Horizonte = gO; 6stl. Fusspunkt Az = 64O, westl. Fuss- 
punkt Az? 

gh IW. Die Erscheinung hat an Intensitgt so abgenommen und ist so wenig mehr definirt in ihren 
Kontouren, dass nur noch am N- und NE-Himmel eine allgemeine Helligkeit Ubriggeblieben ist. 

gh 15"'. Aus derselben entwickelt sich wieder ein bogenfurmiges Band Å b̧e den N-Himmel; die 
Position ist die folgende: H6he des Scheitels = 47O; 6stl. Fusspunkt Az = 44'. 

gh 3om. Nur noch eine allgemeine Helligkeit in N und NE. 

1882. Dezember 5. 
Von Th bis ich Polarlicht, bestehend in Bogen aus NNE Å̧be den N-Himmel nach NNW; die Er- 

scheinung ist nur wenig intensiv; die Bogen ziemlich stationar. 

1882. Dezember 6. 
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. Dezember 7. (Dauer der Beobachtung 6h bis yh 45"'). 
G h *  n e r  den N-Himmel steht ein Bogen. Position: Hohe des Scheitels 7'; ostl. Fusspunkt AZ =&, 

'vestl. Fusspunkt Az = 320' (geschatzt). 
6h 35m. Am ganzen N-Horizont bis zu einer Hohe von 19O Polarlichtdunst von h= 510 bis 

Az= 310'. Die Erscheinung ~nder t  sich wenig bis 
611 53m. Ein StrahlenbÅ¸nde schiesst bis zu einer H6he von 28' aus Az = 317 gegen das Zenit; das 

Strahlenb~ndel erlischt sofort wieder. 

7h 15% Erscheinung noch dieselbe. Polarlichtdunst am N-Himmel in geringer Hohe dem 

Horizonte. 

7h 35m. Der Polarlichtdunst erstreckt sich von AZ = 82' Bber N nach W; 
in nicht 

fcesummbar wegen der von dort heraufziehenden ~ir-str-schich~ 
7h 45m. Die von sw heraufgezogene und immer dichter werdende Cir-str-Schicht macht die fernere 

fiMbachtung Unm6glich. Die tanze Erscheinung war uberhaupt nur sehr ichwach' 



immer so stark, dass die Laterne am Meteoroskop ausgeltischt wurde. Die Positionen sind deshalb wieder nach 

Sternpositionen geschgtzt. 

811. Drei verschiedene Bogen aus ENE Å¸be den N- und S-Himmel gespannt. 

8h 30m. Die Bogen sind ziemlich stationiir, es findet wie gewtihnlich ein Wandern der Scheitel gegen 
S, darauf ein Zuruckgehen gegen N statt. 

8h 45'". Ein StrahlenbÅ¸nde schiesst aus ENE gegen das Zenit und erlischt sofort wieder. 

gh. Der Stand der Erscheinung ist folgender: 
I. Ein Bogen spannt sich aus ENE Å¸be den N-Himmel. H6he des Scheitels H = 23O. 
2. Eine Strahlengarbe erstreckt sich vom Horizonte von einem Punkte, der etwas 6stlicher liegt als 

das Ustliche Azimut des Bogens, bis zum Zenit. 
3. Ein Bogen spannt sich von E Å¸be den S-Himmel nach W. 

gh 20'". Die Strahlengarbe entwickelt sich zu einem Bande aus Az = 810 Å¸be das Zenit nach W. 
Der westliche Fusspunkt ist verbreiten zu einem hellen Schein. 

gh 25"'. Der Bogen Å¸be den N-Himmel ist verschwunden. Es bleiben also: 
I. der Bogen Å¸be den S-Himmel; der 6stl. Fusspunkt liegt in Az = 81O; 

2. das aus der Strahlengarbe entstandene Band; tistl. Fusspunkt Az = 81O, westl. Fusspunkt Az = 295', 
H6he des Scheitels = goO. 

Das Band (2) senkt sich mit seinem Scheitel gegen den S-Horizont und nimmt hierbei an Intensitiit ab. Je 

mehr dasselbe verblasst, um so intensiver wird der darunter stehende Bogen ( I ) ;  derselbe nimmt den Charakter 
eines Bandes an, es beginnt ein Wallen, derselbe sendet Strahlen aus deren Konvergenzpunkt um 9' 25m 

bei 8 Persei liegt, also Az = 1800, H = 82.2. Der Scheitel desselben erhebt sich bis zum Zenit und wande* 
darauf wieder langsam gegen den S-Horizont zuruck; hierbei wird es bedeutend lichtschwiicher, darauf erhebt 
es sich von neuem, wanden 

gh 30m durch das Zenit nach N, nimmt an Intensitgt stark zu und sendet Strahlen gegen das Zenit. 
gh 45'". ES erreicht sein IntensitBts-Maximum; es findet eine Kronenbildung statt, der ~ o n v e r g e n z ~ u ~ ~ ~  

liegt bei Persei (Az = 1.(8Â¡9 H = 82Â¡2) der Scheitel passin das Zenit und wandert zuruck nach S. 
gh Som. Der gh 25m erwshnte Bogen nimmt an IntensitBt zu; die Htihe seines Scheitels Å¸he dem 

S-Horizonte betragt 20Â° 

lrf" 10'". Der Himmel unter dem Bogen erscheint dunkler wie der Å¸brig Theil des Himmels, so dass 
man den Eindruck hat als stgnde in S das aus den Beobachtungen in niederen Breiten bekannte dunkle 
ment. Der Bogen erhebt sich darauf vom S-Horizonte und nimmt an Intensitgt zu. 

loh 15" bis loh 30". Von ihm ltist sich ein spiralig gewundenes Band ab, dasselbe nahen sich dem 
Zenit, a entsteht eine Krone. Das Band wanden Å¸he das Zenit nach N; es theilt sich in zwei Binder die In 

einer Spirale einander umschlingen; dieselben wandern durch das Zenit zurÅ¸c nach dem ~-Himmel; das eine 
Band erlischt, das andere erhebt sich wieder, passin wieder das Zenit und bleibt am N-Himmel stehen, die 

Habe des Scheitels H 42'. Zugleich bildet sich Å¸he den S-Himmel ein neuer Bogen (auch hier meint man 
unter demselben das dunkle Segment zu sehen), die H6he des Scheitels Å¸he dem S-Horizonte betragt Es 

finden jem keine grosseren Erscheinungen statt, die beiden Bogen sind ziemlich station8r, es findet 
ein 

langsames Sich-Heben und Senken der Scheitel statt. 
l h  15- wanden der Bogen aus S durch das Zenit nach N heruber; die Bogen bleiben darauf Bem lieh 

stationir am N-Himmel; um I l h  40" wurde die Beobachtung abgebrochen, da die Erscheinung sehr licht' 
schwach geworden war. 

1882. Dezember 10. 
n von E Von 6 h  bis loh wurde ein schwaches Nordlicht, bestehend aus Polarlicht-Dunst und aus *Oge 

nach W, Å¸be den N- und S-Himmel bemerkt. 



1882. Dezember 11. (Dauer  de r  Beobachtung 5h iom bis iah). 

5h iw. Ein Bogen Å¸be den N-Himmel. Hohe des Scheitels lGO; tistl. Fusspunkt AZ=QO, wmtl. 
Fusspunkt Az = ? (hinter dem Nainsberge). 

5h 25% Die Position des Bogens ist: H6he des Scheitels lgO; ostl. Fusspunkt Az =GlO,  w t l .  Fuss- 

punkt? Die Breite des Bandes im Scheitel Ã 69.  
5h 30m. Derselbe Bogen nahezu in derselben Position. Ausserdem hat sich ein zweiter Å b̧e den S- 

Himmel gebildet; Hohe des Scheitels = 1 7 ~ ;  Breite des Bogens im Scheitel = 7O.  

5h M. Dieselben Bogen; es bildet sich unter dem nordlichen Bogen ein zweiter. Die Positionen der 
beiden Bogen Å¸be den N-Himmel sind: 

No. I. Hohe des Scheitels Å¸be den N-Horizont I 1Â° Ostl. Fusspunkt Az = 610,' vvesd. Fusspunkt ? 

Breite des Bogens im Scheitel = 50. 

,, 11. Htihe des Scheitels Å¸be den N-Horizont 22'5; 6stl. Fusspunkt Az = 610, westl. Fusspunkt ? 
Breite des Bogens im Scheitel = 6'5. 

Wahrend der Messung bilden sich zwei weitere Bogen resp. bogenarmige Bander aus. Die Positionen sind : 
NO. 111. Hohe des Scheitels Å¸be den N-Horizont 40Â° Ostl. Fusspunkt Az = 6i0, westl. Fusspunkt ? 

Breite des Bogens im Scheitel 90. 
IV. Hohe des Scheitels Å¸be den N-Horizont goO; OstL Fusspunkt Az = 610, wes& Fusspunkt ? 

Breite des Bogens im Scheitel 90. 
Die Beobachtung musste bis 6h 3om unterbrochen werden. 

Gh 30'". Es spannen sich 7 Bogen und Bgnder Å¸be den nurdlichen wie sudlichen Himmel und durch 
das Zenit Withrend der Positionsbestimmung verschwinden zwei derselben. 

6h 40'". Die Positionen der 5 Bogen resp. Bander sind: 6stl. Fusspunkt Az = 71') derselbe ist allen 
gemeinsam wie auch der westl. Fusspunkt Az = 3000 (geschgtzt). 

No. I. Bogen Å¸be den N -  Himmel. H(jhe des Scheitels = 20Â° 

W 11. Bogenftirmiges Band Å b̧e den N-Himmel. ,, ,, 17 = 310. 
,, 111. 11 durch das Zenit ,, ,, 11 = goO. 17 

7, IV. Y^ , Å b̧e den S-~immel. ,, V = 31'. 

hat sein &dicher Fusspunkt die Form wie sie Figur 8 zeigt angenommen; derselbe nimmt einen 
R U  ein von AZ bis 810. 

7h. Das Band erhebt sich wallend zum Zenit, seine Licht-IntensitXt ist sehr stark, es bildet eine 

'nd wird farbig; der untere Saum ist roth, der obere grun. Das Spektroskop Zeigt vier LAinien: 
I. Die Nordlicht-Linie im GelbgrÅ¸n 

2. Neben derselben im GrÅ¸ eine schwache Linie; 
3. Eine Linie im Blau; 
4- Eine Linie im Violet. 

-- Das Band bleibt eine zeitlang konstant im Zenit und nimmt hierbei eine Breite ein von 7295' ("On 

H=510 d a  N-H0rimnte bis H= 56?5 ob- dem S-Horizonte. * 121n. Das Band wanden etwas gegen S. Die LichtintensitXt schwankt. Der Gnvergenzpunkt der 
der Krone lieg; um 7h a5m in einem Punkte (AR = 200, D = 450, dies entspricht) Azss 15% H=77?3. 

7 30"'. Von dem ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ d ~  lost sich ein neues Band und verbreitet sich Å¸he den nurdlichen Himmel; 
dk d ~ w l b ~  ist &hnlich der in Figur 4 dtrgestellten; der Fusspunkt d a  Bandes li* in 

36m. Die Erscheinung hat den regelmgssigen Charakter verloren; uber den ganzen 
sind 

Km. 36' 



Polarlicht-Dunst, Lichtgarben, Fragmente von Bogen und Bdndern verbreitet; die Lichtintensitiit ist sehr gering, 
Dieser Zustand dauert bis 

7 h  501". In N bildet sich wieder ein Bogen; die Htihe seines Scheitels ist loO, die Breite ist loO, dar- 
unter bildet sich ein S f6rmiges Band (cf. Figur 9). Der Mittelpunkt des S befindet sich in Az= 18? Der 
Bogen sowohl wie das Band sind sehr lichtstark. Nach kurzer Zeit nimmt die Helligkeit wieder ab und um 

8h 20m sind keine definirten Erscheinungen mehr vorhanden, wohl aber sind mindestens 0.8 des Himmels 
mit Polarlicht-Dunst bedeckt; aus dieser Lichtmasse schiessen von den verschiedensten Richtungen Strahlen 
gegen das Zenit und bilden eine Krone um 8h 24"' in einem Punkte (AR = pO, D = + 50'; dies entspricht) 
Az = I 52Â¡6 H = 82%. 

8h 251". Es bildet sich Å¸be den nÃ¶rdliche Himmel ein neuer Bogen und gleich darauf unter diesem 
ein zweiter und daruber ein zu einer Schleife gewundenes Band. Der Ã¶stlich Fusspunkt der beiden Bogen 
liegt in Az = 32O; die Htihe des Scheitels des unteren ist H = gO, des oberen H =  14~.  Die HÃ¶h des h6chsten 
Punktes (des unteren Randes) des Bandes ist H = 360. Das Band bewegt sich gegen das Zenit und verblasst. 

Der mittlere Bogen wird intensiver und senkt sich dabei etwas gegen den Horizont; darauf verschwinden die 
Bogen ebenfalls und um 

8h 381" sind am ganzen Himmel an den verschiedensten Stellen Polarlicht-Dunst, Band- und Bogen- 
Fragmente zerstreut, an einzelnen Stellen schiessen hie und da Strahlenbtindel gegen das Zenit, es k~mmt 
jedoch bis 

u h ,  wo die Beobachtung abgebrochen wurde, nicht mehr zu einer gr6sseren Entfaltung. 

1882. Dezember  12. 

sh. Ein Band erstreckt sich von W gegen das Zenit, die Lichtintensitiit ist gross. Der Himmel be- 

zieht sich und macht die Beobachtung unmÃ¶glich 

gh. Hinter den Wolken eine grosse Helligkeit, so dass auf ein intensives Polarlicht geschlossen 
werden muss. 

1882. Dezember  13.- 17. 

Bedeckter Himmel, Schneefall und Schneegesttiber. 



aus alm der Å¸brig Theil des Himmels; man hatte den Eindruck eines dort stehenden dunklen SementesI ein 

farbiges Band; der untere Saum ist roth, der obere W n ;  es erreicht wallend, indem die Lichtbewegung bald 
von E nach W. bald umgekehrt vor sich ging, das Zenit und geht Ober dasselbe hinaus nach NW; beim 
passiren des Zenites findet die Bildung einer Krone statt. Der Convergenzpunkt der Strahlen liegt in der Mine 
der ~erbindungslinie von 3 und 6 Pcrsei; mithin Az= 123?3, H =76%. Die Erscheinung verliert dann stark 
an Intensitst und ist von da ab so schwach, dass bei dem herrschenden Mondenscheine keine Messungen mehr 
gemacht werden konnten. 

1882. Dezember IQ 
Bedeckter Himmel. 

1882. Dezember  20. [Dauer der  Beobachtung 6k 55=-811 13'"). 
61' 55m. Ein Bugen Å¸be den Y-Himmel Die H6he des Scheitels = 2 1 O  in einem Azimute von 12"; 

6stl. Fusspunkt Az = ToO*'; neben diesem Bogen entwickeln sich zwei andere; die Positionen der drei Bogen 
sind um 711 lom 

No. I. 6stl. F u q u n k t  A z  = 5g0, der Bogen verblasst, bevor eine HUhe gemessen werden konnte; 
, 11. ,. W ,. =W, HUhe des Scheitek = 32O; 
. 111. ,, -. ., = Sc. .. - = 39'. 

Die Bogen wandern gegen das Zenit und nehmen die Bandform an. 

7h 1 2 ~ .  Das obere Band erreicht das Zenit, das untere hat eine H6he von 42O. 

9 2 1 ~ .  Das obere Band bildet eine Krone; der Convergenzpunkt der Strahlen liegt in Az = 140Â¡7 
H = 8i0. 

Â¥ qm. Das Band passirt das Zenit und geht nach S. Es bilden sich noch zwei weitere Bogen, so 

dass sich vier Bander und Bogen Å¸he den Himmel spannen. Die 6stlichen Fusspunkte derselben liegen in 
Az=560 bis Az=83O. Die H6hen derselben sind die folgenden: der am tiefsten Å¸be dem N-Horizont 

stehende Bogen hat eine H ~ h e  von 150 und der am tiefsten Å¸be dem S-Horizont stehende Bogen hat eine 
HBhe von 51'; von den beiden &ndern geht das eine durch das Zenit, das andere erstreckt sich Å¸be den X- 
Himmel; die Position der Krone ist ~z = l q O ,  H =hO. 

9 4qm. Die beobachteten Bnder  und Bogen des S-Himmels sind zum Theil nach N zurtick- 

gewandert; ihre Positionen sind die folgenden: die Scheitel liegen zwischen lgO Uber dem N-Horizonte und dem 
Zenit; die Ustlichen Pluspunkte =wischen A~ = 620 und AZ = "QO. Das Band, dessen Scheitel im Zenit liegt, hat 

eine Posse Breite: es reicht vom Zenit bis zu C i 0  H6he Å b̧e dem S-Horizonte. 
Bh 12'". Die vier Bogen ~ s p .  Bander haben folgende Positionen: die Scheitel liegen zwischen H = 13' 

bber dem N-Horizont und H = 9)' uber dem S-Horizont: die htlichen Fusspunkte liegen zwischen -h = 44' 
= 77'. Die Erscheinung wird so lichtschwach, dass sie vor dem intensiveren Mondlicht verschwindet. 



gh so*". In ENE entsteht ein helles unregelmtissiges Gebilde, daraus entwickelt sich ein sehr lichtstarkes 
Band Uber den S-Himmel. Das Band wandert alsdann durch das Zenit nach N. Es ist intensiv gefarbt; der 

untere Saum ist roth, der obere grtln. 
1882. Dezember 22. - 25. 

Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1882. Dezember 26. 

Von 7h ab wurden Polarlicht-Erscheinungen von mittlerer Intensitgt bemerkt. 

1882. Dezember  27. 

Von 6h ab ein schwgcheres Polarlicht bemerkbar. Zwei Bogen Å¸be den S-Himmel und durch das Zenit, 
zum grussten Theile hinter Wolken; der aufgehende Mond macht die ganze Erscheinung nahezu unsichtbar. 

1882. Dezember  28. 
Ein Polarlicht von mittlerer Intensiiit. 

1882. Dezember  29. 

Ein schwaches Polarlicht. 
1882. Dezember 30. 

Ein schwaches Polarlicht. 
1882. Dezember  31. 

Der Himmel zum grosseren Theil bedeckt; es wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1883. Januar  I. 

Ein Polarlicht von mittlerer Intensittit. 
1883. J a n u a r  2. 

Bedeckter Himmel, Sturm und Schneefall. 

1883. Januar  3. 
Der Himmel ist klar; bis 1111 wurde kein Polarlicht wahrgenommen. 

1883. Januar  4. 
Bedeckter Himmel. 

1883. J a n u a r  5. 
7h - 8h. Mehrere bogenf6rrnige Binder sind uber den 9-Himmel gespannt. Dieselben heben 

senken sich langsam. 

1883. J a n u a r  6. 
Von 7h ab wurde ein schwaches Polarlicht beobachtet. 

1883. Januar  7. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Januar  8. 
Bedeckter Himmel; hinter den Wolken ist ein wenig intensives Polarlicht bemerkbar. 

1883. J a n u a r  9. 
6h 3om. Mehrere Bogen spannen sich aus E Å¸be den N-Himmel. 
8h W. Ein Bogen aus Az = 54O Å¸be den N-Himmel, Hohe des Scheitels = 20Â° 

gh om. zwei 9, 7, Az = 54O ?, ,, ,, ,, n 7, 11 
= 200 und 30'. 

1883. Januar  10. 

Ein Polarlicht von mittlerer Intensitiit. 



1883. Januar M.*) 

Theilweise bedeckter Himmel; kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Januar 12. 
Kein Polarlicht. 

1883. Januar 13. 
Ein Polarlicht von mittlerer Intensiat: bestehend aus Bogen Ober den N-Himmel. 

1883. Januar I+ 
Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1883. Januar 15. 
Kein Polarlicht. 

1883. Januar 16. 
Kein Polarlicht. 

1883. Januar 17. 

8h. Ein Bogen von Az = 820 Å¸be den S-Himmel nach Az = 2680. 

1883. Januar 18. 
811. Ein schwaches Polarlicht, zum gr6sseren Theile durch Wolken verdeckt. 

1883. Januar 19. 
Bedeckter Himmel. 

1883. Januar 20 
7h. Ein lichtschwaches bogenf6rmiges Band aus Az = 60Â zieht sich Å b̧e den N-Himmel; dasselbe 

hebt sich und senkt sich; im ganzen bleibt aber die Erscheinung dieselbe. 
811. Ausser diesem Bande entsteht ein zweites durch das Zenit aus Az= so; das Azimut des anderen 

ist = 30Â geworden. 
1883. Januar 2 1 . ~ 2 3 .  

Bedeckter Himmel, Sturm und Schneefall. 

1883. Januar 26. 

Der starke Sturm am - 23. - Januar hat das Fussgestell des Meteoroskopes beschitdigt, deshalb sind die 
W 

gegebenen Positionen nur Schatzungen. 
6h 54'". Es entsteht aus E ein Band Uber den S-Himmel nach W. 

; 
711 11". Das Band wird sehr lichtstark und erhebt sich (mit seinem Scheitel) gegen das Zenit. Ausserdem 

sind am Horizonte zwischen E bis NE verschiedene Fragmente von Bogen und Bgndern entstanden, 
7h 14'". Das Band Å ḩe den S-Himmel nimmt Bogenform an und bleibt in circa so0 H6he statiom, 

mehrere ihm parallele Bogen bilden sich und vergehen wieder. 

7' 24'". Die Intensit8t der Erscheinung nimmt in S stark ab und erlischt ganz. Es entsteht aus der 
in E ein Bogen; Azimut des Fusipunktes in ENE. Derselbe spannt sich Å b̧e den N-Himmel. 

Die Beobachtung musste wegen anderer Ekobachtungen unterbrochen werden bis 8'' 29"'. 
ah 29". Ein bogenfBrmigeS Bund aus NE durch das Zenit nach WNW. 
8h N m .  Ausser diesem Bande bildet sich ein Bogen Å b̧e den N-Himmel; die Erscheinung ist ziemlich 



1883. Januar  27. (Dauer d e r  Beobach tung  6h 34"'-8'1 34m). 

6h 34m. Es spannen sich drei Bogen Å¸be den N-Himmel; das Azimut der 6stlichen Fusspunkte liegt 
zwischen Az = 320 bis Az= 68O. Die Scheitel liegen in einer HÃ¶h von 16' - 30Â° 

6h 44m. Die Bogen haben sich gegen den Horizont gesenkt, der eine ist verblasst; ihre H6he betragt 
No. L 1 1 O  und No. 11. 190. 

6h 49"'. Die Position derselben ist die folgende: 
No. I. 6stl. Fusspunkt Az = 2 I O, Azimut des Scheitels = 20, H6he des Scheitels = I I 0. 

3, 11. 7, 3, Az = 46O, 9, 11 1, -zO, 71 7, 5, = 550. - 
6h 54% Die Bogen erhalten unregelmassige Kontouren, werden bandf6rrnig; es entsteht zwischen den 

beiden ein neuer Bogen (Ia.) Die Positionen sind: 
No. I. 6stl. Fusspunkt Az = 2 5 O ,  Azimut des Scheitels = oO, H6he des Scheitels = 1 3 ~ .  

, Ia. , Az = 47O1 ,, ,, ,, = ool ? Y  ,, , - 30'. - 
1 11. 7 1  ,Y Az = 6g0, ,, 11 11 = oO, 1, 77 11 = y0. 

6h 59'". I. ist beinahe verblasst, 11. ist ganz verschwunden; der mittlere (Ia.) ist sehr intensiv 
geworden. Die H6he des Scheitels betrggt 320 (die Breite im .Scheitel 90). Der Bogen erhebt sich; unter ihm 
bilden sich neue Bogen. 

7'1 4'". FÅ¸n Bogen spannen sich Å¸be den N-Himmel. Der oberste ist am lichtstarksten. Die H6he 
des obersten Bogens ist = 50'; der astliche Fusspunkt liegt in AZ = 590; die auch sonst immer beobachtete 
elliptische Form des Bogens, war an diesem Abende sehr ausgeprÃ¤gt die Bogen waren theilweise nach E hin 

ganz ausgebuchtet. Figur 10 zeigt die Formen, welche die oben erwiihnten Bogen annahmen. 

7h 5'". Die Lichtbewegung im Bogen geht von W nach E vor sich. 

7h 13m. Es sind nur noch 4 Bogen vorhanden. Der Scheitel des h6chsten liegt im Zenit, der folgende 
hat eine Scheitelh~he von 5501 sein ijstlicher Fusspunkt liegt in AZ = 680, dieser Bogen hat Bgnderform, er ist 
sehr intensiv; der niedrigste Bogen hat eine ScheitelhÃ¶h von i5O, sein astlicher Fusspunkt liegt in - 4 ~ ~ 4 ~ ' ;  
zwischen diesen beiden liegt ein lichtschwacher vierter. 

Th 18'". Es verschwinden alle Bogen bis auf das Band, dieses ist mit seinem Scheitel in das Zenit gerÅ¸ckt 
7h 21"'. Wie gewtihnlich Å¸berschreite das Band etwas das Zenit circa um 7O; es ist in der Nahe des 

Zenites sehr intensiv; es bleibt in dieser Stellung bis Ã 

7h 32'". Das Band wanden langsam gegen N. 
Yh 3gm. Â£ erhebt sich wieder gegen das Zenit und senkt sich abermals. 
7" 41'". Das Band ist wieder gegen N gewandert und hat eine ScheitelhÃ¶h von 50'; die Breite betragt "O' 

yh 4'". Unter diesem Hauptbande haben sich wieder zwei Bogen gebildet; die astlichen F ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~  
der Bogen und des Bandes liegen zwischen Az = 3O und Az = 720. 

7h 49'"- Das Hauptband hat sich inzwischen in zwei und darauf in drei lichtschwachere Bander 
spalten; dieselben sind wieder mit ihren Scheiteln gegen das Zenit und daruber hinaus gewandert; die H6hen 

derselben liegen zwischen 50Â Å¸be dem N-Horizonte und 830 ober dem S-Horizonte. Uber den S-Himmel 
sich ein Bogen gespannt von I 5' Hijhe; der unter demselben befindliche Theil des Himmels hat scheinbar eine 
dunklere Fiirbung. 

Es entsteht noch ein zweiter Bogen Å¸be den S-Himmel, der Scheitel hat 40Â Hohe; die beiden 
erheben sich schnell gegen das Zenit, nehmen Bmderform an, senden Strahlen zum magnetischen enit 

vereinigen sich mit dem Hauptbande, so dass um 

8 1 1  nur ein Band Å¸be den S-Himmel geht, die H6he des Scheitels betragt 50'9 die Breite 330' 
den n6rdlichen Himmel spannen sich zwei bogenf6rmige Bander und mehrere Fragmente von Bitndern. 

gh 18'". Uber den sudlichen Himmel entwickeln sich unter dem Hauptbande noch drei andere Bogen i 



uber den N-Himmel entstehen ebenfalls zwei weitere Bogen, sodass sich im ganzen acht wohldefinirte mnder 

und Bogen, vier Å¸be den N-Himmel und vier Å¸be den S-Himmel spannen. 

gh 22'". Die Ercheinung wird lichtschwitcher, einzelne Stellen der Bogen und Bander erl6schen ganz, 
so dass, wie es gew6hnlich nach gr6sseren Entwickelungen zu geschehen pflegt, der ganze Himmel an den ver- 

schiedensten Stellen mit Polarlicht-Dunst bedeckt ist. Bis 
8h 34m kommt es zu keiner neuen Entwickelung. 

1883. Januar  28. 
6h 58m. Drei Bogen spannen sich von ENE Å¸be den n6rdlichen Himmel, dieselben bleiben ziemlich 

an ihrer Stelle. 

7 h  i8m. Es entwickelt sich ein Band mit grosser Geschwindigkeit von E durch das Zenit nach W. 

7 h  23m. Es ist alles verschwunden bis auf Polarlicht-Dunst am N-Himmel. Ein sich bildender Cir-str- 
Schirm, der aus keiner bestimmten Richtung aufzieht, sondern am ganzen Himmel gleichzeitig zu entstehen 
scheint, macht die weitere Beobachtung unmÃ¶glich 

1883. J a n u a r  29. (Dauer der  Beobachtung 711 8m-gh 8'"). 
7h 8'". Ein Bogen Å¸be den N-Himmel; M. Fusspunkt Az = 700, Scheitel Az = 30, Scheitel H = 28?5. 

7h 13m. Die Position des Bogens ist: 6stl. Fusspunkt Az = 710, Scheitel Az = xoO, Scheitelh6he = 33O, 

H6he des Umbiegungspunktes = 1oO.*) 

7h 26m. Der Bogen hat sich gehoben und Bandform angenommen; sein oberer Rand erreicht 7h 26" 

das Zenit; Å¸be den sÃ¼dliche Himmel hat sich ein Bogen von ENE nach WSW gebildet; H6he des 
Scheitels H = 330. 

7h 36"'. Das Band hat sich getheilt in zwei zueinander parallele Biinder; das eine geht durch das Zenit, 

das andere Ã¼be den N-Himmel; die HÃ¶h seines Scheitels ist 4z0. 

yh 43m. Das bogenfÃ¶rmig Band tiber den N-Himmel hat an Intensitiit abgenommen; das Band durch 
das Zenit ist sehr lichtstark. Die Position desselben ist: 6stl. Fusspunkt Az = 750, H6he des Umbiegungspunktes lgO, 

HÃ¶h des Scheitels 49O (der obere Rand tangirt das Zenit, also Breite =41Â°) Azimut des Scheitels 10'. 

7h 51m. Das Band halt sich ziemlich stationÃ¤r es theilt sich in drei zueinander parallele bogenf~rmige 

Bgnder und die drei fliesSen gleich darauf wieder in eines zusammen, seine Scheitelh6he andert sich; bald 
senkt es sich gegen N, bald hebt es sich wieder gegen das Zenit. Die Position (um 7h 51") ist: Azimut des 

Scheitels a: I IO, H6he des Scheitels (des unteren Randes: = 53O Å¸be dem N-Horizont, ( d a  oberen Randes) = 83O 

uber dem S-Horizont; es findet, trotzdem der gew~hnliche Convergenzpunkt der Strahlen sich inmitten des 

Bandes befindet, keine Kronenbildung statt. 

8h om. Das Band hat sich in zwei zueinander parallele getheilt. No. 1- HÃ¶h = 6195 aber 

dem N-Horizont; No. U. HÃ¶h = 540 uber dem S-Horizont; der 6stliche Fusspunkt beider liegt in Az= 76'. 

[Die Beobachtung musste bis 8h 26m unterbrochen werden.] 
8h 26m. So weit es m~glich war wahrend der Pause (bei der Ablesung der meteorologischen Instru- 

"lenk) die Erscheinung zu verfolgen, hatte sich dieselbe im ganzen nicht viel verandert. Jetzt bildet sich aus 

Az = 65' ein helles Band (ein neuer Zweig &s alten Bandes), es neigt auf aus E gegen das Zenit unter leb- 
haftem Wallen und mit intensivem Farbenspiele von roth und grÃ¼n beim Erreichen des Zenites bildet es eine 
Krone in Az = 1~00, H = g20. ~i~ ~ i ~ h ~ t , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  in der Erscheinung schreitet von E nach W foa; wahrend 

des ganzen Abends war die Richtung der Lichtbewegung dieselbe. 
% 

*) Wie bemerkt sind die B~~~~ krei&rmig sondern nach innen zu eingebogen; vom '9' ab wurde 

auch die Position dieses Umbiegungspunktes durch Messung bestimmt. 
Km. 37 



8h 38m. Die Position des Bandes ist wenig veri-indert. OstL Fusspunkt Az = 660; von da sehre auf- 
steigend gegen S bis zu einem Punkte, dessen Az = goO und HÃ¶he 26O ist, von da nahezu vertikal gegen das 

Zenit; H6he des unteren Randes (im Scheitel) = 83' Å¸be dem S-Horizont, HÃ¶h des oberen Randes = 900, 

ziemlich ebenso verl~uft der westliche Schenkel. 

8h 45m. Das Band durch das Zenit ist nahezu verschwunden; statt dessen sind zwei neue Bogen Å¸he 

den N-Himmel entstanden. Ihre Positionen sind: 
No. I. Ã¶stl Fusspunkt Az = 47O; Scheitel Az = loO, H = 16O intensiv. 

9, 11. 11 ,, AZ=BO; ,, AZ = roO, H = 420 ,, 
Die Erscheinung senkt sich gegen den N-Horizont, sie erlangt ihren tiefsten Stand um 
8h 58m. Die Position der Bogen ist dann: 
No. I 6stl. Fusspunkt Az = 43O; Scheitel Az = I x O ,  H = I 5O. 

, 11. ,Y .? Az = 6x0; ,, Az = I IÂ¡ H = 210. 

Wghrend der Ablesung am Meteoroskope schiesst eine Strahlengarbe, die sich in einen Bogen ver- 

wandelt, aus Az = 61" gegen das Zenit, darauf durch das Zenit nach W herunter. W3hrend dieser Zeit erheben 
sich die Bogen vom N-Horizonte, um 

gh om hat No. I. die Hohe von 16?5, No. 11. die H6he von 24?5. 
gh 8m. Die beiden am htichsten stehenden Bogen (I1 und 111) sind 'verschwunden, es bleibt nur noch 

ein Bogen Å¸be den nÃ¶rdliche Himmel Å¸brig 

1883. Januar  30. 
Gr6sstentheils bedeckter Himmel, um 811 wurde in SW und N hinter den Wolken ein schwaches Polar- 

licht wahrgenommen. 

1883. Januar  31. 
Bedeckter Himmel; um 1211 wurde hinter dem Cir-str-Schirm ein schwacher Bogen Å b̧e den N- 

Himmel bemerkt. 

1883. Februar  I. 

Der Himmel ist zu seinem gr6ssten Theile mit Wolken bedeckt. Rund um den Horizont sind Strahlen 
gegen das Zenit gerichtet; bei genauerer Betrachtung zeigt es sich, dass die Strahlen vier verschiedenen Bogen 
und B~ndern angehÃ¶ren von denen sich zwei Å¸be den S-Himmel, einer durch das Zenit und ein 
den N-Himmel spannen. 

7 h  24m. Drei Bander resp. Bogen. 
No. 1. Ein Bogen Å¸be den S-Himmel; HÃ¶h des Scheitels = 30Â° derselbe macht mit dem darunter 

befindlichen tiefschwarzen Himmel den Eindruck des bekannten dunklen Segmentes, wie es in niedereren 
Breiten beobachtet wird. 

No. 11. Ein bogenfÃ¶rmige Band Å¸be den N-Himmel; die HÃ¶h des Scheitels betrBgt 46'. 
No. 111. Ein aus einzelnen Strahlen zusammengesetztes Band durch das Zenit nach W gehend. 

7h 34". Bogen No. I. ist verschwunden; am S-Himmel nur noch Polarlichtdunst und Fragmente "On 

b d e r n ;  No. 111. lichtschwach; Band No. 11. dagegen sehr intensiv. 

7- 39"- Die Beobachtung kann des Sturmes wegen nicht weiter fortgefÅ¸hr werden; die Luft ist bis zu 
betrkhtlicher H6he mit wirbelndem Schnee angefÅ¸llt der jede Durchsicht verhindert. 

9- Der Wind hat einen Moment nachgelassen; die Bildung einer Krone beobachtet inAR= 104'2' 

D =+41-8 = AZ 151?2, H = 73?6. 



deshalb nach Sternen geschgtzt. Die Beobachtung konnte ausserdem wegen des heftigen Windes (W Starke 7) 
und der tiefen Temperatur (- 28O C.), nur irn Schutze, also in unmittelbarer Nahe des Hauses stattfinden, da- 
durch war die Beobachtung auf die eine Hiilfte des Himmels beschrtinkt. 

6 h. Ein bogenf6rmiges Band von Az = 80Â durch das Zenit. 

ffi 3om. Ein Band Å¸be den S-Himmel. 

6h 591". Zwei Bogen Uber den S-Himmel; 6stlicher Fusspunkt in E, H6he von dem am tiefsten 
stehenden Bogen = 16O Å¸be dem S-Horizonte; die Lichtintensitat derselben ist gross; der zweite Bogen hat 
BÃ¤nderfor und geht durch das Zenit. ' 

7h n m .  Der tiefer stehende Bogen ist lichtschwacher geworden. 

7 h  15m. Uber demselben Bogen ist in Az = 123.2~ und H = i3?2 ein schwarzer Flecken zu sehen. 

7h 3om. Das durch das Zenit gehende bogenftirmige Band bildet eine Krone in Az = 140Â° H = 77O. 
Die Lichtbewegung in dem Bande war zuerst von E nach W gerichtet; darauf kurze Zeit von W nach E, 
dann wieder wÃ¤hren einer liingeren Zeit von E nach W und darauf wieder wahrend einer kÅ¸rzere Zeit von 
W nach E. 

7 h  32m. Das durch das Zenit gehende Band hat sich nach der Kronenbildung in drei wenig intensive 
getheilt; der Å¸be den S-Himmel stehende Bogen ist etwas lichtstiirker geworden. 

7h #m. Die drei BÃ¤nder welche nahe durch das Zenit gingen, haben sich gesenkt und befinden sich 
bis zu einer H6he (des h6chsten) von 57?5 Å¸be dem S-Horizonte, der tief stehende stidliche Bogen hat eben- 
falls eine geringere HGhe = I 10 angenommen, so dass die Erscheinung als ganzes nach S gewandert ist. 

[Die Beobachtung wurde unterbrochen bis 8*1 P.] 

8h im. Ein bogenBrmiges Band erstreckt sich aus Az = 1 7 7 O  vom s~dlichen Himmel durch das Zenit 

nach N (es erreicht den N-Horizont nicht). 

8h rrm.  Bogen und Banderfragmente sind tiber den ganzen Himmel vertheilt. 

1883. Februa r  3. (Dauer der Beobachtung 6h 38m - 9'1 I"). 

AUS denselben G r ~ n d e n  wie am vorhergehenden Tage konnte auch an diesem nicht am Meteoroskope 
beobachtet werden. 

6" 38"'. Aus E z  NE erstrecken sich Å¸be den N-Himmel zwei Bogen; die H6he des Scheitels des 
hochsten ist = 330. 

6h 48"'. Die Bogen verwandeln sich in einander umschlingende Bgnder, in denen eine starke Licht- 

stattfindet; die in der m h e  des Zenites befindlichen Theile der Biinder werden lichtschwacher, bis um 

7h 18"' nur noch ein Bogen von 90 Scheitelhuhe Å¸be den N-Himmel Å¸bri bleibt. 
Der Bogen bleibt stationiir. 

7" 33m. Der Bogen erhebt sich etwas h6her; die Scheitelh~he betragt 15'. 

7h 44m. Parallel zu diesem entsteht ein zweiter, dessen Intensitgt schnell zunimmt; die Scheitehohe 
'̂@ 18'9 zugleich damit bildet sich in AZ 590 ein schwacher breiter Streifen, derselbe nimmt die Form eines 

N-Himmel, so dass sich jetzt drei Å¸be demselben spannen. 

No. I H6he des Scheitels Å¸be dem N-Horizonte = 16" 

,111 ,, 7, n 1 1 1 1  n = 32' 

7, 111 1, ,* 11 79 
11 ; 640 7, 

[Die Beobachtung wurde unterbrochen bis 81' I Sm.] 
Km. 37. 



8'1 15m. Es spannen sich zwei Bogen Å b̧e den N-Himmel, der Oe. Fusspunkt ist beiden gemein- 
schaftlich, aber hinter Wolken verborgen (Az circa = 60Â°) 

No. I H6he des Scheitels Å¸be den N-Horizont H = 240 

*Y 11 7, 7, n 79 n n H = 3 4 O .  
8 h  23m. Der Bogen No. I1 ist wieder verschwunden. No. I ist lichtstark geworden; Oe. Fusspunkt 

Az = 3g0. H6he des Scheitels = qO. . 
8h 26% Ueber diesem Bogen bildet sich wieder ein schwiicherer zweiter; die H6hen der Scheitel sind 

die folgenden: 
NO. I H = 32O 
,, iI H = 4 8 O .  

Die Erscheinung hat sich also gegen das Zenit bewegt. 
8h 33m. Es entsteht ein bogenftirmiges durch das Zenit nach W gehendes Band aus Az = 78O. Der 

8 h  26m entstandene Bogen No. I1 ist wieder verschwunden; inzwischen sind jedoch unter dem Bogen No. I 
Gebilde entstanden, die den Eindruck von Bogen- und Bandfragmenten machen (vergl. Figur u); zugleich 
beginnen in dem bis dahin ruhigen Bogen intensive Lichtbewegungen. 

8h 38"'. Die Erscheinungen unter dem Bogen No. I sind verblasst, Å b̧e demselben entstehen zwei 

weitere; die Oe. Fusspunkte aller konvergiren gegen einen Punkt, dessen Az = 6 4 O  ist. Die H6hen derselben 

Å b̧e dem N-Horzizonte sind : 

No. I Scheitelh6he = 100 

7 U n = 32O 
7, 111 11 = 4.0'. 

8h em. Der Bogen No. 111 ist wieder verschwunden, anstatt dessen ist aus Az = 80 ein bogenfarmiges 
Band durch das Zenit entstanden, der obere Rand desselben geht durch das (astr.) Zenit, der untere Rand bc- 
findet sich 8 3 O  aber dem S-Horizonte. 

gh im. Alle Bogen Å b̧e den N-Himmel sind verschwunden; es besteht nur das Band aus AzZgo0 
durch das Zenit. 

Die Bew6lkung des Himmels hat so stark zugenommen, dass die Beobachtung nicht weiter fortgesetzt 
werden konnte. 

1883. Februar 4 
Ein schwaches Polarlicht; dasselbe wurde nicht genauer beobachtet wegen anderer Arbeiten. 

1883. Februar  5. 
Wlihrend des ganzen Abends schwache Bogen Å¸be den N-Himmel 

1883. Februar  6. 
Um 1011 Btinder Å b̧e den N-Himmel. 

1883. Februar  7. 

Bedeckter Himmel und Schneefall. 

gh 3 P .  Ein schwacher Bogen Å b̧e den N-Himmel, Scheitelhtihe = 24'. 

10". Der Bogen ist ziemlich stationgr; seine Position ist: oe. Fusspunkt A2=  550' 
Scheitels = loO. Az des Scheitels = 100. 

7h 1 5 ~ .  Die Position der Bogen ist dieselbe geblieben; lebhafte Lichtbewegung von W nach E- 



7h 30". 

7h 37m. 
7h 401". 

7" 47". 
Die Position ist 

- 491 - 

Unter diesem Bogen bildet sich ein zweiter. 
l h e r  den beiden Bogen bildet sich ein dritter. 
Die ganze ~ r s c h e i n u n ~  verblasst und ist in ihren Umrissen wenig definin. 
Aus der nur noch vorhandenen allgemeinen Helligkeit am N-Himmel bildet sich ein Bogen. 
die folgende: oe. Fusspunkt Az = 53O H6he des Scheitels = I tO, darunter bildet sich wahrend 

des Notirens ein zweiter, jedoch nur Å¸be den halben Himmel reichend; die Position ist: Oe. Fusspunkt 
Az=4qo. H6he = 60. 

7" 54". Die 6stliche Htilfte des oberen Bogens verblasst, so dass nur zwei halb Å b̧e den N-Himmel 
gehende Bogen Å¸bri bleiben (vergl. Figur 12). 

[Die Beobachtung wurde unterbrochen.] 

8h gm. Bei Wiederaufnahme der Beobachtungen waren zwei Bogen Å b̧e den N-Himmel vorhanden. 
Die Positionen waren: 

No. I. Oe. Fussp. Az = 52O; Az des Scheitels = I 1O;  Hdhe des Scheitels = I 5 O  

9, 11. 7, 7, 7, = 44O; 

Der zweite Bogen geht nur Å¸be circa ein Drittel des N-Himmels. 

8" 15". Ausser den beiden Bogen, von denen der am tiefsten stehende am lichtstÃ¼rkste ist (die 
Position ist: Oe. Fusspunkt Az = 45O; H6he des Scheitels == loO; Az des Scheitels = 5 O )  entsteht ein bogen- 
Bnniges Band aus Az = 80Â durch das Zenit nach W. 

8" 20Â¡' Ausser den beiden Bogen Å¸be den N-Himmel und dem Bande durcli das Zenit, noch der 
Anfang eines neuen Bandes gegen das Zenit; die H6he desselben Å¸bersteig jedoch I 1' nicht. Der obere 

Bogen hat an seinem Umbiegungspunkte ein bis circa 18O H6he gehenden Ansatz (Strahl). Die ganze Erscheinung 
ist dargestellt in (Figur 13). Die Positionen der Bogen und Bander sind um 8h 22" die folgenden: 

No. I 6stl. Fusspunkt Az = ,@J; H6he des Scheitels = g0 ; Az des Scheitels = 5' 
Y, 11 ., M 9, = 5z0; 7, 93 ,, =16?5 ,, ,, , = 5 O  

,Y 111 ,. 17 , = W. Die Richtung gegen das Zenit; dasselbe wird aber nicht er- 
reicht; das Band h6n aber auf in einer Hohe von IIO. 

No. I V  6stl. Fusspunkt Az = 800, sehr lichtschwach, das Band geht durch das Zenit nach W. 

8" 25". Alles ist nahezu verblasst. 

8" 26". Der Bogen No. I wird wieder lichtstgrker und nimmt Bandform an. 

No. I 6stl. Fusspunkt Az = 45O; H6he des Scheitels = I 2' 

, 11 7, ,, = 45O; ,, 79 
91 = 2 4 O  

11 

7 111 ,, , = 73O; 7, 7, 17 = 40" 
11 

= goO Å b̧e dem N-Horizonte 
V I v  ,, M 8 0 Â °  ,, ,. = 830 ,, ,, S-Horizonte. 

8" 4.2". Es ist alleÃ verblast; bis auf einen Ansatz ZU einem Bogen aus Az = 43' und einem breiten 

Lichtfelde, das sich erstreckt von A~ = b70 bis Az = 520 und das von A2 = 5%' Ubergeht in einen b g b  
Scheitelh6he = 220 ist, das AI des ScheitejÃ = 80; die Breite d t ~  Lichtfeldm betrw = 9'7 die H6he 

wnei unteren Randes betragt = 9O; die Figur 14 giebt eine Vorstellung von da' Erscheinung. 



8h 52'". Aus der Erscheinung um 8h 42'" hat sich entwickelt: 
I. Ein Bogen Ost. Fusspunkt Az = 56O, von demselben Fusspunkte ausgehend zwei weitere Anfange 

von Bogen. HUhe des Scheitels = 90, Az des Scheitels = 4'. 
2. Ein bogenfUrrniges Band; Ustl. Fusspunkt = 800 durch das Zenit nach W. 
3. Zwischen den beiden ein intensives Lichtfeld. 

Die Erscheinung ist dargestellt in Figur 15. 
811 5 p .  Die Erscheinung ist ungefahr nach Form Xind Position die gleiche geblieben. Nur hat sich 

der Bogen (No. I der vorigen Notirung) gehoben; die Hohe seines Scheitels betriigt zoo, das Azimut desselben 
ist = 40. 

Die Beobachtung musste wahrend I Stunde und 40 Minuten unterbrochen werden. 

loh p. Die Erscheinung hat folgende sehr komplizine Form : 
I. in ungefbhr 14O Hohe zieht sich ein circa 4O breites Lichtband parallel dem Horizonte von 

N bis NE. 
2. l b e r  diesem Bande befindet sich in N eine 8O breite sehr lichtstarke Stelle. 
3. Von NE zieht sich in circa 30Â H6he beginnend ein Band durch das astronomische Zenit, dann 

in einer Schlinge um das magnetische Zenit und von da nach W herunter. 
4. Am Ustlichen Himmel Polarlichtdunst. 

1883. Februar 9. (Dauer der Beobachtung 6h 20-gh Sgm). 
611 2W. Die Erscheinung beginnt mit einem Bogen Å¸be den N-Himmel; Azimut des 6stl. Fuss- 

punktes = 30Â° 
Die Positionen des Bogens sind um 

6h 35111 6stl. Fussp. Az = 4i0; H6he des Scheitels 12?5 Az des Scheitels = 13' 
Wm 7, 77 7, = 47O; 9, 7, 77 7 O  39 77 , = 8' 
@ 53rn ., 99 79 = 4 4 O ;  9, ,, 7, 8O 7, 91 = 11" 

7" 9, 77 7, = 460; ,, ,Y 7, 6f5 9, 7, 
- ,, - 1 2 O  

Der Bogen ist nur lichtschwach. Ausser diesem Bogen entsteht ein lichtschwaches bogen@rmiges 
Band, das durch das Zenit geht; 6stl. Fusspunkt Az = 770. 

7^ 4"'. In dem Bogen tiber den N-Himmel entsteht eine starke Lichtbewegung. 
7h Sm. Das bogenf6rmige Band durch das Zenit ist gegen den Horizont zu intensiv, im Zenit sehr 

lichtschwach. Die Position Å b̧e dem N-Himmel ist: 

6stl. Fusspunkt Az = 5 2 O ;  H6he des Scheitels = gO; Az des Scheitels = I 1". 

7h 12". Der Bogen tiber den N-Himmel hat dieselbe Position behalten. Das Band durch das Zenit 
hat folgende Position und Gestalt. Der oe. Fusspunkt hat das Az = 770; von da steigt das Band schrgg auf 
gegen S bis zu AZ = 93O und H6he = 400, von diesem Punkte verliiuft es alsdann senkrecht gegen das magne- 
tische Zenit und geht herunter nach W. 

Th 14'". Die Lichtintensitiit des Bogens Å¸be dem N-Himmel wird grUsser. 

71i 20". Das bogenf6rmige Band, das durch das magnetische Zenit geht, hat sich in einerH6he 'On 50' 
c b  W Å¸he dem Ustlichen Horizont gespalten, so dass in der Nahe des Zenites zwei bogenf6rmige Bgnder na 

- dann gehen; die H6he des Scheitels ist goO, die Position des Bandes ist also die folgende: oe. Fuss~. Az - 
schr~g herauf gegen S bis zu einem Punkte dessen Az = 103O und dessen H6he = 34' ist; von da ab in lwa 

gespalten, die durch das Zenit nach W gehen (das Zenit liegt zwischen beiden, so dass das eine Sich Ober den 

N-Himmel, das andere Å b̧e den S-Himmel spannt.) Der Bogen Å¸be den N-Himmel hat dieselbe P osition 
die &halten; es ist nur noch die Wiche Halfte von solcher Lichtintensit~t, dass eine Messung m6glich 

ganze Erscheinung verblasst dann nahezu bis um 



7*' 30" der 

Das durch 
Horizonte aus. 

Bogen nber den N-Himmel wieder intensiver wird. Seine Position ist; 
oe. Fussp. Az = 55'; H6he des Scheitek = 100; Az des Scheitels = 6O. 

das Zenit gehende bogaf?3rmige Band ist verblasst bis auf einen Theii 

T*! 35m. Der Bogen Å¸be den N-Himmel ist intensiver geworden und hat folgende 

von p0 vom Ost- 

Form: 
oe. Fussp. Az = 54O, dann schrgg aufsteigend bis zu einem Punkte Az = 420 HÃ¶h = 8Â von da Å¸be 

N-Himmel nach NW. HUhe des Scheitek = loO. Aa des Scheitels = 8O. 

+V. Der Bogen hat den Charakter eines Bandes angenommen. Die Position desselben ist: 
W. FUSS. Az = 58O: HUhe des Scheitels = 1 r O ;  Az des Scheitels = 8". 

Die Form desselben ist die folgende: das Band steigt aus Az = 58Â ziemlich vertikal auf bis zu einer 

Htihe von 4'; es steigt alsdann nicht in Bogenform zum Scheitel auf, sondern hat eine Senkung in Az = 2 7 O  

und Hohe = loO, so dass das Band an dieser Stelle einen Knick zu haben scheint. 

711 50'"- Das bogenftirmige Band, welches durch das Zenit ging ist gegen S gewandert; die Position 

desselben ist: oe. Fussp. Az = 80Â° von diesem Punkte ab zieht es sich schrSg herauf gegen einen Punkt 

Az = 1 13', H6he = 26O alsdann spannt es sich Ã¼be den S-Himmel nach W. HGhe des Scheitels = 70Â (der 
obere Rand geht durch das magnetische Zenit also die Breite = 13~). Die Unregelm~ssigkeiten in der Form 

des 9' hm erw~hnten Bogens sind verschwunden, derselbe hat wiederum die Bqgenform angenommen; seine 
Position ist die folgende: oe. Fussp. Az = 5G0; der Bogen steigt zuerst ziemlich vertikal auf mit einer geringen 

Neigung gegen N bis zu einer H6he von 7 O .  hier biegt er scharf um und spannt sich Ã¼be den N-Himmel; 
die H6he des Scheitels = 11O, das Az des Scheitels = 14O. 

7h 55"'. Der Bogen erhglt wiederum den Charakter eines Bandes, er pergth in lebhaftes Wallen, die 

Lichtbewegun.; durchlauft das Band von E nach W und wieder zurÅ ç von W nach E; seine Position ist 
wenig veranden, oe. Fussp. AZ = jqO, Htihe des Scheitels = 14O, Az des Scheitels = 1.1': 

[Die Beobachtung wurde unterbrochen; wahrend der Ablesung der meteorologischen Instrumente wurde 
folgendes beobachtet :j 

g1l Sm. Ein Band (wahrscheinlich entstanden aus dem oben erwshnten Bogen) von der Form wie. 

Figur 16 ist Uber den s-Himmel von E nach W gestreckt; die Position ist: oe. Fussp. Az = 61O; von da ab 
ziemlich vertikal aufsteigend bis 120 Habe; hier bildet es eine Schleife und geht von da Ã¼be den N-Himmel 
nach W. H6he des Scheitels = t7O. 



No. I. Azimut des Scheitels = 16O, H6he des Scheitels = 2 8 O .  No. 11. Azimut des Scheitels = 160, Habe des 

Scheitels = 36O. 
Da der Wind stÅ¸rrnisc geworden ist (W Starke 7), so ist ein weiteres beobachten am Meteoroskop 

nicht maglich. Die Positionen beruhen von jetzt ab auf Sch~tzungen. 

811 5 ~ .  Ausser diesen zwei Bgndern hat sich noch ein drittes Å¸be den S-Himmel ausgebildet. Die 
Positionen der B~nder sind8: 

No. I. 6stl. Fusspunkt Az= 5g0; H6he des Scheitels Å¸be dem N-Horizonte = 560. 

, 11. ,, W Az=6g0; Y, ,, 11 17 19 W = 80Â (der obere Rand be- 
rtihrt das astr. Zenit). 

,, 111. Ustl. Fusspunkt Az = 80Â° H6he des Scheitels Å¸be dem !$Horizonte = 16O. 

811 58m. No. I. und 11. sind miteinander verschmolzen in eines; dieses wandert gegen das Zenit (dasselbe 
soll von jetzt ab mit No. 11. bezeichnet werden); unter diesem entsteht ein neuer Bogen, so dass sich jetzt 
wiederum drei von E nach W Å¸be den Himmel spannen; ihre Positionen sind um 

p 2*: 

No. I. Ã¶stl Fusspunkt Az = 680, HÃ¶h des Scheitels = 42O, Azimut des Scheitels = oO, Breite = 26O; 
,, 11. sehr schwaches bogenftirmiges Band, Ã¶stl Fusspunkt AZ = 900, das Band geht durch das Zenit; 
, 111. 6stl. Fusspunkt Az= qoO, H6he des Scheitels Å¸be dem S-Horizonte = 23'. 

gh I@. Die Positionen sind die folgenden geworden: 
No. I. 6stl. Fusspunkt Az = 6g0, H6he des Scheitels Ã¼be dem N-Horizonte = 56Â¡5 

I 
*Y 11. ,, 11 Az = 6g0, ., ,, 11 = q O ;  
7, 111. ,Y 7, Az = 90Â° ,, -, .Â 7 Ã¼be dem S-Horizonte = 17'. 

gh 1 5 ~ .  No. I. und 111. sind verblasst. Das Band, welches durch das Zenit ging, hat sich in zwei Zer- 
spalten und beide Bander wandern gegen S, hierbei werden sie Ã¤ussers lichtstark. Die H6he des am tiefsten 
stehenden ist 20Â Ã¼be dem S-Horizonte. 

gh 20"'. Die beiden Binder zeigen lebhafte Lichtentwickelung und Farbung; sie erheben sich stark 

wallend (die Lichtbewegung, die wÃ¤hren der ganzen Erscheinung immer von E gegen W gerichtet gewesen 
war, ist jetzt die entgegengesetzte, nÃ¤mlic W gegen E), der untere Rand roth, der obere grÅ¸n gegen das 
das erste Band hat keine Krone gebildet und ist um 

gh 35m verblasst; das zweite strahlt stark, zeigt lebhafte Lichtentwickelung und bildet eine Krone. 
gh 40'"- Auch das zweite Band hat das Zenit passin und ist mit seinem Scheitel nach N gewanden7 

h~dem es stetig an Lichtintensitat abnimmt. Es bleiben nur noch Band- und Bogenfragmente Ã¼brig 
gh 5om. Es befindet sich an den verschiedensten Stellen des Himmels Polarlichtdunst. 
9" 59"'. Der ganze Himmel ist aufgehellt, gleichsam phosphorescirend; er zeigt Å¸beral die gelbgrUne 

Linie im Spektrum. 

1883. Februar  10. (Dauer der  Beobach tung  6h 44rn - gh 58'".) 

6h 44". Eine Lichtgarbe aus NW gegen das Zenit gerichtet. 
fih 57". Ein bogenfÃ¶rmige lichtschwaches Band a m  AZ = 15g0 Ã¼be den ~ ~ - H i m m e l .  Azimut des 

Scheitels = 230Â° H6he des Scheitels = 420. 

7l" Sm. Am N-Himmel befindet sich Polarlichtdunst. Der Fusspunkt des Bandes ist mehr nach s ge- 

ruckt, er befindet sich in. Az = 16z0, Azimut und H6he des Scheitels sind dieselben geblieben. Das Band "Idet 
~z = 51' 

wahrend der Messung eine Schleife und bedeckt dabei den Mond; um denselben entsteht ein Ring. 
findet eine Aufhellung statt. 

polarlicht- 
7h 18"'. Indem das Band Å b̧e dem SW-Himmel allm~hlich verblasst, bildet sich aus dem 

dunst ober den N-Himmel eine Art Bogen, beginnend in A~ = 3500 und H6he = 120 Å¸be den N - ~ ~ ~ ~ ~ ~  b's 



A ~ =  7i0 und H6he = 33O. Bei diesem Bogen ist sonderbarer Weise der obere Rand scharf begrenzt, wahrend 
bei allen anderen Erscheinungen immer der untere dem Horizont zugekehrte Rand scharfe Umrisse zeigte. 

AUS der in der vorigen Notirung in Az = 51' beobachteten Aufhellung hat sich ein Bogen gebildet, derselbe 

erstreckt sich Uber die HÃ¤lft des N-Himmels. 

7 h  25m. Der aus Az = 5i0 entstandene Bogen hat sich auf eine Lichtgarbe aus Az = 4 7 O  und 60 
HUhe reducirt. 

7h ~ 1 .  Das in der Notirung um 7 h  18111 erwÃ¤hnt bogenartige Gebilde hat jetzt folgende Position: 
es erscheint hinter dem nordwestlichen HÃ¶henzu in einem Az = 352O und erstreckt sich Uber den N-Himmel, 

der Scheitel der Erscheinung liegt in Az = 58O. Die HUhe des Scheitels ist = 35O. Die 7 h  25m erwmhnte Lidlt- 
garbe hat wieder die Gestalt eines unvollstiindigen [halben) Bogens angenommen. 

711 3gm. Es ist alles sehr lichtschwach geworden. Aus Az= 15g0 entstehen zwei lichtschwache unvoll- 
stiindige Bogen Å¸be den S-Himmel. 

711 4g111. Es ist alles verschwunden. 
811 4"'. In Az = 70Â entsteht eine Aufhellung. Die fortlaufende Beobachtung wurde abgebrochen. 

811 54"'. Polarlichtschein um den Horizont von NE bis E. 
Es kommt zu keiner definirten Erscheinung mehr bis um 911 58111. ES entsteht aus Az = 58O ein Bogen 

Uber den N-Himmel, der aber ebenfalls bald wieder verschwindet. 

1883. Feb rua r  11. 

Ein schwaches Polarlicht. 

1883. F e b r u a r  12. (Dauer der  Beobachtung 811 301T1- ioh 29m.) 

gh 30'". Beginn des Polarlichtes. An verschiedenen Stellen des Himmels Polarlichtdunst. 
8'1 39In. Ein Bogen aber den N-Himmel; die Position ist die folgende: &tl. Fusspunkt AZ = 6i0, HÅ¸ll 

des Scheitels = 26O, Azimut des Scheitels = 8O. 

Der Bogen bleibt ziemlich stationÃ¤r die ganze Erscheinung ist wegen des Mondlichtes nur 
schwach sichtbar. 

gh 54m ist die Position des Ã¶stliche Fusspunktes des Bogens in AZ = 58'. 
gh 4'". Der Bogen hat sich etwas erhoben und zeigt wieder deutlich die scheinbare elliptische Form; 

seine Position ist die folgende: ostl. Fusspunkt = 600. Umbiegungspunkt AZ = 6 2 O ,  H6he = 6?5, HUhe des 

Scheitels = 33O, Azimut des Scheitels = 20. 

9" 13"l. Der Bogen nimmt Bandform an, eine starke Lichtbewegung ist in ihm vorhanden. 

9" Igm. Der untere Rand ist kein Kreisbogen mehr, sondern eine sinusfurmige Linie, so dass keine 

gemacht werden kann. 

gh 2gm. Unter dem Bande entsteht ein ihm paralleles lichtschwÃ¤cheres das aber bald wieder verschwindet. 

9 49"'. Das Band hat wieder die regelmgssige Bogenform angenommen, nur in der Nahe seines 6st- 
liehen Fusspunktes findet noch eine starke Lichtbewegung statt; seine Position ist die folgende: OstL Fusspunkt 

Az =42', Å¸mbiegungspunk AZ = 490, HÃ¶h = 8O, Scheitel Az = 2O, HUhe = 22'. 

loh Tm. Derselbe Bogen in folgender Position: 8stl. Fusspunkt AZ =-+I', Umbiegungspunkt Az = @, 
H6he = 6% WÃ¤hren das Meieoroskop gedreht wurde, um die Hube und d:-. Azimut des Scheitels ZU messelb 
war alles verblasst. Bis loh 301n kein Polarlicht, y p  eine Lichte k b e  iin AZ = 45O. Der sturmische 

Wind erlaubte nicht weiter zu beobachten. 
1883. Feb rua r  13. 

Wegen des sturmischen Windes und des SchneegestÃ¶ber 11 .X eitle fortlaufende Beobachtung unmuglich. . 
7 18". ~ i , ,  schwacher B~~~~ aus ENE ~ b e r  das Zenit. Wegen des Mondlichtes ist die Erscheinung 

nur undeutlich. 

gh 3"'- Ein lichtschwacher Bogen Å¸be den 3-Himmel. 
Km. 36 



1883. F e b r u a r  14. 

Die Beobachtung ist aus demselben Grunde wie am vorhergehenden Abende unm6glich. Der Himmel 

iiberzieht sich. 
6h 30"' wurde ein Bogen aus Az = 80Â Å¸be den S-Himmel nach S W  gesehen. 

Nach irf1 klgrt es sich auf. 
loh 30"'. Ein sehr lichtstarkes Band Å¸be den S-Himmel Az = 90'. 

1883. Februar  15. 
Wegen Unwohlseins war eine kontinuirlich fortlaufende Beobachtung nicht mÃ¶glich 
711 7"'. Das Polarlicht beginnt mit einem gegen das Zenit gerichteten Strahl von 8O H6he ausAz=3i0 
7 h  2im. Ein Bogen Å¸be den S-Himmel; die Position ist die folgende: Oe. Fussp. Az = 75O; Az des 

Scheitels = 1 7 3 ~ ;  HÃ¶h des Scheitels = 660. 
811 zm. Ein Band Å¸be den S-Himmel aus Az = 97O, unmittelbar darauf entsteht ein zweites Å¸be 

demselben aus Az = goO; dieselben Å¸berspanne den S-Himmel nur bis zum Az = 180Â° beide vereinigen sich 

in S, so dass sie eine ungeheure Schleife Å¸be den S-Himmel bilden; die Biinder sind aus einzelnen durch 
schwarze Zwischenr8ume getrennten schmalen Strahlen zusammengesetzt; die ganze Erscheinung ist sehr 
intensiv, die Biinder erheben sich gegen das Zenit und nehmen dabei an Lichtintensitiit ab, spannen sich aber 

jetzt Å¸be den ganzen S-Himmel und berÅ¸hre in WSW den Horizont. 
8h 12"'. Bei weiterer Erhebung gegen das Zenit werden die Biinder wieder lichtstiirker, das obere 

Band erreicht mit seinem oberen Rande das Zenit, die H6he des unteren betri-igt 70Â Å¸be dem S-Horizonte; 
es findet eine Kronenbildung statt; der Konvergenzpunkt der Strahlen liegt in Az = 146O, H6he -78'; es 

findet ein lebhaftes Farbenspiel (roth und grÅ¸n statt; unter diesem Bande befindet sich das zweite in einer 

H6he von 30Â Å¸be dem S-Horizonte; dasselbe ist nicht so intensiv wie das obere, es Å¸berdeck den Mond* es 
ist jedoch hierbei weder Hof noch Ring bemerkbar. 

8h 22"'. Die Erscheinung bewegt sich noch weiter gegen N. Das obere Band ist nach N gewandert 
und nahezu verschwunden; das zweite Band hat das Zenit erreicht, es bildet jedoch keine Krone; es wandert 
weiter nach N. 

gh 3zm. Auch das zweite Band ist verblasst;. von der ganzen Erscheinung ist nur noch eine lichte 
Stelle (Polarlichtdunst) in NE sichtbar. 

10" 22"'. ES spannen sich drei Bogen aber den S-Himmel. Die Erscheinung ist wiederum ziemiicl' 
lichtstark. 

4 1883. Februar  16. 

Der Himmel ist bew6lkt; um 7 h  wurde hinter den Wolken eine Helligkeit in E bemerkt. 

1883. F e b r u a r  17.-20. 

Bedeckter Himmel, Schneefall und Sturm. 

1883. F e b r u a r  21. 

Die Erscheinung wurde nicht genauer beobachtet (weil der Pfeiler f ~ r  das MetcoroskoP durch eine 
Schneewehe bedeckt und der FUSS, auf dem das Meteoroskop befestigt wurde, durch den Sturm fOrtge*ssen 

imme1 var). Die Erscheinung bestand aus Biindern, die sich draperiefirmig von E nach W Å b̧e den S-H 

spannten, deshalb waren genauere P~sitionsbestimmun~en nicht mÃ¶glich 



~-Himmel; der N-Himmel blieb anfanglich vollkommen frei; derselbe erschien tiefschwarz gefwbt, jedenfalls 

war er dunkler als in andren NÃ¤chten Die Bander erheben sich dann gegen das Zenit und bilden eines nach 
dem andern eine Krone. Das Maximum der Intensitgt fallt um 7h 1 Sm. Die Bander senken sich alsdann gegen 

den N-Horizont und verblassen, um 
711 3~ sind nur noch Band- und Bogenfragmente Å¸be den N-Himmel. zerstreut. 

1883. F e b r u a r  23. 
6 h  201". Das Polarlicht beginnt mit einem Bande Å¸be den S-Himmel, das Az des Oe. Fusspunktes ftit 

= goO, die HÃ¶h des Scheitels = yjO, das Az des Scheitels = igoO. das Band ist ebenfalls aus einzelnen Strahlen 

zusammengesetzt; die Erscheinung geht wieder in die Draperienform Å¸ber derartige Bander bedecken nahezu 

den ganzen Himmel; ihre Orientirung ist immer ungefÃ¤h E-W, eine genauere Messung liisst ihre Form nicht 
zu. Die FÃ¤rbun ist trotz der IntensitÃ¤ immer weisslich (im Spektrum ist nur die gelbgrtine Linie 3ieihkbafh 

die an sich sehr lichtstarke Erscheinung scheint durch das Licht des Vollmondes stark gedampft. '' . '' 

. ; t  ' r i - :  

1883. F e  br  U a r  2 4  (Dauer der Beobachtung 6h 5zm-gh Sm.) 
J 

6'1 52m. Ein Band von im Ganzen bogenfÃ¶rmige Gestalt erstreckt sich Å¸be einen Theil des S- Himvels, 
' I 1 1 ,  

der oe. Fussp. liegt in Az = looO, es erstreckt sich Å¸be den S-Himmel bis zu einem Az = 210Â und zu einer 
, < ' J '  

H6he von 200. Das Band ist wenig intensiv und Ã¤nder seine Position bis um 7h4gm fast gar nidp. . 
! /Â¥ ' - I  * 

711 4gm. Es beginnt in dem Bande eine starke Lichtbewegung; es besteht aus lichtstarken parallelen 
,.8 I 

durch dunkle Zwischenr~ume getrennten Strahlen. Die Position des Bandes ist: Oe. Fussp. Az = looO, AZ des 

Scheitels = 2100; H6he des Scheitels = I O ? ~ .  

7 h  54"'. Der Ã¶stlich Fusspunkt wandert schnell gegen N, er befindet sich in Az 
zugleich der Scheitel des Bandes erhebt. 

Yh 57"'. Der 6stliche Fusspunkt befindet sich in Az ='600, das Band be - 
scharf von einander getrennten Strahlen. 

gh 2"'. Der Scheitel hat das Zenit erreicht; der 6stliche Fusspunkt li 
811 6m. Es findet eine Kronen-Bildung statt in einem Punkte, 

= 7 7 O  ist. 

gh 27"*. Das Band hat das Zenit passirt und sehr an Lichtstgrke abgenommen; der 6stliche ~ u s s ~ ~ n k t  
in Az = 300. 

Ein zweites hat sich Å¸he den S-Himmel gespannt und wandert gegen%. E s  bberschreitet 'das 
Zenit um - - 

8'' 3 ~ ~ ;  es findet hierbei die Bildung einer Krone statt in einem Punkte, dessenhz = r~ ;540 und dessen 
H6he = 800. 

gh 43m. Das Band verharrt im Zenit, die Kronenbildung dauert an- en ist: &= 1 4 3 ~  

H6he = 800. 

Ein neuer Bogen spannt sich uber den S-Himmel, derselbe-nimmt B&iderform an uni^wandeit gegeir 
das Zenit; dasselbe wird erreicht um 

gh Sm. ES findet die Bildung einer Krone statt in einem Punkte, dessen' und de&en Hube 

= 75?3 ist. 
1883. Februa r  25.-26. 

Bedeckter Himmel und Schneefall. 
1883. F e b r u a r  27. 

911 Polarlicht. 

Km. 38' 



S-Himmel; in einem Bande Uber dem stidlichen Himmel, das sich mit seinem Scheitel langsam wieder gegen 

das Zenit erhebt, erreicht die Erscheinung ihre grUsste Intensitilt um 911 W .  
Mehrere intensiv geftirbte wallende Bilnder, welche die Form von Bogen und Draperien haben, wandern 

von S durch das Zenit nach N, indem sie im magnetischen Zenit Kronen bilden; die Filrbung ist die gew(jhn- 
liehe, der untere Rand ist roth (blauroth' der obere griin. Im Spektrum erscheinen nur grÃ¼n und blaue 
Linien, die rothe Linie ist nicht wahrzunehmen. Die Krone besteht nicht wie gewfihnlich sonst aus zusammen- 
schiessenden getrennten Strahlen, sondern aus zusammenhilngenden Lichtmassen; das Centrum der Krone ist 

wie gewahnlich durch eine dunkle Stelle markirt. 
1883. Miirz I. (Dauer de r  Beobachtung + 2zm - 111' 23m.l 

7'1 22m. Ein Bogen und dariiber ein Band am X-Himmel: die Position des Bogens ist die folgende: 
6stl. Fusspunkt Az =&P; von da aus steigt es senkrecht gegen das Zenit an bis zu einer H6he von g?3, darauf 
spannt es sich Uber den N-Himmel; das Azimut des Scheitels = oO; die Habe des Scheitels betrhgt mO, der 
Bogen berÅ¸hr nicht den W-Horizont: Å¸be demselben befindet sich ein sehr intensives geschlungenes Band. 

7 h  28"'. Der Bogen hat sich an seinem Ã¶stliche Fusspunkte bis zur Umbiegungsstelle in drei getheilt; 
die Position ist die folgende: das mittlere Azimut der drei Fusspunkte ist = 52O; die drei Bogen steigen nahezu 
senkrecht auf bis zu einer H6he von g0 ;dies ist die H6he des Umbiegungspunktes des mittleren Bogens): an 
dieser Stelle vereinigen sich die drei Bogen in einen einzigen von intensiven Lichtwellen durcheilten band- 
fcrmigen Bogen; das Azimut des Scheitels = loO, die HÃ¶h des Scheitels = 25O, die Breite des Bogens im 
Scheitel = 1 7 ~ .  

9 4om. In der Zwischenzeit haben sich mehrere Bogen Å¸be den N- und S-Himmel gebildet, die 
Positionen derselben sind die folgenden: die Gstlichen Fusspunkte derselben liegen zwischen den Az = 60'-70'7 
also im Mittel in Az = 650, es spannen sich im ganzen fÅ¸n Bogen Å¸he den N- und S-Himmel; die Hohen 
der Scheitel liegen zwischen H = 3g0 Å¸be dem X-Horizont und H = 7 7 O  Å¸be dem S-Horizont; das Azimut 
aller Scheitel ist = oO resp, = 1800. 

8 h  28"'. Es sind wieder fÅ ņ Bogen inzwischen entstanden: 
No. I. Å¸be den N-Himmel: H6he des Scheitels 140, Breite im Scheitel 5'. 

1 11. W 7, ,, 71 - 71 3. 1 ?I0. ,, .,, 9. gO. 
111. , ,, %Himmel; 

-7 ]V. 1, 9, ,, 1, , 5g0, Beide Bogen gehen ineinander. 

V. W ,, .? ?. .. .. , 180, Breite im Scheitel 7'. 
dieselbe: Die sudlichen Bogen erheben sich langsam gegen das Zenit, sonst bleibt die Erscheinung 

nachdem Bogen No. 111. und IV. das Zenit passirt haben, verblassen sie. 
No. " 8" 43". Die Anzahl der Bogen hat sich auf zwei reducin. Bogen No. I ist ebenfalls 

und V. haben die folgenden Positionen: 
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Bogen Å¸be den N-Himmel; Ã¶stl Fusspunkt Az = 68O: Scheitel Az = I 50, H6he = 380, Breite = I@. 

, , S-Himmel; ,, ., A z = p ;  ,, -4z=190O, ., = i 7 O ,  ,, = 50. 

811 55m. Der Bogen Uber den N-Himmel hat sich gehoben und geht durch das Zenit, die IntensitÃ¤ 
hat jedoch sehr abgenommen. Der Bogen Å¸be den S-Himmel ist in seiner Stellung geblieben. Uber den N- 
Himmel hat sich ein neuer Bogen gebildet. Azimut des Scheitels = oO, Hohe desselben = loO, Breite im 
Scheitel = 5O. 

gh Sm, Die Erscheinung ist wenig vergndert. Die Position und Form des Bogens Å¸be den N-Himmel 
ist die folgende: Ã¶stl Fusspunkt Az = 5i0; Umbiegungspunkt Az = 53'. HÃ¶h = 8O, Scheitelhohe = 15O, Azimut 

des Scheitels = oO. 

gh I 1"'. Der durch das Zenit gehende Bogen ist verschwunden, dagegen ist ein neuer Å¸be dem S-Himmel 
entstanden; seine Position ist: Ã¶stl Fusspunkt Az = goO, HÅ ļi des Scheitels = pO, Breite im Scheitel = 12O.  

Der schon bestehende Bogen Å¸be den S-Himmel (Bogen V. der Beobachtung um 8'1 28"') hat die Position: 

6stl. Fusspunkt Az = goO, H6he des Scheitels aber dem S-Horizont = loO. Breite im Scheitel = 60. 

gh 15m  ̂ Wiihrend die Erscheinung am S-Himmel ihre Position und IntensitÃ¤ nicht veriindert, ist am 
N-Himmel nahezu alles verschwunden. 

911 23'". In dem Bogen Ã¼be dem S-Himmel beginnt plÃ¶tzlic eine lebhafte Lichtentwickelung, seine 
Position ist: Å ştl Fusspunkt Az = qoO, H6he des Scheitels = 13?5, Azimut des Scheitels = lgoO, Breite des 

Bogens im Scheitel = 2?5, westl. Fusspunkt = 253O; zugleich entsteht ein schwacher Bogen durch das Zenit. 

gh 2gm. Der Bogen Å¸be dem S-Himmel verbreitert sich und nimmt dabei an Lichtintensitst ab; er 
wird um 

9" 32"' wieder sehr lichtstark und farbig, der untere Rand ist roth (blauroth), der obere grÃ¼n 

9" 33"'- Der Bogen wird bandfÃ¶rn~i und bildet in Az = 210Â und H6he = 16O eine Schlinge. 

9'' 3Ym. Der Bogen hat wieder eine regelmgssige Gestalt. Das Azimut seines Scheitels = rpO, H6he = lSO, 
Breite im Scheitel = 4O. 

gh 39'". Der Bogen hat entsprechend dem Umbiegungspunkte der nÃ¶rdliche Bogen einen Knick in 

Az = 93' und H6he 4 O .  Sein 6stlicher Fukpunkl liegt in Az = 85O. WÃ¤hren der Messung entsteht parallel 

zu ihm ein zweiter Bogen (oder ist durch Theilung aus dem ersten entstanden\. 

9" 4Gm. Der obere Bogen {bandfÃ¶rmig ist sehr lichtstark, er erhebt sich gegen das Zenit; der tiefer 

stehende Bogen bleibt station2r. 

9" 4gm. Bildung einer Krone in Az = 167~3, HÃ¶h = 80%. 

gh 5gm. Die Erscheinung hat das Ende ihrer nordwÃ¤rt gerichteten Bewegung erreicht, die Sstlichen 
westlichen Fusspunkte liegen in A~ = 680 und AZ = 322O (geschÃ¤tzt) die ganze Erscheinung tritt dann wieder 

eine Bewegung gegen S an; indem die draPeriefSrmifi werden, sodass keine Messung mehr m~glich ist. 

10'' ",. Die Lichtintensitat hat bedeutend abgenommen. l'ber den N-Himmel Polarlichtdunst und 
Fragmente von BÃ¤nder zerstreut; aus ihnen entwickeln sich 

10 '~ 8"' ein Band aber den N-Himmel, aus dem Strahlen gegen das magnetische Zenit schiessen; auch 
lÃ¶s sich in einzelne Fragmente auf; der ganze Himmel ist mit Polarlichtdunst bedeckt und zeigt ~beral l  

die grungelbe Linie im Spektrum. Die Sterne e&cheinen getrÃ¼bt ein Zeichen, dass eine Cirrus-Wolkenbadung 
stattgefunden hat. 

Die kontinuirliche Beobachtung konnte nicht weiter fortgesetzt werden. 
Es findet bis I i l i  33'" keine ~ o s s e r e  Erscheinung statt; um 1111 23"' ist der Y- und S-Himmel mit 

draperieformigen BÃ¤nder bedeckt. 



Breite 

No. I 

7, 11 

1883. Miirz 2. (Dauer der Beobachtung 6h 42m-nh 53m.) 

6h 42"'. Ein schwacher Bogen erstreckt sich aus Az = 80O durch das Zenit nach W. 

6h 53% Es ist der Bogen durch das Zenit wieder verschwunden, ein neuer hat sich Å¸he den 

N-Himmel gespannt; seine Position ist: 8stl. Fusspunkt Az = 80Â° Umbiegungspunkt Az = 80Â° H6he = 7?5; 
Scheitel Az = 50, HUhe = 320, Breite = 7O.  Der Bogen wird von intensiven Lichtwellen durchlaufen. 

Die Beobachtung musste auf einige Zeit unterbrochen werden; bei Wiederaufnahme derselben um 

7h 8'" steht Å b̧e dem S-Himmel ein intensives bogenf6rmiges Band, der tistliche Fusspunkt ist un- 
sichtbar wegen Stratus-GewUlkes. Umbiegungspunkt Az = ggO, HÃ¶h = 17?5; Scheitel Az = 193O, H = 64O, 

= iqO. Der Bogen erhebt sich langsam gegen das Zenit, um 

7h 23"' entsteht Å¸be den NiHimmel gespannt ein zweiter Bogen; die Positionen derselben sind: 

Å¸be den N-Himmel. Ostl. Fusspunkt Az = 80Â° Umbiegungspunkt Az = 83Â¡ HÃ¶h = 8O; Scheitel Az = 50, 

Hohe = 56O, Breite = ioO. 
Å¸be den S-Himmel. b t l .  Fusspunkt Az= 80Â° Umbiegungspunkt Az= I O ~ O ,  HÃ¶h = 19O; Scheitel Az= 185O, 

Hohee= 83O, Breite = 7O.  

7 h  28m. Dieselben Bogen. No. I hat sich mehr gegen N gesenkt; seine Position ist: 
Ostl. Fusspunkt Az = 63O; Umbiegungspunkt Az = 630, Hohe = 7O; Scheitel Az = 50, H6he = 26O, 

Breite = 7 O .  

NO. I1 bildet um 7h  29'" eine Krone, ist intensiver wie No. I; seine Position ist: 
"' ' Ost!. Fusspunkt Az= 86O, Umbiegungspunkt Az = 95O, HÃ¶h = 14O, Scheitel im Zenit. 

Wahrend der Beobachtung theilt sich der Bogen in drei verschiedene bogenfÃ¶rmig Bgnder, die wieder 
gegen S zurÅ¸ckwandern Um 

7h 33m is t  ihre H6he Å¸be dem S-Horizonte 2 5 O  fÅ  ̧ das tiefere und 610 ftir das am h6chsten 
stehende Band. 

7'1 38"'. Uber Bogen No. I hat sich noch ein anderer ihm paralleler gebildet; Å b̧e den drei Bogen 
de~.W-k-cunels sind noch zwei andere entstanden, so dass sich im Ganzen sieben Bogen tiber den Himmel 
VbÃ̂ E,- W spannen. Ehe eine Messung vorgenommen .werden konnte, sind die beiden neu entstandenen 
Bogen Uber den S-Himmel wieder erloschen. Die drei B q e n ,  in die sich No. I1 gespalten hatte, haben sich 
yieder.ju einem vereinigt; die Position desselben ist die folgende: 

h l .  Fusspunkt Az=860; Umbiegungspunkt Az = 11 10, Hohe = 140; Scheitel Az = 189~;  H6he = 3"; 
Breite = 6O. 

Wahrend der Messung ist No. I sehr lichtstark geworden, seine Position ist um 

7h 41m, Ustl. Fusspunkt Az = 490; umbiegungspinkt AZ = 61 0, Hohe = gO; Scheitel Az = 1207 khk&v, 
= 220, Breite = 130. 

: J  h ,  1 

.',, , , b'ie Erscheinung bleibt ziemlich stationiir, 4 die ~osi i ion der drei Bogen ist um 71- 55" die f 0 ~ t 4 ' ~ ~ ~ ~ :  
7 h  55m. 

Auserdem wurde beobachtet die Breite des Bogens an den Fusspunkien und umbie&ungspunkten: 

1 Breite am 6~11. Fusspunkt = so, Breite Unibiegungspunkte = 90, Breite im scheite' G ' 201  

= 32'. 
V 1 7, n n 11 = 7 11 17 7) = t 5 O ,  ,Y Ã V 



sten 

Die Beobachtung wurde unterbrochen/ 
8h 15m. Bei Wiederaufnahme der Beobachtung waren vier Bogen tiber den Himmel gespannt; die 

~stlichen Fusspunkte lagen zwischen den Azimuten 680-p0. Die H6he des am tiefsten Å¸be dem N-Horizont 
stehenden war 47O, das Azimut des Scheitels 10'. Die Htihe des am tiefsten tiber dem S-Horizonte stehenden 
war 2 1 O ,  das Azimut des Scheitels war 173~. 

8h 25% Die vier Bogen haben sich auf drei bogenftirmige Bander reduzirt, zwischen denselben 
befinden sich noch Fragmente von zwei anderen Bogen. 

Die Position derselben ist die folgende: 

Die Ã¶stliche Fusspunkte sind 
nicht getrennt, die Bgnder ent- 

wickeln sich aus einer hellen 

Schicht, deren Azimut 68O-qoO ist, 

' Umbiegungspunkt Az=640; H6he= gO, Scheitel Az = 8O, Htihe= 52O, 

Breite = 3O, 
Umbiegungspunkt Az = 95O, HÃ¶h = 20'; Scheitel Az = 1870, 

H6he = 47O, Breite = 3 IÂ¡ 
Umbiegungspunkt in starken Wallungen (nicht messbar); Scheitel 

Az = 187O, H6he = 15O, Breite = 5O. 

Gemessen wurde ausserdem noch die Breite der BÃ¤nde an dem Umbiegungspunkte, diese Messung 
ergab fÅ ŗ 

No. I Breite am Umbiegungspunkte = 7 O ,  

7, 11 7, 7, 7s = 7O. 

Die Erscheinung bewegt sich im Ganzen gegen S, die Positionen sind um: 
8h 35" 

No. I Ã¶stl Fusspunkt Az = 680; Umbiegungspunkt Az = 74O, HÃ¶h = i8?5; Scheitel AZ = 7 O ,  

HÃ¶h = 57O, Breite 7 O ,  

7 11 Ã¶stl Fusspunkt Az = 80Â° Scheitel Az = 18S0, HÃ¶h = 36O, Breite 30Â° 

7, 111 h t l .  Fusspunkt Az = 970; Scheitel Az = 185'. HÃ¶h = 7 O ,  Breite = 6O. 

Die Breite am Umbiegungspunkte von No. I war = So. 

gh 43"'. ZU den drei Bgndern ist noch ein viertes entstanden. Das Azimut des tiefsten n6rdlichsten 

Kogens (HÃ¶h = 70Â° ist = 5O; das des tiefsten sudlichsten Bogens (Hebe 13?5) ist = 183'. 
Die Bildung einer Krone in Az = 180Â° H6he = 81?5.O 

gh 531". Wahrend der Kronen-Bildung haben sich die bogenftirmigen Bander Å¸be den N-Himmel 

in einzelne Strahlen aufgelÃ¶st so dass nur noch die Å¸be den S-Himmel vorhanden sind. 

9'' 5m. Die Å¸he den S-Himmel ausgespannten Bogen haben ihre Position wenig vergndert; die Licht- 

starke wird jetzt gr6sser; ihre Positionen sind: 
Ost]. Fusspunkt AZ = 9-0; Scheitel AZ = 18d0, H6he = 10'; westl. Fusspunkt Az = 258'. 

gh 8m. WÃ¤hren sonst die Position des Bogens dieselbe bleibt, ist der Ã¶stlich Fusspunkt weiter 

gegen N geruckt, er befindet sich in ~z = 800. Der Bogen wird lichtstÃ¤rker 

9' 10'". Er theilt sich an seinem Ã¶stliche Ende in zwei Bogen, sonst bleibt er zusammenhÃ¤ngend 

gh ' I m .  Die Bogen verschmelzen wieder in einen; der Bogen wird bandfermig, gerath in lebhafte 
Bewegung, die ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  wird stark; der untere Saum ist roth, (es war wieder ein bltiuliches Roth), der 

grbn gefÃ¤rbt Im Spektrum sind jedoch nur Linien im grÃ¼ und blau bemerkbar, keine im roth. 
gh 12% Die Position des bogenfÃ¶rmige Bandes hat sich dabei wenig !Jeanden: btl .  Fusspunkt 

Az = 79'; Scheitel Az = 1850, Hebe = loO, Breite = 16'. 

Das Band theilt sich wieder in zwei, fangt dann an Strahlen gegen das Zenit zu schiessen; es erhebt 



sich intensive1 werdend unter lebhafter Fgrbung, indem es ungeheure Schleifen bildet, gegen das Zenit, es 

erreicht dasselbe um : 
gh 22m, indem es eine Krone bildet in Az = 143?3, HÃ¶h = 7q?8. 
Nachdem das Band gegen N (mit seinem Scheitel) bis 660 HÃ¶h herabgewandert ist, wird es schwacher 

und verschwindet um g h  25"). 

Inzwischen ist der Ã¶stlich Fusspunkt des zweiten Bandes weiter nach N geruckt; er befindet sich um 

q h  33nl in Az = 31O. 
$1 36'" liegt der Scheitel desselben in einer HÃ¶h = 56O Å¸be dem N-Horizonte. Es bildet sich darauf 

in W eine sehr helle Stelle von unbestimmter Kontour. 

911 48'" entwickelt sich aus dieser ein bogenfÃ¶rmige Band tiber den N-Himmel; das Band erhebt sich 

gegen das Zenit und bildet beim Ueberschreiten desselben eine Krone in Az = 136?3, HÃ¶h = 82?4. 
Die Erscheinung wird sehr komplizirt; Å¸be dem ganzen Himmel sind draperiefÃ¶rmig Bandfragmente 

zerstreut. 

@ 53m. Es bildet sich aus diesen ein bogenfÃ¶rmige Band Ã¼be den N-Himmel; seine Position ist: 
Ã–stl Fusspunkt Az = 34O, westl. Fusspunkt = 2 7 O  (geschÃ¤tzt) Scheitel-HÃ¶h = 40Â° Az = 35O, Breite = 60'. 

Der obere Rand tangirt das magnetische Zenit und bildet dort eine Krone in Az = 1360, HÃ¶he=82?5 

qh 58"'. Das Band nimmt an LichtintensitÃ¤ ab und verschwindet; aus einem in Az = 2 5 O  circa befind- 
lichen Lichtfleck bildet sich ein Bogen durch das Zenit nach SW. 

1 ~ 3 ~ .  Der ganze Himmel ist wieder mit Band- und Draperie-Fragmenten bedeckt, die eine Messung 
unmÃ¶glic machen, es kommt bis n11 53", wo die Beobachtung abgebrochen wurde, zu keiner distincten 
Erscheinung mehr. 

1883. MÃ¤r 3. (Dauer der Beobachtung b~ ,  271n-gll 57111.; 
6 h  27m. Das Polarlicht beginnt mit einem Bogen aus Az = 6g0 uber den X-Himmel; die ScheitelhÃ¶h 

betragt 56O. 



derer  Rand Ã¼berschreite das Zenit und vereinigt sich mit dem oberen Rande des M e t t s  No. 11, dieser nimmt 

Banderform an; er trennt sich darauf wieder; um 
7h 321" haben sich wieder beide vereinigt; die ganze Erscheinung nimmt Draperieform an und macht 

eine Messung unm6glich. Der ganze Himmel ist von der Erscheinung eingenommen mit Ausnahme eines 
sepentartigen Theiles des S-Himmels, der begrenzt ist von Az= 50' (Scheitel Az = 180Â° H6he = 5 fb \  bis 
AZ = 275'. Diese Draperieform (die Lichtmasse ist in ihr zusammenhangend) dauert bis um 

~h 41m. Es lÃ¶s sich die Erscheinung in lauter einzelne Strahlen auf. Die Erscheinung nimmt darauf 
an Intensitst ab, um 

7 h  j2m ist die ganze Erscheinung verschwunden bis auf einen Bogen Å¸be den N-Himmel und eine 
Strahlengarbe aus E und eine zweite aus SSW; der Bogen hat folgende Positionen; Ustl. Fusspunkt Az =48?5; . 
Scheitel Az = 607 HÃ¶h = 8?5, Breite = IO?~ .  

7'1 53m. Der Bogen wird sehr lichtstark und hat sich um 

7 h  57nl als Band Uber den ganzen N-Himmel verbreitet und dabei Draperieform angenommen. Die Er- 
scheinung wird allmÃ¤hlic lichtschwÃ¤cher um 

8 h  12m ist nur noch ein heller Schein in N tibrig. Aus diesem entwickelt sich um 
8 h  28m ein Bogen, dessen Position ist: Ã¶stl Fusspunkt Az = 55O, Umbiegungspunkt Az = 55' Hbhe= 

So, wahrend der Messung nimmt derselbe BÃ¤nderfor an, so dass eine Messung der ScheitelhUhe nicht mehr. 
m6glich ist, um 811 32111 nimmt er, in draperief6rmige Schleifen aufgelast, den ganzen N-Himmel ein; in 
Az=3oO0 theilt er sich und bildet zwei Schleifen, die in Figur 19 dargestellt sind. Die Erscheinung wird dann 
schwacher; um 

gh 42m sind nur noch zerstreute Fragmente von B8ndern und Strahlen vorhanden; um den Horizont 
he~um (mit Ausnahme des S-Horizontes) befindet sich Polarlichtdunst. Dieser Zustand dauert bis um 

<  ̂ 5 ~ "  ist wiederum alles verschwunden. Die Beobachtung wurde abgebrochen. ~ u m i l i g  war die 

sehr grosse Dunkelheit des Stuckes des S-Himmels, an welchem keine Nordlicht-Erscheinung aufgetreten war. 

1883. Marz 4 - 5. 
Bedeckter Himmel und Sturm. 

1883. M il r z  6. (Dauer der Beobachtung 7" 33'" - 911 4gm.) 
7h 9"'. Das Polarlicht beginnt mit einem Bogen Å¸be den N-Himmel, nahe dem Zenit; Ustl. FUSS- 

Punkt Az = g0". 
33'"- Es erstrecken sich zwei Bogen Å¸be den S-Himmel. Ihre Positionen sind: 

Ustl. Fusspunkte sind Scheitel Az = I B O ,  H8he = 16O, Breite = 5'. 
gemeinsam Az = 93'; , . k z = 1 8 8 O ,  ,, =30.5, ,, =6?5. 



yh 44m. Der obere Bogen ist verschwunden: der untere Bogen ist sehr lichtstark geworden und be- 
steht aus getrennten Strahlen. Sein Scheitel liegt in AZ = 1 8 8 O ,  die ScheitelMhe betragt i5?5, die Breite 6: 

711 5im. Der Bogen hat sich stark verbreiten und nimmt um 

7h 54m die Bandform an. Die Lichtbewegung geschieht von W nach E; unter dem Bogen inAz= 1060 

entsteht ein Strahl, aus diesem entwickelt sich ein neuer Bogen. 
811 101. Das Band schiesst Strahlen gegen das Zenit. 

Die Beobachtung wurde unterbrochen. 
811 17". Die Erscheinung ist dieselbe geblieben. Das Band sendet Strahlen gegen das Zenit. Es ist 

jedoch nichts mehr messbar, weil die Erscheinung draperief6rmig ist. Die Bewegung der Erscheinung als 

ganzes besteht in einer Anniiherung an das Zenit: die HÃ¶h ist um 8h I? = 3b?5, die Breite =8?5 in einem 

Az = 183'. 

Das Band erreicht das Zenit um 

8h 22= und bildet eine Krone in einem Punkte. dessen Az = I-U?? H H So?- ist. 
811 3 ~ .  Die Erscheinung erreicht das Maximum ihrer Intensitgt. 
8h 36Â¡ Die Erscheinung ist noch immer draperiefÃ¶rmig es lassen sich jedoch drei verschiedene 

Bmder unterscheiden, eines Å¸be den Y-Himmel und zwei tiber den S-Himmel. Eine Messung ist der W- 

regelrnassigen Form wegen unmÃ¶glich Im ganzen wanden die Erscheinung gegen Y, dies dauert an bis um 

811 So". Die Erscheinung beginnt wieder nach S zurtickzuwandern; nach dem abermaligen Passire* 
des Zenites verschwinden die oberen Bander und um 

9 lgm ist nur der unterste Bogen das Band hat wieder die Form eines Bogens angenommen) noch 
vorhanden. Dieser beginnt sich zu dieser Zeit wieder zu erheben; es entsteht ein ihm paralleler Bogen. 
Das Azimut der Bogen ist = 1 8 6 O .  Der zweite Bogen verschwindet wieder; der untere Bogen bleibt stationar 
Å¸be dem S-Horizonte in circa 1 6 O  HÃ¶he 

9 49"'. Der Bogen am S-Himmel hat seine Stellung nicht veranden, seine HÃ¶h ist dieselbe geblichen. 

1883. MÃ¤r 7 .  

Bedeckter Himmel, Polarlicht hinter den Wolken. Dasselbe muss stellenweise sehr lichtstark sein. 

1883. Marz 8. 
Bedeckter Himmel und Sturm. l'rn 8b im Zenit aufklarend; ein schwacher Bogen von E W 

durch das Zenit. 
1883. Mtirz o. 

Bedeckter Himmei, Polarlicht hinter den Wolken. 

1883. MÃ¤r 10. 
Bedeckter Himmel: ein schwaches Polarlicht hinter den Wolken. 

1883. Marz 1 1 .  

Der Himmel ist mit schweren dichten Wolken bedeckt; Sturm. 

1883, M3rz 12. 

Bedeckter Himmel: hinter den Wofken ein schwaches Nordlicht. 

1883. Miirz 13. klar, 
Bedeckter Himmel; um gh aufklarend; ein schwacher Bogen durch das Zenit; Um loh P" 

schwache Strahlen in W. 

~883.  Miirz 14. 
Kein Polarlicht f bis î  1 bemerkt. 



i&3. Marz 15. 
Bis um I($ vim wurde keine Polarlichterscheinung beobachtet; um I& 2om erscheinen zwei schwache 

Bogen Ober den N-Himmel. 

1883. Marz iG. 

Von 711 45m bis I ~h lichtschwache Bogen tiber den X-HimmeL 

1883. Marz 17. 

Bogenf6rniige lichtschwache Bander Å¸be den X-Himmel. 

1%. MArz 18. 

Bedeckter Himmel und Sturm, wegen des Mondlichtes auch unbestimmt, ob hinter den Wolken eine 

Polarlicht-Erscheinung stattfandet. 

1883. M3rz 13 

Bis I 1 1 1  wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt 

1883. Miirz 2 0 . ~ 2 2 .  

Bedeckter Himmel, Schneefall und mondhell. 

1883. Msrz  23. 

Ein lichtschwaches Polarlicht, dasselbe konnte nicht beobachtet werden. 

1883. Miirz ~4.~25. 

Bedeckter Himmel und mondhell. 

1883. Msrz 20. 
Bedeckter Himmel; am S-Himmel hinter den Wolken ein schwaches Polarlicht. 

1883. Mtirz 2-. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Mhrz 28. 

Von 7h 30113  bis l i t t  yy" werden Bogen aber den 3-Hi111nlel bemerkt- 

1883. M il rz 29. 

Schwaches Polarlicht hinter den Wolken. 

Bedeckter Himmel. 

Ein Polarlicht von mittlerer Intensitat. 

1883. Apri l  i .  

1883. April 2 . q  

Ein schwaches Polarlicht. 
W. April  3 .  

Ein Polarlicht von mittlerer Starke. 
t88j. Apri l  4- 

Ein Polarlicht von mittlerer Starke. 
1883, April 5. 

Ein lichtschwac~ies Polarlicht. 

M a c h t e n .  Km. 39' 



1883. Apr i l  6. 

Sturm, bedeckter Himmel und SchneegestÃ¶ber 

1883. A p r i l  7. 

Bis um 1211 wurde kein Polarlicht beobachtet. 

1883. Apri l  8. (Dauer der Beobachtung 711 km-loh 241n.j 

Das Polarlicht beginnt um 711 57m mit einem Bogen Å¸be dem S-Himmel, HÃ¶h des Scheitels = 300, 

derselbe steht um 8h im Zenit und ist um 8h 3'" verschwunden. 

8h 5m. Es bildet sich ein neuer Bogen Å¸be den S-Himmel, derselbe nÃ¤he sich dem Zenit, wird 
bandftirmig und bildet eine Krone um 

8h 14% Die FÃ¤rbun des unteren Saumes ist roth, des oberen grÃ¼n bei der Lichtbewegung ist der 
vordere Saum der Lichtwelle roth, der hintere grÅ¸ gefarbt; die Position der Krone ist Az = 1 0 2 O ,  Hbhe=71?3. 

Das Band wandert durch das Zenit nach X und hat um 

8h 37m eine Htihe von 56O Ã¼be dem X-Horizonte. Das Band wird sehr lichtstark, es zeigt jedoch keine 
Fiirbungen. Der Himmel bedeckt sich plÃ¶tzlic beinahe ganz (0-7 des Himmels) mit Cir-Cum-Wolken; diese 

sind in Reihen angeordnet von Az = loO nach Az = icpO. Das Band erhebt sich wiederum gegen das Zenit 
und bildet um 

8h 4im eine Krone in Az = 1592 Htihe = 745'5; das Band wandert durch das Zenit nach S. 
8h 4.8"~. Die um 811 37"l plÃ¶tzlic entstandenen Cir-Cum-Wolken sind wieder verschwunden. 
8'1 54m. Die Erscheinung erreicht nach S zu den tiefsten Punkt und wandert wieder gegen N. Da 

Band wird draperieftirmig, es ist deshalb eine Messung nicht ausfÅ¸hrbar unter diesem Bande entsteht ein 
anderes bogenftirmiges Band; dieses wird um 

9 4m sehr intensiv. Zugleich entstehen zu dem nach N gewanderten ersten Bande zwei ihm parallele 
bogenftirmige BÃ¤nder so dass sich vier BÃ¤nde von E-W Ã¼be den Himmel spannen; diese neu entstandenen 
BÃ¤nde wandern nach S und werden ebenfalls sehr lichtstark; sie erreichen um 

gh 1 . 7 ~  das Zenit und bilden eine Krone in Az = I 18Â¡5 Htihe = 78?5. 

9" 24-. Der Himmel ist mit Band- und Bogenfragmenten bedeckt, nur Ã¼be den N-Himmel steht ein 
vollstgndiger Bogen, dessen Position die folgende ist: Ã¶stl Fusspunkt AZ = 43O, H6he des Scheitels = 20'. Auch 
dieser nimmt die Banderform an; aus dem wallenden boeenfÃ¶rmige Bande wird dann bald ein draperiefir~ges 
Band; eine Messung ist nicht mÃ¶glich weil alle Erscheinungen draperiefÃ¶rmi sind; die LichtstÃ¤rk ist gr6ssten- 
theils nur gering. Dieser Zustand dauert an, bis sich um 

loh 24" ein Bogen herausbildet Å¸be den S-Himmel; dieser wird bald wieder sehr lichtschwach; es 
bleiben nur vereinzelte Stellen mit schwachen Strahlen und Polarlicht-Dunst ~brig. 



nach W konvexe Schleifen, diese sind nach E hin offen (vergl. Figur so). Diese Schleifen 
sich nach W mit ihren Umbiegung~punkten; wenn dieser Umbiegungspunitt unter dem &-t verschwunden 
ist, $0 hat man den Eindruck eines dem ersten Bande parallelen Bandfragmemes; hierbei nimm der Abstand 
ihres dem urspr~nglichen Bande parallelen Theiles vom ursprÅ¸ngliche Bande immer mehr au; da& Band 
erreicht um 811 58m das Zenit und bildet eine Krone in '42 = 1 1701 Hohe s 780. Die Fttrbung ist roth und grÅ  ̧

und zwar ist, wie immer, der untere Saum roth und der obere grÅ¸n laufen Lichtwellen durch das Band so 

ist der vordere Saum der Welle r o h ,  der hintere grUn. Die Lichtbeweguag findet bald von E nach W, bald 
umgekehrt statt. Das Bandfragmem dehnt sich bis zum E-Horizonte aus, bildet also ein vollstwdiges Band 
von E nach W durch das Zenit gehend. Es wandert nach N, bis sein Scheitel 410 Å¸be dem N - H o r h t e  
sich befindet; darauf kehrt es zurtick gegen das Zenit und bildet um g11 5" eine Krone in einem Punkte, &M 
AZ := 1x80 und dessen Htihe = 78F7 ist; der obere Theil des Bandes verblasst, es bleibt nur der untere tiber 
dem N-Himmel in 600 Scheitelhtihe stehende Theil [der Bogenform angenommen hat) tibrig, dieser ist konvex 

gegen N, so dass also der scheinbare Mittelpunkt des Bandes in S va liegen scheint Das Band ist ziemlich 
stationtir, wird jedoch lichtschwacher und verliert die Konvexittit gegen N, so dass ein gewbhnlicher Å ḩe den 
N-Himmel gespannter Bogen ilbrig bleibt. Seine Position ist die folgende um 

gh 23"'. Ostl. Fusspunkt Az = 590; Umbiegungspunkt Az = 53O, H6he = 13O; Scheitel Az = 22O,  Hbhe 
= 2 2 O .  Am Ubrigen Theile des Himmels befinden sich Band- und Draperie-Fragmente. Der Bogen bleibt 
ziemlich stationÃ¤r um 

gh 46'" bildet sich ausserdem noch ein zweiter, dessen Scheitel im Zenit liegt; dieser wird innerhalb 
weniger Minuten sehr intensiv, bildet eine Krone, die aber, ehe eine Messung vorgenommen wurde, wieder 
verschwindet; ausserdem erscheinen neben ihm nach S zu ineinander geschlungene B~nder (ver@. Figur 21), 

die ein Band Uber den S-Himmel bilden, das tiefer sinkend sich in einen Bogen verwandelt. 
gh 59'". Entsteht ein neuer Bogen Å¸he den Y-Himmel; seine Position ist: 6stl. Fusspunkt AZ = 600; 

Scheitel Az = oO, HÃ¶h = 300; der Bogen Uber den S-Himmel ist sehr lichtschwach geworden. 

1883. A p r i l  11. 

Bis um 1011 wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Apri l  12. 

Bis um 1011 wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Apr i l  13. (Dauer der Beobachtung 7" 50" - 9'' 4Sm.) 
7h Das Polarlicht beginnt mit einem lichtschwachen Bogen tiber den N-Himmel; seine Position 

M. Futspunkt Az = 680; H6he des Scheitels = 56". 

8h Om- Der Bogen befindet sich noch in derselben Position. 
8'' 34'". Die Position ist dieselbe; die Lichtintensitdt wird jedoch greiser; der Bogen beginnt sich 

langsarn gegen das Zenit zu heben; um 

8h 44- ist seine Position: bd. Fusspunh \l = 750;  Umbieg~n~spunkt Az = 86, Hohe = 26'; die 
des Scheitels ist nicht mehr messbar, da der Bogen Banderform angenommen hat und wrk wallt 

@ 59'3. Die Lichtintensitat steigen sich immer mehr, die Position ist nahezu dieselbe1 jedoch wegen 

der Drapenefom nicht mehr messbar; das Band erreicht das Zenit um 
9" 4" und bildet eine Krone in einem Punkte, denen Position ist: -&= 131'7 HBhe =7gÃ̂  

9" @. Im Zenit ist die ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ~  plsalich verKhwunden; irn Unteren am N-Himmel liegenden 

Theile des Bandes dauert die Lichtentwickelung fort. 
9' 9". Das Band nimmt seine urspr~ngliche Breite wieder an, d. h. wahrend der untere 

dietelbe 

Yhe den N-Horizonte behllt, erreicht der obere wieder &s magnetische Zenit und bildet eine Krone in 
e'nem punkte, dessen Lage die folgende ist: - 1 30Â° H6he = 80'- 



qh  T. Das Band bleibt nahezu stationÃ¤r aus Az = 62O aufsteigend, geht es durch das Zenit und reichi 

mit beiden Riindern weit gegen den N- und S-Horizont. 
gh 26m. Sein tistlicher Fusspunkt erhebt sich Å¸be den Horizont; so dass das Band erst in 60 Hohe 

uber dem Horizonte in Az=70Â beginnt; es theilt sich ZU gleicher Zeit in zwei Aste, so dass ein Band Å¸he 

den N-, ein anderes Å¸be den %Himmel sich erstreckt. 
911 3 1 m .  Der tistliche Punkt (Fusspunkt) des Bandes befindet sich in Az = 5 7 O ,  Htihe = ioo. 

gh G m .  Die Erscheinung hat sich im ganzen wenig ge~ndert. Das ganze macht den Eindruck einer 

ausserordentlich grossen Schleife; der westliche Zweig des Bandes geht Ã¼be den Mond und hat dabei eine 
ziemlich bedeutende Intensitgt, es ist dabei jedoch weder eine Hof- noch eine Ringbildung zu beobachten. 
Die BÃ¤nde nehmen an Intensitiit ab; es kommt zu keiner bedeutenderen Entwickelung bis um I$ W, wo 

die Beobachtung abgebrochen wurde. 

1883. Apri l  14. 
Es wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Apri l  15.-22. 

Bedeckter Himmel, Sturm und SchneegestGber. 
1883. Apr i l  23. 

Schwaches Polarlicht hinter Wolken. 
1883. Apr i l  ~ 4 . ~ 2 6 .  

Bedeckter Himmel, Sturm und Schneegestijber. 

1883. Apr i l  27. 
Ein lichtschwaches Polarlicht. 

1883. Apr i l  28. 
Bedeckter Himmel. 

1883. Apr i l  29.') 
Von 811 ab ein Polarlicht von geringer IntensitÃ¤t 

1883. Apri l  30. 
Ein Polarlicht von mittlerer IntensitÃ¤t 

1883. Mai i .  

Ein schwaches Polarlicht bestehend aus Bogen Ã¼be den N-Himmel. 

1883. Mai 2.~4. 
Bedeckter Himmel. 

1883. Mai 5. 
Ein Polarlicht von mittlerer Intensitgt. 

1883. Mai 6. - 10. 
Bedeckter Himmel, Schneefall und Regen. 

1883. Mai 11. 
Bis 1211 wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1883. Mai 12. 

Bedeckter Himmel und Schneefall. 

1883. Mai 13. 
Bis um I 111 wurde kein Polarlicht wahrgenommen. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Mai 14.- 15. 

. - wurden von Herrn Missionar Weiz gemacht. As 



1883. Mai 16. 
ES wurde wghrend der ganzen Nacht keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen.*) 

1883. Mai 17. - 18. 
Kein Polarlicht. 

1883. Mai 19.-20. 

Bedeckter Himmel und Regen. 
1883. Mai 21.~26. 

Kein Polarlicht. 
1883. Mai 27. - 30. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Mai 31. 

Kein Polarlicht. 
1883. Jun i  I. - 2. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Juni  3 . ~ 4 . .  

Kein Polarlicht. 
1883. Juni 5. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Jun i  6. 

I 111 Fragmente eines Bandes im Zenit. 

Bedeckter Himmel. 

Bis um 1211 wurde 

Bedeckter Himmel. 

1883. Jun i  7. 

1883. J u n i  8. 

keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1883. Jun i  9. 

1883. Jun i  10. 

l h  30"' (nach Mittheilung von Eskimos) ein lichtstarkes farbiges Polarlicht. 

1883. Jun i  1 1 .  

Bis lzh wurde keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Juni 16.~18. 
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1883. J u n i  19. 

Bis I 11' wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

188% Jun i  2 0 . ~ 2 2 .  

Bedeckter Himmel. 
1883. Jun i  23. 

Bis 1211 wurde keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen. 

1883. Jun i  24. 

Von I 111 bis 1211 standen im Zenit und am westlichen Himmel lichtschwachc Fragmente von Bogen 

und Bgndern. 

Nach I 111 erscheint 
Erscheinung. 

Kein Polarlicht. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Jun i  35. 

am westlichen Himmel Polarlicht-Dunst; es kommt aber zu keiner gr6sseren 

1883. J un i  26-28. 

1883. J u n i  29. 

1883. J u n i  30. 

Bis um 121) wurde keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen. 

1883. Jul i  1 . ~ 5 .  
Bedeckter Himmel. 

1883. Jul i  6. 
Bis um I i h  wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Jul i  7. 

Bedeckter Himmel. 
1883. Jul i  8. 

I 11' ein schwaches Polarlicht. 

1883. Jul i  q.-12. 

Bedeckter Himmel und Mondschein. 

1883. Jul i  15. 
Bis 1 2 h  wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1883. Ju l i  14 .~16 .  
Bedeckter Himmel. 

1883. Ju l i  17. 

Um 1d' 30m entwickelt sich ein lichtichwaches Band aus W bis zum Zenit, es entstehen spater 

1883. Ju l i  20. ' 

1111. Fragmente von Bandern in der Nghe des Zenites. 

t 11' , 

Bedeckter Himmel. 



1883. Jul i  23. 
I I : ~  8". Das Polarlicht beginnt mit einem lichtschwachen Bogen aus W Å¸be den S-Himmel; der 

Bogen ist nicht zusammenhangend, sondern durch dunkle Zwischenriiume unterbrochen; der Bogen nahen 

sich dem Zenit, um 
I 1h 13m bildet er eine Krone in Az = 1 lgO, H6he = 77?2. Der Bogen wandert weiter gegen N und 

wird lichtschwacher; um I 1'1 38m ist alles verschwunden. 

1883. Jul i  24. 

I I~ Polarlichtdunst a n  verschiedenen Stellen des Himmel; bis 1211 kommt es zu keiner grosseren 
Entwickelung. 

1883. Ju l i  25. 
I& 15m. Es entsteht aus Az = 280Â ein schmales bogenf6rmiges Band, es geht durch das Zenit und 

von da weiter nach E bis Az = 80Â° das Band halt sich eine Zeit lang stationgr, um 
I& 33m ist wiederum alles verschwunden. 
roh 38m. In E entsteht ein Band, das ineinander gewickelte Schlingen bildet, auch dieses verblasst nach 

6" Dauer; der Mondschein macht ausserdem die Erscheinung undeutlich. 

1883. Jul i  26. 
Bis um I i h  wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Jul i  27. 
Bis um I 111 wurde kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Ju l i  28. 
Abend von I& 15m ab wÃ¤hren der ganzen Nacht ein schwaches Polarlicht. 

1883. Ju l i  2 9 . ~ 3 1 .  
Bedeckter Himmel, 

Bedeckter Himmel. 
1883. Augus t  I. 

1883. August  2. 

loh gm. Am N-Himmel Polarlichtschein. 

loh 2om. Lichtschwache und schlecht definirte bandf6rmige Gebilde am N-Himmel, die keine Messung 
gestatten. 

Die Erscheinung %ndert sich wenig und ist um 12". wenn auch sehr lichtschwach, noch vorhanden. 
1883. August  3- 

Ein schwaches Polarlicht, wegen anderer Beobachtungen nicht beobachtet. 
1883. August 4-8. 

Bedeckter Himmel und Regen. 
1883. August  9. 

Bis um 1 1h wurde keine Polarlicht-Erscheinung bemerkt. 

1883. August 10. 

Bedeckter Himmel; hinter den Wolken ein Polarlicht. 
1883. Augus t  I 1 . ~ 1 2 .  

Bedeckter Himmel. 

1883. August  14-21. 
Bedeckter Himmel. 

Am 22. August Morgens 611 verliess der Beobachter die Station Nah. 
Km. 40 



Beobachtungen Ã¼be Polarlicht-Erscheinungen 

in Kingua-Fjord. 

1882. September  13. 
1111 pm. Sehr helles Polarlicht im Suden, (von keiner bestimmten Gestalt); gegen das Zenit lebhafte 

Strahlen schiessend. 
1882. September  14. 

11h 3om pm. Polarlicht im Suden; wenig intensiv. 

1882. Sep tember  15. 
ih am. Polarlicht in weitem Bogen von N nach S; concave Seite des Bogens nach E. Kurz nach fiam. 

sehr intensiv. 
1882. September  16. 

Von loh pm. an Polarlicht von wechselnder Form und Intensitgt; um 11'1 pm. nur sehr schwach, 
um 1Zh Pm. intensiv. Um 12h pm. ist die Erscheinung band- und draperiefÃ¶rmig H6he 10' dem 

N-Horizonte. 
1882. September  17. 

oh 45m am. Alles ist verschwunden. 
2h  am. Das Polarlicht ist wieder deutlich wahrnehmbar. 

1882. Sep tember  19. 
loh pm. Polarlichtdunst in SE am Horizonte; um 10" 10'" pm. ist wiederum alles verschwunden. 
I x h  Pm. (Bogen) von SE nach S W  von wechselnder Intensitiit. 

1882. September  20. 

3h am. In S W  Polarlichtdunst; wenig intensiv. 

1882. Oktober  4. 
oÃ am. Sehr intensive Polarlichterscheinung, Zeit der gr6ssten Intensittt zwischen oh 45" und h am- 

Die Erscheinung bestand aus Bogen und Biindern Å¸he den S-Himmel. In S in 20-25' HGhe sind stiVke 

Lichterscheinungen (Garben) sichtbar, scharf begrenzt nach E und W, dem Zenit zu verwasen' Der 

N-Himmd ist frei von Polarlicht-Erscheinungen. Kurz vor 11- am. entwickelt sich ein Band (in 
Anordnung) von SW nach NE. 

lharn. Die Erscheinung lindet wiederum haup~gchli& am S-Himmel statt. Durch das Zenit und 
Å¸he den S-Himmel erstrecken sich Bogen und Bgnder von wechselnder Position und lntensitiit' Nachdem 

die Haupterscheinung vorÅ¸ber ist der %Himmel mit Band- und Bogen-Fragmenten bedeckt; von den Enden 
derselben schiessen hiiufig Strahlen gegen das Zenit. 

1882. Oktober  8. 
Zwischen 81'- gh pm. lichtschwache Polarlicht-Erscheinung. 



HE. 

1882. Oktober g, 
ih 4 9  am. Nicht lichtstarkes aber ausgedehntes Polarlicht; es besteht aus einem bogen&migen 

Bande aus SSW Å b̧e S nach NE. ScheiteMhe = W*. Die Liinntensitat der verschiedenen Stellen des 
Bandes ist verschieden; aus dem Bande schiessen Strahlen von geringer Intensitat und in ihren Comouren 
verwaschen gegen das Zenit. 

2h 45m arn. Die Erscheinung passin das Zenit ak schwach leuchtender Bogen von 2 O  Breite; die 
Fusspunkte liegen nicht in E und W, sondern sind etwas nordwÃ¤rt gerÃ¼ckt so dass der Bogen keinen 
grÃ¶sste Kreis bildet. 

2 h  55m am. Die Gestalt des Bogens ist unreg-i geworden; derselbe hat eine Drehung um 
eine vertikale Axe im Sinne der Bewegung der Sonne ausgefÃ¼hrt 

3h 8m am. 

3h 3~ am. 

Alles ist verschwunden. 

Spuren eines Bogens durch das Zenit. 

1882. Oktober ia 
Zwei B a n d f q n t e  aus SSW in 4 5 O  H ~ h e  bis zum Zenit. 
Alles ist verblasst. 

1882. Oktober 11. 

Polarlichtband, dessen Scheitel in ESE liegt; dasselbe erhebt sich gegen das Zenit und 
erreicht um 2h am. das Zenit. 

2h 45m am. Alles ist verschwunden. 
3h 45"' am. Band aus NNE Å¸be E nach SSW. Der Scheitel wanden gegen WNW. Polariichtdunst 

an verschiedenen Stellen. 
4h o"Ã arn. Das Band ist verschwunden: andauernd Polarlichtdunst-Flecken an verschiedenen Stellen 

. . 
des Himmels. 

Sh o" am. Alles ist verschwunden. 

1882. Oktober 12. 
gh 1sm Pm. Polarlichtdunst in E; aus diesem gehen Strahlen gegen das Zenit; IntensitSt schwach. 
I& pm. bis 

1882. Oktober 13. 

ah am. Polarlichtdunst an verschiedenen Stellen des Himmels. 
311 15"' am. Bogen aus SSW ober das Zenit nach N; er reicht in N nicht bis zum Horizont herab. 

Der sudliche Fusspunkt war etwas gegen W verschoben, so dass der Bogen kein gr6sster Kreis war. 

1882. Oktober 16. 

*) Die Azimuthe sind immer von N Å̧be K gerechnet. Km. 40. 



1882. Oktober  17. 

ih am. Die Erscheinung dauert ah; das Band hat sich reducirt auf ein Fragment in S; es ist ausserdem 
noch Polarlichtdunst vorhanden; die Erscheinung erreicht zwischen 4h und 5h am. ihr Ende. 

1882. Oktober  2 4  

oh 30m am. Polarlichtdunst und einzelne Strahlen, wegen des Mondscheines nicht genau zu beobachten. 
ah om am. Mehrere schwache Bogen von S W  nach NE durch das Zenit. In derselben Richtung und 

ebenso angeordnet befinden sich Cirruswolken; bei der Beleuchtung durch das Mondlicht sind beide Erscbei- 
nungen nicht von einander zu unterscheiden. 

11h om pm. Polarlicht in NE. Ein Bandfragment in Form einer Rauchsgule, d. h. gegen den Horizont 
zu schmal, gegen das Zenit zu sich verbreiternd. Dauer der Erscheinung circa 10"'; 

1882. Oktober  27. 

711 1 5m pm. Wenig intensiver Bogen Å¸be den S-Himmel. 
7h 45m pm. Polarlichtdunst in SE, schwach. 
8h 45"' pm. Bogen Å¸be den S-Himmel, H6he 4S0, daraus Strahlen gegen das Zenit; der Bogen ist 

um 8h 55'" verblasst. 
gh 7m pm. Kronenbildung. Band aus SE. 
gh 15m pm. Polarlichtdunst in E. 
gh 3om pm. Polarlichtdunst in S. 
gh 45m pm. Polarlichtdunst in E. 

1882. Oktober  28. 
@ am. An verschiedenen Stellen des Himmels intensiver Polarlichtdunst von grosser Intensi*. 

Ein Band aus SSW nach NNE vielfach gefaltet durch das Zenit. In ESE und SSE Polarlichtdunst. 
Von ah - 6h am. ab Polarlicht-Erscheinungen. Besondere Aufmerksamkeit erregte: 4h I Sm in ESE 

So0 H6he ein StrahlenbÅ¸nde von intensivem Glanze. 

4h 30m am. in W leichte Cir-cum. Dieselben bedecken um 6h am. den halben Himmel; um ffi am. 
wurden die letzten Spuren von Polarlicht beobachtet als wenig intensives Band aus N durch das Zenit '* 
Wahrend der Nacht zeigte der ganze Himmel die gr~n-gelbe Linie im Spektrum. 

9'' Pm. Bildung einer Krone. 

qh 8.8"' pm. Band von S Å¸be E nach N. (No. 1.) 
gh 13.8"' pm Bildung eines zweiten Bandes von S durch das Zenit nach N. (No. 11.) 
gh 15'8m pm. Bildung einer Krone aus dem um gh 8'8m beobachteten Bande (No. 1). 
@ 19'8'" pm. Die Krone bleibt; es bildet sich ein neues Band von S ausgehend. (No. 111)- 
gh 23.8"' pm. Polarlichtdunst von grosser Intensitiit in W. 
9'1 26.8"' pm. Band No. 111 hat das Zenit Å¸berschritte und hat sich in intensiven ~ o l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

in NW verwandelt. 

/ 
oh 30'8m Pm. Es ist alles verschwunden bis auf Polarlichtdunst in S -W und NW. 
91' 34.8'" pm. AUS dem Polarlichtdunst in S W  entwickelt sich ein intensiv leuchtendes e n d ~  

Band; die Bildung schreitet von SW nach NE vorwgrts; der Scheitel liegt in NW in der Nahe des finitesm 
Die Zeit der grÃ¶sste Intensittit war zwischen 9h 35- und 9h 42Ã pm. ~ l s  das Band die Nghe des 

erreichte, begann es sich zu falten und je mehr neue Lichtmassen sich von S W  heranzuschieben 
um so mehr neue Faltungen entstanden, wahrend die dunklen Rgume zwischen den frfiher gebildeten Falten 

; und hier die Lichtmasse zusammenh8ngend wurde, 

9Ãˆ 47w8m Pm. Abermals Spuren eines sich bildenden Bandes von S W  aus. 



1832. Oktober 29. 
Gegen 8h pm. Beginn eines intensiven Polarlichtes. 

8h 3.8m Pm. Mehrere sehr intensive Bgnder; in W Polariichtdunst. 
8h 1 0 . 3 ~  pm. Intensive Strahlen. 
8h 10-5m pm. circa. Die Erscheinung wird in SE sehr schwach. 
8h I I *7m pm. In W Bildung, von Polarlichtdunst. 

8h 12.81~ Pm. Der Polarlichtdunst ist Verschwunden. Die Erscheinung hat im Ganzen an Intensiuit 
abgenommen. 

8h 14" pm. Wenig intensive Strahlen in der Nahe des Zenites; dieselben verschwinden wieder 
sehr schnell. 

8h 15'5m pm. Die Intensitat hat abgenommen. 
8h 1 8 . 5 ~  pm. Anfang einer Kronenbildung, dieselbe kommt jedoch nicht zu Stande. In NE ent- 

stehen Strahlen. 
8h 20'5m pm. Sehr intensive Strahlen in SW; (dieselben sind nach einer Minute wieder verschwunden). 
Aus S W  entstehen mehrere Bander, die sich Å b̧e den S-Himmel nach E zu entwickeln. 
8h 24" 1oS - 2 0 ~  pm. Diese Bander passiren das Zenit und bilden eine Krone. Darauf nimmt die 

Erscheinung an Intensittit ab. 
ah 35'!im Pm. Die Erscheinung ist nahezu vollkommen verschwunden; es ist nur noch Polar- 

lichtdunst vorhanden. 

gh 37'zm Pm. Es entstehen wieder leichte Gebilde in Form von Strahlen; , in SW intensiver Polar- 
lichtdunst. 

gh 40.5" pm. Alles ist verschwunden bis auf einige leichte Dunstmassen. 

ah 43'5m pm. Alles ist verschwunden. 

1882. Oktober 30. 

3h 1Srn am. Bogenfragment aus NNE zum Zenit. Parallel mit diesem ein zweites Å b̧e den EHimmd; 
dasselbe nimmt Banderform an, lost sich darauf aber in Polarlichtdunst auf, ausserdem vom N E H o h n t e  
aus mehrere vertikale Strahlen. 

4h am. Bogenfragment von NNE zum Zenit. In E Polarlichtdunst in Form von Stratus-~olken. 

1882. Oktober 31.  

yh - 8h Pm. In E ein Bogen. 
gh 15" pm. Ein Band, dessen Scheitel in E s  liegt; das Band bildet eine Ellipse. 

8h 20" Pm. Das Band lost sich in Polarlichtdunst auf; die Form eines elliptischen Ringes bleibt. 
gh 2Sm pm. Die Contouren werden wieder scharfer. 
8h 3oni pm. Es entstehen aus dem Riwe mehrere Bogen; aus dem obersten schiessen Strahlen 

zum Zenit. 

8h 40" Pm. Die Bogen sind in einen zusammengeflossen; dieser ist in SW breiter und heller ab 
in NE. Aus SE einige Strahlen. 

gh 5om pm. Alles verblasst. 
911 om pm. Schwacher Bogen Å b̧e dem SE-Himmel. 

1882. November 8. 



4h 1 5 m  am. Band aus NE zum Zenit. Polarlichtdunst fast Å¸be den ganzen Himmel verbreitet, 
5h 45m. Band aus SW - SE - NE. *) 

1882. November  12. 
2h am. Polarlichtdunst in S Å¸be Wolken; aus diesem entwickeln sich ab und zu Strahlen. 

3h am. circa. Intensiver Polarlichtdunst im Zenit. An den verschiedensten Stellen ausserdem Polarlicht- 
dunst hinter den Wolken; dass sich die Erscheinung Å¸be den Wolken befand, war daran zu erkennen, dass 
bei deutlich wahrnehmbarer Bewegung der Wolkenformen, die sich dunkel auf hellem Grund zeichneten, der 

Lichtschein seine Stelle behauptete. 
1882. November 13. 

I 1h 45m pm. Bildung einer Krone. Band aus NNE zum Zenit; inSSW Polarlichtdunst von grosserintensitiit. 

1882. November  14 
I 111 30" pm. Polarlicht hinter Sm-Wolken in S. 
1 1h 45m pm. Polarlichtdunst in S. 
n b  55m pm. Krone aus einem intensiven Bande. Dauer des Bestehens der Krone circa I-am. 

1882. ~ o v e m b e r  15. 
oh 2Qin am. Der ganze S- und EHimmel mit Polarlichtdunst bedeckt, der in S einige Male BBnder- 

form annimmt; dieser Zustand dauert fort bis o11 5om am. mit wechselnder Intensitiit. 
01' W am. Es bilden sich mehrere intensive Bander Å¸be dem westlichen Himmel, sie erheben 

sich zum Zenit; das intensivste erreicht dasselbe um 6^ SI"* 3 o ~  am. 

Hierauf zeigen sich auch in NE starkere Polarlicht-Erscheinungen in Band- und Dunstform; die Er- 
scheinung nimmt darauf schnell an IntensitÃ¤ ab. 

ih om am. In S ein Bandfragment. Von NW her zieht Polarlichtdunst gegen das Zenit. 
ih 2sm am. In SSE und ENE banderftirmige Streifen; in ENE einzelne vertikale Strahlen. 
i h  30'Â am. In S nur noch schwacher Lichtschimmer, am N-Horizonte Polarlichtdunst und Strahlen, 

die sich theilweise bis zum Zenit erheben. 
ih 35m am. Bogen und Bander, deren Scheitel in NNW liegen; an einzelnen Stellen ist die Intensitgt gross. 
ih AQm am. Alles ist verschwunden. 
zh om am. Polarlichtdunst in S; derselbe wird zu einem Bogen und erhebt sich gegen das Zenit, 

nimmt BÃ¤nderfor an. 
# 

2h 5m am. Das Band ist wieder verblasst. 
zh 20 am. Polarlichtdunst von grosser Intensitiit in NW; derselbe nimmt Banderform an. 
3h 4o/m am. Schmaler Bogen von ENE Uber das Zenit nach WSW. 

4h gm am. Bildung eines Bandes aus SW. Å¸be S nach SE. 
4h 38.2m am. Polarlichtdunst in S und SW. 

4h ~ 1 4 . 2 ~  am. Band aus SW Å¸be S nach SE. 
qh 47'zm am. Fragmente zweier Bgnder zwischen S und SW. 

~ e n i t .  4h 52*2m am. 4 Bander. No. I bogenf6rmig Å¸be den S-Horizont. No. I1 und 111 aus SW zum 
No. 1V aus W Å b̧e den N-Himmel; die I n t e n s h ~  desselben ist gering. No. I1 und I11 bilden eine Krone' 

4- 54'Â - Sh i m  am. Krone, zu welcher von allen Richtungen Strahlen aus oft mehrfach hintereinander 
stehenden BÃ¤nder aufschiesscn. 

5- 6.2" am. Band aus WSW durch das Zenit nach N. Zahlreiche Strahlen, oft ~~~~~~~g~~~~~~ 

nebeneinander geordnet in S. 

9 Es bedeutet diese abgekbrzte Bezeichnung immer: Ein Band dessen Anfangs- und Endpunkte in SW und 
L. 

NE liegen, und dessen Mitte sich in SE befindet. 



5h 0.2" am. Bildung einer Krone durch Strahlen aus E, S und W. 
9 14m- 17m am. Fragmente eines Bandes in S. Ein intensives Band aus W Å b̧e NW nach N; 

p s t e  intensitat in N. 
5h 20'2m am. 
5h 22 " 2 m  am. 

Å̧be S nach NE. 
5h 27.2'" am. 
5h 3 7 . ~  am. 
5h 45'2m arn. 

NÃ¤h des Zenites. In 
fft 4-2m am. 
fft 25-2m am. 

Band aus W zum Zenit nach NE. Die grosste Intensitgt besitzt dasselbe in W. 
Die Erscheinung nimmt an Intensitat ab. Dunst und Strahlen am Himmel von NW 

Die Strahlen in S flammen heller auf; es bildet sich ein Band aus WSW zum Zenit. 
Ein Band von W durch das Zenit nach NW. Bildung einer Krone. 
Ein Band von grosser Intensitiit von W zum Zenit; die Intensitat am gr6ssten in der 

S intensive Strahlen und Fragmente von Bandern. 
Krone durch Strahlen aus SW - S - NE. 
Krone weniger lichtstark als die vorhergehenden. 

Bis 7h iom am. wiederholten sich die Erscheinungen. 
Um 711 IP am. ist die Dgmmerungs-Helligkeit bereits so gross, dass keine Beobachtungen mehr ange- 

stellt werden konnten. 

7h 2om am. schien es, als fande die Bildung einer Krone statt. 

1882. November 16. . 
Von Abends ab Polarlicht-Erscheinungen. 

1882. November 17. 

Wahrend des ganzen Morgens Polarlichterscheinungen. 611 am. besonders intensiv, bestehend aus 
- - 

und Strahlen. Orientirt waren die Bander und Bogen von W nach E. Bis zum anbrechenden Tage 

wurden 3 Kronen beobachtet. 
1882. November 18. 

@ am. Polarlicht von grosser IntensitÃ¤ in der Nahe des Zenites. Wolken hindern die Beobachtung. 

Es schien die Krone einem Bande ZuzugehGren, das sich von WSW gegen das Zenit erstreckte. 

1882. November 22. 

1882. November 23. 

8h 50m Pm. Lebhaft bewegtes b~~derfBnniges Polarlicht Å b̧e den S-Himmel. Intensitiit variabel. 

7h 5m am. Krone durch Strahlen aus NNE 



1882. Dezember 11. 

14 - 1h pm. Band aus SSW nach NNE Å¸be den SE-HimmeL H6he = 80'; in S Polarlichtdunst, 

H6he = 1 2 O .  

i211 pm. Polariichtdunst in N. 
1882. Dezember 15. 

6h 5 5 m  am. Krone nahezu im Zenit. 

1882. Dezember 17. 

6h om arn. Bander und Strahlen aus SW durch das Zenit nach NE; dieselben bilden in Az =61a20 

Â¥un 84?6 H6he eine Krone; die Erscheinung ist so intensiv, dass Sterne 2. Gr6sse in der Lichtmasse ver- 

schwinden. 
6h 20'" am. Bander aus SW nach NE; Intensitgt gering. 
6b 301n am. Die Erscheinung nimmt an Intensitgt zu. 
6h L + O ~  am. Viele aber lichtschwache Strahlen an verschiedenen Stellen des Himmels. 
6l> 45m am. Bandfragmente und Strahlen am Himmel zerstreut; namentlich in N zahlreich. 
7h  om am. Strahlen, die eine schwache Krone, an nahezu derselben Stelle bilden, welche die U* 

'6h o"1 am. beobachtete einnahm. . 1882. Dezember 18. 

7'1 47"' pm. Zwei Bander parallel zu einander von SSW nach NNE in der Nahe des Zenites; die- 
selben reichen nicht zum Horizonte herab. Strahlen zu gleicher Zeit in S. 

711 5sm pm. Eines der Biinder ist verschwunden; das andere bildet eine Krone. 
7h  57111 pm. Das Band wanden gegen ESE mit seinem Scheitel. 

1882. Dezember 29."') 
Pm. war der Himmel bedeckt. 

1882. Dezember  30. 
Am. war der Himmel bedeckt. 
7h 15m pm. Band von NE nach SW Å¸be SE, H6he 30Â° Ausser dem Polarlichtdunst, 
7 h  451" pm. Polarlichtdunst in SSE, H6he = 60Â° 
Von 1o11 pm. ab bedeckter Himmel. 

1882. Dezember 31. 
Bis 2h  5om am. war der Himmel bedeckt. 

2h 5om am. Bogen von NE nach SW. 
3h I 5" am. Polarlichtdunst in W, H6he = 20Â° 
311 45m am. Polarlichtdunst und Strahlen in NE. 
5 h  45m am. 3 Bgnder von E-W. 
611 15"' am. 2 Biinder in NNE, H6he= 30Â° 
6h 45'" am. Bandfragmente und Strahlen in E, H6he = 15". 
7h 15m arn. Strahlen am Himmel von NE bis SE. 
7" 45m am. Ein Strahl in S, H6he = I 5O. 
1 l h  45" pm. Band hinter Wolken, Azimut des Scheitels SE. H6he desselben = 70'. Das Band ist 

gewunden, in demselben findet eine lebhafte Bewegung statt. Dauer der Erscheinung 10m- *immel war 

ganz bedeckt wahrend des Abends. 

8 Uber die Polar- ) Von diesem Tage ab beginnen im Journal regelmssige halbsfindliche Aufzeichnungen 
Erscheinungen. 



1883. Januar  i. 

Bedecker Himmel bis nach 4h am. Von da ab wechselnde Bew6lkung und Mondschein. 
4h 15'" am. Band durch das Zenit. 
611 4510 am. Band von NE zum Zenit. 
7 h  15m am. Zwei Biinder von E tiber S nach W. H6hen resp. 65' und 80' Uber dem S-Horizonte, 

das obere Band bildet eine Krone. 
7 h  45"' am. Strahlen und Polarlichtdunst in WSW. 
8h 15m am. Strahl in ENE. H6he des unteren Endes 55', des oberen 65'. 
4h 45m pm. Bogen aus E tiber S nach W. 
5h 15m pm. Bogen aus E tiber S nach W. Von 5h 45m bis gh 15m pm. wurde keine Polarlicht-Er- 

scheinung bemerkt. 

gh 1 5 ~  pm. Polarlichtdunst in SE. HÃ¶h circa 20'. 

gh45m pm. Polarlichtdunst in SE. Ausserdem zwei parallele Bgnder, wellenf6rrnig gebogen und ge- 

faltet aus NE tiber E nach SE; von dem oberen der Bsnder schiessen ab und zu Strahlen zum Zenit. 

loh I 5m pm. Polarlichtdunst in SE, HÃ¶h = 10'. 

10h45m pm. Polarlichtdunst in S und in E. H6he circa 13'. 

oh 15'" am. 
111 15m am. 
i h  45"" am. 
2h 15" am. 
3h I 510 am. 
3h 45m am. 
4h iom am. 
5h 15m am. 

bis NNW. 

5h 45'" am. 
6h 45"' am. 

Strahlen aus NNE. 

711 15'" am. 
7 h  45m am. 
41' 15m Pm. 

schwunden. 

5h 15m Pm. 
6h 15" Pm. 
81* 15m Pm. 

8h 45m Pm. 
9 h  1Sm Pm. 

1883. Januar  2. 

Polarlichtdunst in S. H6he = 9'. 
Bogen aus SE tiber S nach SW, H6he = 12'. 

Polarlichtdunst in SSW, H6he = 5'. 
Polarlichtdunst in S, H6he = I 5'. 
Band aus S W  zum Zenit. 
Band aus S W  durch das Zenit nach NE. 
Polarlichtdunst von W S W  bis NW in einer HGhe von 25'. 

Band von ENE durch das Zenit nach WSW. Polarlichtdunst in 30' Hohe von 

Polarlichtdunst in W, H6he = 35'. 

BogenfÃ¶rmige Band von NE bis SW, H6he des Scheitels = 70' Uber dem SE-Horizonte. 

Krone Azimut = 98'. H6he = 87?2. 
Zwei Strahlen aus SW. 
Polarl i~htdun~t in S und in E, in einer H6he von 25', derselbe ist um 4h48m ver- 

Bogen aus SE Å¸be S nach SW, Hohe= 25'- 
Polarlichtdunst in S und SE. 
Polarlichtdunst in SSE. 
Bogen aus E tiber S nach W.  
Polarlichtdunst in S. 

loh 1 5 ~  pm. Polarlichtdunst in SW. 

1883. Januar  3. 

3h 15m am. Zwei Bgnder von N nach NE; ausserdem Strahlen. 
3h 44'l am. Polarlichtdunst am Himmel ausgebreitet von E bis S in circa 25' 

Km. 4 1  



Bis 5h I 5m am. fand keine Polarlicht-Erscheinung statt. 

5h 15"' am. Einige Strahlen bilden eine schwache Krone. Die Erscheinung erlischt bald wieder. Von 

4h 45m ab Mondschein. 
5h 4.501 am. 2 Bander von verschiedener IntensitÃ¤ von NNE nahe am Zenit vorÅ¸be nach SSW, die- 

selben sind nicht scharf begrenzt. 
6h 45m am. Strahlen von allen Seiten kommend bilden eine Krone von ziemlicher Intensitat; dieselbe 

behalt ihre Gestalt circa 101" lang, dann l6st sie sich auf in Polarlichtdunst; aus diesem haben sich um 
7 h  15m am. 2 Bander entwickelt; dieselben erstrecken sich parallel zu einander von SSW durch das 

Zenit nach NNE. 
711 45"' am. Strahlen am SW - S - NW. 
Abends bis zum 4. Januar 2h  5w am. fand keine Polarlicht-Erscheinung statt. 

1883. Januar  4. 

Bis 211 5om am. keine Polarlicht-Erscheinung. 
2 h  501" am. Polarlichtdunst in SE. H6he = 2 1 O. 

311 151" am. Polarlichtdunst und Strahlen am S - SSW-Himmel. 
3h 45m am. Strahlen in allen H6hen vom Horizont bis zum Zenit in NE-SSW. 
4h 151" am. Krone durch Strahlen aus N - E - S. 
411 45m am. Ein Bogen aus WSW durch das Zenit nach ENE, n6rdlich und westlich davon Gruppen 

kurzer, sehr lichtschwacher Strahlen, welche nach N zu die Fortsetzung des Bogens bilden, der in einer Wjhe 

von 25' aufh6rt. 

4h 55m am. Der Bogen ist gegen E gewandert und zeigt jetzt strahlige Structur (d. h. besteht nicht 
aus zusammenhangender Dunstmasse, sondern aus Strahlen). 

5 h  3m am. Die IntensitÃ¤ der Erscheinung hat bedeutend abgenommen; in N, E und S befinden sich 
Dunstmassen. 

5h 15m am. Strahlen und Polarlichtdunst am Himmel von W - S -NE bis ZU 80' H6he- 

.sh 45111 am. Polarlichtdunst in WSW bis zu einer H6he von 18'. 
6^ 1 Sm am. Polarlichtdunst und Strahlen von NE - S zerstreut; in S bis zu 30' HÃ¶he 
611 45m am. Strahlen in NE und SSW bis zu einer H6he von 25'. 
7h 15m am. Strahlen in SSW. H6he bis 25'. 

4^ 1 Sm pm. Ein schwacher Bogen aus E Å¸be S nach W. H6he des Scheitels Å¸be dem s - H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  =780 

4h 45m pm. Polarlichtdunst von ESE - S - SW. 
Sh lSm pm. Polarlichtdunst in S bis zu 40Â H6he. 
Sh 4Sm pm. Polarlichtdunst in S W  in der Nahe des Horizontes. 

Gh lSm pm. 2 Bander in S, H6he des Scheitels Å¸be dem S-Horizonte resp. 3O und 5'. 
6h 45"' pm. 1 Band in S. H6he des Scheitels = 3O. 
7^ 15- pm. In SE in 2- H6he wenig intensiver Polarlichtdunst. In S W  ein helles Band, 

aufsteigend gegen S (23' H6he) und dann wieder nach W hin umbiegend; endigend in W. 300' 

Breite circa 3O. 

7^ 45m pm. Polarlichtdunst in S. 
~usserdem gh Pm. Band ziemlich intensiv; der Scheitel desselben liegt in S und 8' HGhe. 

3 Strahlen von E, S und W. 

gh 4sm pm. Polarlichtdunst in S und 4 Hube. 

ql* 4sm Pm. Polarlichtdunst in S und 3O 
loh 1srn Pm. Band; der Scheitel liegt in S, Hube = 60. 



loh 45m pm. Polarlichtdunst in S, H6he = 8O. 
I ~h 15m pm. Polarlichtdunst in S, H6he =4O. 
I ~h 45m pm. Polarlichtdunst in SSE, H6he = 15'. 

1883. Januar  5. 
Bis um 111 45m am. fanden keine Polarlicht-Erscheinungen statt. 
ih 45m am. Polarlichtdunst in S - SW, H6he = 15'. 
2h 45m am. Polarlichtdunst in SE, H6he = 18'. 
311 15m am. Polarlichtdunst in SE und S, H6he = 1 5 ~ .  
4h 15m am. Bogen aus E Uber SE nach S, H6he = 20'. 

5h I 5m am. Polarlichtdunst am Himmel von SE - S, H6he = I 5'. 
5h 45m am. 3 Bznder aus S W  durch das Zenit nach NE. 
6h I 5m am. Polarlichtdunst in SW. 
6h 45m am. Strahlen- in E, Hohe bis zu 15O. 
Am Abend bis 5h 151111 pm. keine Polarlicht-Erscheinung. 
5h 15m pm. Strahlen in SSE und SSW bis zu 6O H6he. 
5h 45m pm. Polarlichtdunst in S, H6he = 2 O .  

Bis 8h 45m pm. findet keine Polarlicht-Erscheinung statt. 
811 45rn pm. Polarlichtdunst in SE. 

gh 15" pm. Strahlen am Himmel von S-E bis zu g0 H6he. 
gh 45m pm. Polarlichtdunst in S, in 2 O  H6he. 
Bis 1 1h 4% pm. findet keine Polarlicht-Erscheinung statt. 
1 I 45m pm. Polarlichtdunst in SE. 

1883. J anua r  6. 
oh 1Sm am. Polarlichtdunst in E. Strahlen in S. 

oh 45m am. Zwei Binder, deren Scheitel in S liegen resp. in 3O und 5' H6he. Polarlichtdunst in NE 
und 1 2 O  H6he. 

lh 5rn am. Ein Band, Scheitel in SSW, H6he 3O. Ein zweites Band, Scheitel in NE, H6he=8'; 

ausserdem in einer H6he von 70Â in S Polarlichtdunst. 

l h  15" am. Zwei B8nder, deren Scheitel in S liegen, in resp. H6hen von 8O und 15'; ein Band, dessen 
Scheitel in NE liegt in einer H6he von 30. 

1h 4Sm am. Polarlichtdunst in S, Habe = zoo. Strahlen in N, H6he bis 35'. 

zh 4sm am. Band, dessen Scheitel in S und 7 O  H6he liegt. 
3h 4Srn am. Band von E Å¸he SE nach SSW, Hohe des Scheitels= 10'. 

4 5m am. Dasselbe Band in derselben Lage, ausserdem Polarlichtdunst in S. 
411 I 5m am. polariichtdunst am sÃ‘SW-Himme in loO H6he; ausserdem ein Band von NE Uber SE 

nach SSW. H6he des Scheitels = 7 O .  

4h 45m am. Drei Bgnder; die Fusspunkte aller drei konvergiren in NE und SW; das 
geht 

durch das Zenit, die beiden anderen gehen in circa ls0 Abstand (NW und SE) am Zenit vofiber; ausserdem 
Polarlichtdunst in NNE. 

5h 5" am. Fragmente von 5 Bandern aus NE gegen das Zenit bis %U einer H6he von d50 ansteigend. 

5h I 5m am. Fragmente von mehreren Bgndern in NE, ausserdem Polarlichtdunst aus NE 70" Habe 
Å¸he das Zenit nach SW" und 60Â H6he reichend. 

5h 45m am. vier ~ a ~ d ~ ~  aus NE nach sw. Eines geht durch das Zenit7 zwei liegen paralfe' auf der 
SÅ¸d-Seite eines auf der Nord-Seite. 

K ~ .  4 i *  



6h 15m am. 
bh 45m am. 
4h 45m Pm. 
5h I Sm Pm. 
5h 45m pm. 
6h I 5m pm. 
6h 45m pm. 
7 h  I 5m pm. 

7h 50"~ Pm. 
8h 15111 pm. 

Zwei Biinder aus NE zu beiden Seiten des ZenitsvorÃ¼be nach SW. 
Zwei Biinder in derselben Position. 
Bandfragment von SE nach S. 
Band, dessen Scheitel in SE liegt, HÃ¶h des Scheitels =6'. 
Band von SE Å¸be S nach SW; Scheitelh6he= 10'. 

Zwei Biinder von SE Å¸be S nach SW, H6he der Scheitel resp. 6O und 18O. 
Drei BÃ¤nde von E Å¸be S nach W. HÃ¶he resp. 6', 16', 24'. 
Band aus E durch das Zenit nach W.  
Polarlichtdunst in E. 
Polarlichtdunst in SE. 

Bis 1011 treten keine Polarlicht-Erscheinungen auf. 
I &  151" pm. Polarlichtdunst in SSW und 4' H6he. 
I 111 3m pm. Polarlichtdunst in Strahlen am SSW-Horizont. 
I 111 I 5m pm. Bandfragment von S-SSW. H6he = 8'. 
n h  45m pm. Polarlichtdunst in S. 

1883. Januar  7. 

oh 15m am. Polarlichtdunst in S und SSW, HÃ¶h = 2 O .  

oh 45m am. Polarlichtdunst am SSE-SSW-Horizonte. 
o11 50"Ã am. Alles ist verschwunden. 
o11 55m am. Bogen, Scheitel in S und 4O HÃ¶he 
ih  3m am. Der Bogen hat sich erhoben und hat eine HÃ¶h von 8O, darunter hat sich ein zweiter in 

4' H6he gebildet. 

ih  1 5 ~  am. Der Bogen l6st sich in einzelnen Gruppen lichtschwacher Strahlen auf. 
1h 45m am. Bandfragment und Strahlen von SE bis W in 12' H6he. 
2h gm am. Das Bandfragment ist in SE sehr lichtstark geworden. 
zh 1 5 ~  am. Die Erscheinung, in ihrer Form dieselbe, erstreckt sich von E tiber S bis SW. Die 

H6he betrggt 1 2 O .  

2h 45m am. Band von SE-SÃ‘SW HÃ¶h des Scheitels = 15'. 
ah I 5m am. Polarlichtdunst in SW. 
3h 4Sm am. Strahlen und Polarlichtdunst am Himmel von S bis W. 
4" 5" am. Ein intensives Band erstreckt sich von NE durch das Zenit nach SW; an verschiedenen 

Stellen des Himmels ausserdem Strahlen und Polarlichtdunst. 

4' 1Sm am. Es ist alles verschwunden bis auf Strahlen in SW, deren Intensitiit sehr gering 
4'* 4sm am. 3 parallele bogenfÃ¶rmig BÃ¤nder das mittlere durch das Zenit, die anderen zu beiden Seiten' 
4h 5~ am. Das bstliche Band lÃ¶s sich in einzelne Strahlen auf. 
4h 5sm am. Alles ist verschwunden bis auf schwachen Polarlichtdunst in SW. 
5- 3" am. Im Zenit erscheint wieder ein Bandfragment von Ã§rosse Intensittit, ausserdern Ireten '* 

NE-Horizont sehr intensive Strahlen auf. 

Sh [Sm am. Bogen aus SW durch das Zenit nach NE. 
Sh 4Sm am. Bandfragmente und Strahlen in SW. 
6b I Sm am. Polarlichtdunst in SE. HÃ¶h = 18O. 
7h I 5" am. Polarlichtdunst in SW. HÃ¶h = mO. 
Sh 5- pm. Bogen aus SW Å¸be S nach SSW. HÃ¶h = 8O. Sonst fand wahrend des ganzen Abends 

bis loh 45m pm. keine Polarlicht-Erscheinung statt. 



I& 45m pm. Band aus SE-S, sehr lichtschwach. Hohe circa 5O. 
Von I 111- I 2h pm. kein Polarlicht 

oh 45m am. 
ih 1 5 ~  am. 
2h 45m am. 
2h 5om am. 
3h 15m am. 
yh 45m am. 
4h 45m am. 

1883. Januar 8. 
Polarlichtdunst in S. 

Band von S E  Ã¼be S nach SW. H6he= 1oO. 
Strahlen in E, S, NW. 
Bandfragment SE  bis S. H6he =4S0. 
Bandfragment von S nach SW. H6he = 5O. 
Strahlen in N. 
Band von NE nach SW. Das Band bertihrt mit dem oberen Rande das Zenit, der 

untere befindet sich 45O Å¸be dem SE-Horizonte. 

- 5h om am. 3 Bttnder von NE nach SW. 
5h 15m am. Dieselben Btinder in derselben Position. 
5h45m am. Zwei Bttnder von NE nach SW. 
6h 1 am. Polarlichtdunst in SSW und 1 5 ~  Hohe. Der Himmel ist mit einem leichten Cirrusschleier 

bedeckt. 

7h 3m am. Ein Bandfragment von S W  Ã¼be den Sud-Himmel. 

7h 1Srn am. Mehrere Bander und ausserdem Polarlichtdunst, Die Bander spannen sich in ver- 
schiedener H6he Å¸he den S- und SE-Himmel. Nahe dem Zenit erstrecken sich zwei solche Bander von WSW 
nach ESE, welche, hauptsgchlich das dem Zenit nghere, eine eigenthumliche schwankende Bewegung zeigen, 
welche sich darin ausspricht, dass das Band bald breiter, bald schmtiler wird und so den Eindruck macht, als 

sh 1sm pm. Polarlichtdunst in S sich bis zum Zenit erstreckend. 

Sh 4Srn pm. Polarlichtdunst in S. 
6h pm. Polarlichtdunst in S. 
6h 4Sm pm. Polarlichtdunst erstreckt sich von SE Å¸be S bis SW. 

7h lSrn Pm. Polarlichtdunst in S. Der Himmel ftingt an sich mit einer dunnen Wolkenschicht zu 
beziehen, um gh45mpm. ist der ganzeHimmel bedeckt; bis 14 15mpm. war keinepolarlicht-Erscheinung ZU bemerken. 

loh lSm pm. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst, darunter Å¸be den S-Himmel ein Band von SE 
S nach SSW, Hohe = 

loh 45" pm. (Hinter Wolken.) Bogenfragment von SE bis WSW, ScheitelMhe = 20'. Die Fuss- 

NW-Himmel; derselbe ordnet sich 
H6he des unteren Bogen 20' Uber 



Von da ab bis 5h 15m am. wurde keine Polarlicht-Erscheinung wahrgenommen. 
5h 15m am. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst in SE, H6he W. 

5h 45m am. (Hinter Wolken.) 2 Bgnder von NE - E in resp. H6hen von 40Â und 4S0. 
6h I 51" am. Band von SW Å¸be S nach NE, H6he = 40'. Ausserdem Strahlen bis zu einer H&he 

von 85O. Der Himmel ist vollstilndig frei von Wolken. 
6" 45m am. Band von W Å¸be S nach ENE. H6he des Scheitels = 12'. Strahlen. 
7h  3m am. Bander von SW durch das Zenit nach NE. 
7h  151" am. Sehr lichtschwacher Polarlichtdunst im Zenit. Ein Band von SW Ã¼be S nach SSE. 

H6he des Scheitels = 8'. 
7 h  45m am. Ein Band von W S W  durch das Zenit nach ENE. 
4h 45m pm. Band von E durch das Zenit nach W. 
5h 5m pm. Band von E durch das Zenit nach W. Ausserdem Polarlichtdunst. 
5h 15m pm. Band aus E Å¸be S nach W. Hohe des Scheitels = 80'. 
V1 4 9  pm. Bandfragment von S nach W. H6he = 20'. 

611 2m pm. Polarlichtdunst in N, NE und W. 
6h 15m pm. Band von SE Å¸be S nach SSW. H6he des Scheitels = 10'. 

Von da ab wahrend des ganzen Abends kein Polarlicht. Um loh Å¸berzieh sich der Himmel mit 

einer Wolkenschicht. 

883. J a n u a r  10. 

Der Himmel ist bedeckt bis 5h 301311 am. circa. 
4h Sm am. Band aus SSW nahe arn Zenit vorÅ¸be nach E. 
4h 15m am. Dasselbe Band in derselben Position; die IntensitÃ¤ hat zugenommen. 
4h 45m am. Polarlichtdunst in SW und N. 
5h 15111 am. Ein schmales Band aus WSW durch das Zenit nach NNE; es erreicht jedoch den 

NNE-Horizont nicht, sondern reicht nur bis zu 40Â HÃ¶he In S und W Polarlichtdunst. 
Darauf aufklarend, um 5h 3om am. ein Strahl aus N in 45' H6he gegen das Zenit. 
Von 6h I 5" am. ab bleibt der Himmel bedeckt. 6h 15" am, hinter den Wolken Polarlicht von SW 

durch das Zenit nach N. 

1883. Januar  H.  

ih  5m am. Polarlichtdunst in NE. 
ih 15m am. Strahlen in SW. Von ih  3om am. ab bleibt der Himmel bedeckt. 

1883. J a n u a r  12. 

Um 5h pm. circa aufklarend. 
5h 15m pm. Bogen aus E Å¸be S nach W. Bis gh bedeckter Himmel, dann aufklarend. 
911 15111 pm. Polarlichtdunst in S, in 10' H6he. 
gh 45m pm. Polarlichtdunst zieht sich von SE bis S W  in circa 12' HÃ¶he 
I& I 51" pm. Ein Bandfragment in SSE, H6he = 7', 
I& 45'11 pm. Polarlichtdunst in SSW. 
Von da ab trat keine weitere Polarlicht-Erscheinung auf. 

1883. Januar  13. 
Bis 3h 15m am. war kein Polarlicht vorhanden. 

3h 15m am. 2 Strahlen aus NNE vom Horizont bis zu 45O H6he reichend. 
3h 45m am. Strahlen in SW vom Horizont bis zu einer H6he VOR 40'. 



4h 5m am. Die Strahlen haben sich zu einem verschwommenen Bande vereinigt. 
Keine Polarlichterscheinung bemerkt bis 5h IS^Ã arn. 

. 5h I W am. Von einem Punkte in 10' Htihe und Az = 25' gehen 8 Strahlen aus nach verschiedenen 
Richtungen. 

611 45m am. Polarlichtdunst in S. 
Am Abende bis (f1 I 5m pm. wurde kein Polarlicht wahrgenommen; (bis 8h r 5m war Mondscheih). 

gh I 5~ pm. Polarlichtdunst in SE. 
gh 45m pm. Polarlichtdunst von SE iiber S bis SW sich erstreckend. 
I& 15*0 pm. Polarlichtdunst von SSE bis SSW reichend in circa 4' Hohe. 
Wahrend des iibrigen Theiles der Nacht kein Polarlicht. 

1883. Januar 14 
Kein Polarlicht bis 2h 3m am. 
2h 3= am. Polarlichtdunst in SSW in circa 15' H8he. 
Kein Polarlicht bis 6h 15m am. 

611 1 5 ~  am. Band aus SW durch das Zenit nach NE. 
6h 45m am. Polarlichtdunst in SE und 45' H6he. 

Abends bis 5h 30111 pm. circa bedeckter Himmel, dann aufklarend, Mondschein bis gh 3 0 Ã  circa; kein 
Polarlicht bis I& 45m pm. 

1883. Januar 15. 

oh firn am. Polarlichtdunst in S. H6he 4' circa. 
* 4Sm am. Polarlichtdunst in S und SSW. H6he 4' circa. 
1h 1srn am. Polarlichtdunst in von SE Å b̧e S nach S W  in 8' H6he circa. 

r h  45m am. In ihrer Form und Intensjtitt variable Dunstmasse in N und 80' Habe. 

2h am. Polarlichtdunst in SW, H6he = 30'. 
2 4501 am. Fast Å¸he den ganzen Himmel Polarlichtdunst verbreitet; ausserdem ein 

aus 

durch das Zenit nach N. 
3h 1Sm arn. Polarlichtdunst an den verschiedensten Stellen des Himmels* 
3h 45" am. Polarlichtdunst von wechselnder Form und IntensitÃ§ in N und 150 

4h 15'a am. Kurze Strahlen aus WSW in 20' 



6h i5m am. Hinter Wolken in S W  Polarlichtdunst, H6he circa 3O. 

Abends bedeckter Himmel. 

1883. Januar  17. 

Bedeckter Himmel. 
711 15m am. Hinter Wolken Strahlen und Polarlichtdunst aus 36' HÃ¶h bis zum Zenit aus W und SSW. 

Tags Å¸be aufklarend. 
5h 5m Pm. Band aus SE Å¸be S W  nach NW. HÃ¶h des Scheitels = 80'. Sonst wurde wtihrend des 

Abends kein Polarlicht bemerkt ausser um 
gh 15m pm. Polarlichtdunst in SSE. 
Wahrend des ganzen Abends heller Mondschein. 

188~.  Januar  18. 
oh 45m am. Sehr intensives Band aus S W  durch das Zenit nach NE. Ausserdem Polarlichtdunst 

und Strahlen. 
i h  ism am. Polarlichtdunst von E bis NE. Der Mond geht unter. Kein Polarlicht bis um 
2h 55rn am. Band aus S (20' HÃ¶he durch das Zenit nach N (40Â HÃ¶he) 
3h 5m am. Polarlichtdunst in SW. HÃ¶h 20Â° 
3h i 5 m  am. Polarlichtdunst von NNE nach SE in 60' HÃ¶he 

3h 45m am. Drei BÃ¤nde von ungleicher LÃ¤ng ziehen sich in der Richtung von NNE nach SSE; die 

beiden oberen endigen in E, das untere zieht sich bis nach SSW. In N und nach dem Zenit zu schliessen 
sich Dunstmassen von unbestimmter und schnell wechselnder Form und Intensitiit an. 

3h 53"' am. Die ganze Erscheinung ist verschwunden bis auf ein Fragment eines Bandes in SSE. . 
4h 5m am. Alles ist verschwunden. 

4h 15m am. Band aus SSE Å¸be S nach SSW, HÃ¶h des Scheitels= 3-5O. 
4h 45m am. Band von N aber E nach S, HÃ¶h des oberen Randes des Scheitels = 90'; ausserdem jst 

der ganze E-Himmel mit Bandfragmenten und Polarlichtdunst bedeckt, die Form und Intensitst schnell 
wechseln. 

sh 1 5"' am. Viele Strahlen, Dunstmassen und BÃ¤nde bedecken den NE-E-S-Himmel, an Form und 
Intensiti-it wechselnd. Die BÃ¤nde erstrecken sich von NNE Å¸he S nach SSW. Eine Krone kommt nicht zu 
Stande; an der Stelle, wo die VerlÃ¤ngerunge der Strahlen sich treffen wurden, steht eine seine Struktur Ibdd 
Band, bald Polarlichtdunst), sowie IntensitÃ¤ schnell wechselnde Lichtmasse. 

6h am. Drei BÃ¤nde parallel zu einander aus NE Å¸he SE nach SW. In resp. scheitelh6hen "On 

i 5 O ,  i,oO und 40'; im Zenit Polarlichtdunst. 

6h45rn am. Polarlichtdunst in NE, S und SW. 
7 h  I 5* am. Polarlichtdunst in SW. 
Abends heller Mondschein; kein Polarlicht bemerkt bis 

qi' 45rn pm. Band aus SE Å¸be S nach SW, ScheitelhÃ¶h = 1 2 O .  

loh 45rn Pm. Band aus SE Å¸be S nach SW, Scheitelh~he= 15O. 

1883. Januar  19. 
Bis 'h3 Uhr heller Mondschein. Es wurde kein Polarlicht bemerkt bis um 
3h 55m am. Polarlichtdunst in S. 
4h45m am. Drei Bander aus NE gegen das Zenit. 

ausserdem 5h lsm am. Band aus NE Å b̧e S nach SW, HÃ¶h des Scheitels des oberen RandesS73O; 
in NE Strahlen. 



5h 45m am. Die Erscheinung hat fast dieselbe Position und Form behalten. 
6h 5m am. Band aus NE uber NW nach SW, H6he des Scheitels = 45O. 
611 15m am. Zwei Bgnder aus NE Uber NW nach SW. 

6h 45m am. Band von NE uber SE nach SW, H6he des Scheitels = 30Â° 
711 I 5m am. Polarlichtdunst in SW in 15' Htihe. 
Abends bedeckter Himmel und Mondschein, trotzdem zu beobachten um 
11h 15m pm. Band aus E durch das Zenit nach W. 

1883. Januar 20. 

Nach Mitternacht aufklarend, Mondschein, kein Polarlicht bemerkbar. Mond geht um 3h 45m am. circa 
unter; wechselnde Bew6lkung; gegen Tagesanbruch klar, aber kein Polarlicht. 

Abends bew6lkt und Mondschein; kein Polarlicht beobachtet. 

1883. Januar 21. 

Bis circa 4h am. Mondschein. Nach Mitternacht aufklarend. 
1h 15m am. Polarlichtdunst in S. 
ih 45m am. Bandfragment und Polarlichtdunst in SE, in einer H6he von 30' -40Â° Sonst ist keine 

Polarlicht-Erscheinung aufgetreten. 
Abends bedeckter Himmel durch Mondschein erhellt. 

1883. Januar  22. 

Bedeckter Himmel; Wolken vom Monde erhellt bis gegen 5h am. Kein Polarlicht bemerkt. 

Abends bedeckter Himmel und mondhell. 

1883. Januar  23. 

Bedeckter Himmel und mondhell bis gegen 5 ' 1 ~  Uhr. Kein Polarlicht bemerkt. 

Tags Uber aufklarend. Abends kein Polarlicht; von 91 45m pm. ab Mondschein. Der Himmel bezieht 

sich gegen I 1h Pm. 

1883. Januar  24. 

Bis gegen Tagesanbruch Himmel bedeckt und Wolken vom Monde erleuchtet. 
gh 45m am. Ein Bandfragment am NNE bis zum Zenit. 
Abends bedeckter Himmel. Um g11 pm. etwas aufklarend. 

91' 15m pm. Polarlichtdunst von S - W sich erstreckend. 

1883. Januar 25. 

Bis 6h 30"' am. mondhell; kein Polarlicht beobachtet. Abends "bedeckter Himmel. 

1883. Januar 26. 

Bedeckter monderleuchteter Himmel bis gegen 3h am,; dann aufklarend. 
3h 15" am. Bandfragment aus NNE gegen das Zenit. 

Kein Polarlicht bis 
Gh am. Polarlichtdunst in S. H6he circa 30'. 



7h 45m am. 

SE-Himmel. 
Abends bis 

7" 45=' pm- 

Polarlichtdunst in SW, daraus entwickelt sich nach sehr kurzer Zeit ein Band Å¸he den 

611 pm. bedeckter Himmel, dann klar. 
Bandfragment und ~olarlichtdunst in SE. 

8h 15m Pm. Ein verwaschenes, gewundenes Band von E in 10' HÃ¶h beginnend, nach S an Hijhe 
abnehmend, von da in 5 O  H6he nach E zurÃ¼ckbiegend Breite circa 2'. 

8h 45m pm. Polarlichtdunst in SE, in 4- 8' HÃ¶he 
Kein Polarlicht bis 1 111 I 5m pm. 
I 1h 15m pm. Band aus W durch das Zenit nach E. 
i 111 451" Pm. Polarlichtdunst in W zwischen 20Â - 30Â HÃ¶he Von I 111 ab Mondschein. 

1883. J a n u a r  27. 

Mondhell bis gegen 7h am. Eine Polarlicht-Erscheinung wurde zu folgenden Zeiten bemerkt: 
ô  1 5 ~  am. Polarlichtdunst in E zwischen 18' - 2 5 O  H6he. 
oh 45m am. Polarlichtdunst in S W  in circa 5' HÃ¶he 
3h 45m arn. Ein schwaches Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
6h 45m am. Bogen aus NE Å¸be NW nach SW. HÃ¶h des Scheitels = 80'. 
Abends kein Polarlicht bis 

7h 1 5 ~  pm. Polarlichtdunst in SSE. 

811 45m pm. Polarlichtdunst in circa I I O  HÃ¶h von S - SE. 
gh 2rn pm. 2 Bandfragmente von S - SW. 

9 1 1 ; ~  Pm. Polarlichtdunst zwischen S - W in 20Â HÃ¶h circa. 
loh 4sm pm. Polarlichtdunst in SW; ausserdem ein Band von ESE Å¸be S nach WSW. H6he des 

Scheitels = 2 5 O .  

Zwischen I lh und 12h Pm. finden sehr lebhafte Polarlicht-Erscheinungen statt, welche sich durch Inten- 
sitgt sowohl als auch durch ihre rasche Formvergnderung und Bewegung auszeichnen. 

1 lh  ISm Pm. Polarlichtdunst, verschiedene Binder und Strahlen am ganzen Himmel zerstreut. 
I l h  2Srn pm. Bander von N Å¸be W nach S. Dieselben nghern sich mit ihrem Scheitel dem Zenit' 
1 l h  29" - 34" Pm. Die Binder erreichen unter grosser Lichtentwickelung das Zenit und gehen 

nach E zu hinaus. 

1 l h  41m prn. Die BÃ¤nde wandern von der 6stlichen Htlfte des Himmels gegen das Zenit zunick' 
i i h  50"' pm. Die Erscheinung ist beinahe erloschen. 
11h 55* Pm. Kein Polarlicht mehr vorhanden. 

1883. J a n u a r  28. 

Um Mitternacht bedeckt sich der Himmel mit Wolken, die durch den Mond erhellt sind. 
ih am. (Hinter den Wolken) ein Bandfragment in W S W  und 20' HÃ¶he 
lh 4sm am. 3 Biinder erstrecken sich von WSW (20Â Habe) (das mittlere durch das Zenit) nach NE 

(40' H6he). 

2h ism am. (Hinter Wolken) Band von NE nach SW. 
Gegen zh 3 P  am. ungefiihr aufklarend. 
3h 3m am. Polarlichtdunst in SW. 
3h 45m am. Polarlichtdunst in NNE. 3 kurze Strahlen in N. 
4h 15" am. Polarlichtdunst in NE. 
dh 45" am. Band von ENE aber SE nach S. Da Band bewegt sich gegen den s ~ - ~ ~ ~ ~ ~ '  



43m am. 2 Bander. No. I von NE durch das Zenit nach SW. No. 11. unvollst~ndig von NE bis S. 
H6he in S. = 25O. 

6i> 15m am. Polarlichtdunst am SE-HimmeL Band von NE Å b̧e SE nach SW. Scheitelhahe =a 80O. 
611 45m am. 2 Bi-inder von NE Å¸be SE nach SW. 
Abends bedeckter Himmel bis gegen 7h pm., dann aufklarend. 
7h 15m pm. Polarlichtdunst in SE. 
7h 45m pm. Polarlichtdunst in E und SE, HUhe circa loO. 
811 5m pm. 2 Bgnder Å¸be den SE-Himmel. 
8*> lsm pm. Band von E Å¸be SE nach SW. H6he des Scheitels = 30Â° 
8h 45m pm. Bogen von SE Å¸be S nach SW. H ~ h e  des Scheitels = 20Â° Polarlichtdunst in E, in 

25' H6he. 
Der Himmel bedeckt sich gegen 10 Uhr vollkommen. 
roh 45m pm. aufklarend. Polarlichtdunst in SSW, H6he = 2'. 
Bis Mitternacht keine Polarlicht-Erscheinung. 

1883. Januar 29. 

oh 1 5 ~  am. Band von NNE Å¸be E nach S. H6he des Scheitels = 14'. 

ô  45"' am. Polarlichtdunst in SSW. H6he = 4'. 
Bis 2h 15m am. kein Polarlicht. Gegen 2h 30m bewalkt sich der Himmel vollkommen; die Wolken 

sind durch Mondlicht erhellt. 
Tagsaber auf klarend. 
Abends kein Polarlicht bis 
@ I s m  pm. Schwach leuchtender Bogen Å¸be den S-Himmel. 
61Ã 45m pm. Derselbe Bogen von SSE nach SW. H6he = 3'. 

15m pm. Derselbe Bogen von SSE nach SW. Hohe = 3'. 
gh 1Sm und 8h 45m pm. Polarlichtdunst an mehreren Stellen. 

Von da ab bis Mitternacht kein Polarlicht. 

1883. Januar 30. 

I*' 5m am. AUS SW bildet sich aus einzelnen aufschiessenden Strahlen ein intensives Band Å¸he den 

S-Himmel, indem sich Lichtmassen von SW gegen S fortschieben. 
Gleichzeitig erhebt sich das entstehende Band htiher am Horizonte. 
I h  1 5m am. Die H6he betragt = 6O. 
ih 25"' am. Die Intensitat hat bedeutend abgenommen. 
lh  35'" am. Das Band erstreckt sich in circa 10' H6he von S-SW. 
Ih  45"' am. Polarlichtdunst in S. Htihe = 12'. 

Von Zh am. ab mondhell. Bis 611 15m am. kein Polarlicht. 
6h 15= am. 3 Bgnder aus E Å b̧e S nach SW. 
@ 45"* am. Bandfragment in E und 30Â H6he. 

Ism am. Bandfraement aus einzelnen Strahlen bestehend; es erstreckt sich vom Zenit nach SW 

Abends ist der Himmel bewtilkt. 

1883. Januar 31. 

Kin. 41" 



611 15m am. Ein Band von ENE Å¸be SE nach W S W  mit seinem oberen Rande das Zenit befihrend, 
Darunter ein paralleles schwilcheres Band. 

711 15" am. Ein schwacher Streifen von Polarlichtdunst nahe dem Zenit. 
Abends kein Polarlicht. Um I& umw6lkt sich der Himmel vollkommen. 

1883. F e b r u a r  I .  

Der Himmel bleibt bew6lkt bis circa 4h am.; darauf aufklarend. 
4h 45" am. Polarlichtdunst in SE. H6he circa 70'. 
Um 7h am. bedeckt sich der Himmel wiederum vollkommen mit Wolken. 
Abends ist der Himmel mit Wolken bedeckt bis circa Shpm., aufklarend bis I& pm. circa, von da ab 

wieder bew6lkt. 
Wahrend des ganzen Abends wurde kein Polarlicht wahrgenommen. 

Der Himmel bleibt ganz mit Wolken bedeckt bis circa um '/,4 Uhr am. 
Zh 4srn am. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst und Strahlen in S W  in einer HUhe von circa 20' 

beginnend. 

3h 15" arn. In S W  Polarlichtdunst (H6he = 1 5 ~ ) ;  in NNE Strahlen in 60' H6he. 

3h 45" &XI. Ein Band aus SW Å¸be SE nach E. Hohe des Scheitels = q O .  Polarlichtdunst in SW. 
Das Band l6st sich nach einigen Minuten in Polarlichtdunst auf. 

4" oÃ am. Mehrere lichtstarke Bander entwickeln sich aus S W  und spannen sich Å¸be den SE-Himmel; 
lebhafte Lichtentwickelung innerhalb derselben. 

4h I 5" am. Am ganzen Himmel verschiedenartige Dunsimassen. 
411 3oÃ am. Mehrere schwache Bogen von S W  Å¸be SE nach NE. 
4" 45" am. Schmales helles Band aus SW durch das Zenit nach NE; mehrere Fragmente von Bilndern t 

parallel dazu. Polarlichtdunst in E, S und W. 
sh 1 5 ~  am. Viele einzelne zerstreute Dunstmassen am Himmel. Aus E Å¸be N nach W ein Band' 

Hohe des Scheitels = 15O. 

45" am. Gr6ssere und kleinere Dunstmassen am E - S - W-Himmel. 
15" am. Polarlichtdunst in circa 1 5 O  Hohe, von SE - S - SW. 

Ch 45" am. Band aus E durch das Zenit nach W. 
Abends bis 7h 45" pm. kein Polarlicht. 
7h pm. Strahlen aus SSE-S-SW gegen das Zenit in 5 O  H6he beginnend. 
@ 1 5 ~  pm. Strahlen aus SSE-S-SW gegen das Zenit in 7 O  H6he beginnend- 

@ 45" Pm. Band aus NE Å¸be SE nach SW, H6he des Scheitels =40Â° 
9 15" pm. Bandfragment in E, Hohe circa 40". Bogen aus SE Å¸be S nach SW, HGhe = 50' 

9 45= pm. Polarlichtdunst in E, Hohe circa 20Â° 
loh 1Srn pm. Bandfragment aus W gegen S, H6he circa 6O. 
loh 4Srn Pm. Polarlichtdunst in S. 
l l h  1Srn Pm. Bandfragment aus W gegen S, Hohe circa 6O. 
Von da ab bis um 111 45rn am. des folgenden Tages kein Polarlicht. 

1883. F e b r u a r  3. 
lh45m am. Bandfragment aus W gegen S. H6he circa 4O. 

bis S dO' 
2 Â¥S  am. Intensives Band aus SSW, in 2 O  H6he dem Horizonte parallel hinziehend 



biegt es gegen N hin um und zieht in weitem Bogen nach W (die konkave Seite gegen SW gekehrt), in W 
ist seine H6he circa 4.0'. Das Band erhebt sich gegen das Zenit; um 

2h 3om am. passirt das Band das Zenit. 

2h 32m am. Lebhafte Lichtbewegung im Bande. 
Die Lichtmassen scheinen dem Beobachter sehr nahe zu sein. Die Intensitat nimmt darauf sehr 

schnell ab. 
2h45m am. 'Am ganzen Himmel Polarlichtdunst zerstreut. 
3h 3m am. Band von NE fiber NW nach SW. H6he des Scheitels = I 5'. 
3h 15m am. Polarlichtdunst und Fragment eines Bandes in circa 4 O  H6he von WSW Å b̧e W 

nach ENE. 
3h 45m am. Am ganzen Horizont Polarlichtdunst. 
4h 15m am. Polarlichtdunst und Strahlen von SW-S-NNE vertheilt. Htihe circa 4'. 
4h 45m am. Polarlichtdunst am S- bis W-Himmel. Band von E Å b̧e SE nach S, Hohe des 

Scheitels = xoO. 
5h 15m am. 2 Bander von E fiber SE nach S, resp. Htihen der Scheitel =4' und 10'. 

ch 4sm am. Band von SE Å¸be S nach SW. Strahlen und Polarlichtdunst am ganzen Himmel 
zerstreut. 

ffi lsm am. 3 Bander von NE nach SW. 
@ 45m arn. 2 Btinder von NE nach SW. 
Abends kein Polarlicht bis 
@ 4sm pm. Zwei Btinder von SE Å b̧e S nach SW, ausserdem Strahlen. 
7h pm. Bandfragment und Polarlichtdunst in SE. H6he = 3'. 
7h 4sm pm. Polarlichtdunst in S. H6he = 3'. 

1 5 ~  pm. Polarlichtdunst in S. H6he = 3'. 
gh 1 pm. Polarlichtdunst und Strahlen in E. 
gh 45m pm. Polarlichtdunst in E. 

45" pm. Bogen aus SE Å b̧e S nach SW, H6he des Scheitels=8'. 
1 prn. Band von E Å¸be S nach SW. H6he des Scheitels = 30'. Polarlichtdunst von S bis SSW 

in 7' H6he sich erstreckend. 
1 1h 45m pm. Band von NE Ober E nach S. H6he des Scheitels = 35'. Polarlichtdunst in W. in 26' Hohe. 

1883. Februar 4. 



71 45m Pm. Polarlichtdunst in S, in 9 H6he. 
811 I jm pm. Polarlichtdunst und Strahlen in S. 
8h 45m Pm. Bandfragment von SSE nach S; H6he = 4'. 
9" 15m pm. Strahlen. Band von E Å¸be SE nach SSW. 

9 45" Pm. Polarlichtdunst am S-Himmel. Band aus SE Å¸be S nach SSW. HUhe des Scheitels = 40. 
I& 15m pm. Polarlichtdunst von E bis SSE sich erstreckend in circa 15' H6he. Die Erscheinung 

wird von jetzt ab sehr intensiv. Im Wesentlichen besteht dieselbe aus Bandern, die durch an- 

einandergereihte Strahlen von verschiedener Helligkeit und Lange gebildet werden. Die Bander erstrecken sich 
von E Å¸be den S-Himmel nach W. Der Radiationspunkt der Strahlen liegt in einem Punkte, dessen 

Az = I 2 1-6, dessen H6he = 82Â¡ ist; in diesen Bgndern findet eine lebhafte Lichtbewegung nach verschiedenen 
Richtungen statt; es macht den Eindruck, als warden die Strahlen bald zusammen- bald auseinandergeweht. 
Die Binder erheben sich mit ihren Scheiteln gegen das Zenit; wenn sie den Radiationspunkt erreichen, so er- 
scheinen sie dem Beobachter als sehr helle Dunststreifen, in denen die Lichtmassen schnellen und starken Ver- 

Ã¤nderunge in Stellung und Stiirke unterworfen sind. Der ganze S-Himmel war wahrend dieser Vorggnge 
mit den verschiedensten Dunstgebilden bedeckt; die auftretenden Strahlen convergirten gegen denselben Punkt 
wie diejenigen, welche die Bander bildeten. Bald nach I 111 Pm. erreicht die Erscheinung ihre gr6sste Sarke. 

I 1h I jm pm. Die Erscheinung nimmt schnell an Intensitiit ab. 
I 111 4jm pm. Polarlichtdunst und Strahlen irn ganzen SEQuadranten. 

1883. Februar  5. 

d^ ii,m am. Polarlichtdunst in SE. H6he circa loO. 

o11 4jm arn. Band aus E Å¸be SE nach S, Htihe des Scheitels = 13O, darÅ¸be ein Bandfragment von SE 
in 15' HÃ¶h nach S reichend unter den Bandern Polarlichtdunst in 4O Htihe. 

ih I jm am. Dunstmassen von E Å¸be SE bis S vertheilt in verschiedenen Htihen; die Hohe von 30" 
wird nicht tiberschritten. 

ih am. Polarlichtdunst in S, SE und NE. 
2h I jm am. Polarlichtdunst rings um den Horizont. 
2h 45m am. Polarlichtdunst in SW und NE. 
3h 1 5 ~  am. Polarlichtdunst in S W  und NE. 

ih 45m am. Polarlichtdunst in SW und NE. 
4h 4jm am. Polarlichtdunst in N und WSW. 
5h 45m am. Polarlichtdunst in ESE. 
611 I sm am. Polarlichtdunst in S. 
(?1 4jm am. Strahlen in E. 
611 1 5 ~  pm. Band von E tiber SE nach S. HGhe des Scheitels = I 5'. Polarlichtdunst in SE* linterhdb 

des Bandes. 

611 4sm pm. Bandfragment von SE - S. 
7h ic,m pm. Polarlichtdunst in SW. 

7h 45" pm. Band aus SE Å¸be S nach SW. Hohe d a  Scheitels = lzO, Breite des Bandes s= 30' 

Kein Polarlicht bis 

DÃ 45= Pm. 3 Binder aus NE Å¸be SE nach SW; reÃ§p Hohe NO, pol So0, ausserdem in der "'- 
@uni~ der Binder Strahlen und Polarlichtdun= 

lcf' Pm. Intensives Band von S W  bis in die Nihe des Zenites sich erstreckend, in der 
d' 

Zenites verliert es die Bandform und ist zu Polarlichtdunst zusammengeballt. 
15'" pm. Polarlichtdunst und Strahlen am Horizonte von E bis SSW in 10' Hohe* 



- 533 - 
loh 45" pm. Polarlichtdunst in S. 
1 lh 45Â¡ pm. Band von SSE Å b̧e S nach SSW. HGhe des Scheitek = 4O. 

1883. Februar 6. 

0'' I j m  am. Polarlichtdunst in SSW. H6he = 4 O .  

0" 4jm am. 2 &inder von E Å¸be SE nach SW; resp. HÃ¶he der Scheitel 8' und 1 2 ~ ;  dieselben 
wandern gegen das Zenit. 

1h 15" am. 
ih 45" am. 
2h ism am. 
2h 45" am. 
311 lsm am. 

4sm am. 
5h ism am. 
611 ism am. 
611 45rn am. 

Bandfragment von SSE Å¸be S nach SSW, H6he des Scheitels = loO. 

Band von E Å¸be SE nach SSW. Hohe des Scheitels = 4 O .  
Polarlichtdunst in SW und 4O Hohe. 
Polarlichtdunst in SSE und 7 O  Hohe. 
Fragment eines Bandes in SW. H6he = 3O. 
Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
Polarlichtdunst in 1 2 O  H6he von NE Å b̧e E bis S sich erstreckend 

Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
Band aus NE durch das Zenit nach SW. 

Abends die Luft dunstig, aber bis S  ̂ I jm pm. klar. Kein Polarlicht ausser um 

@ I jm pm. Polarlichtdunst in 2s0 H6he in WSW. 

@ 45" p m  Polarlichtdunst in 20Â H6he in NE. 
Von '/,q Uhr pm. ab bis Mitternacht ist der Himmel mit Wolken bedeckt. 

1883. Februar 7. 

Bis gegen 2h am. ist der Himmel mit Wolken bedeckt, von da ab bis nach 31* am. herrscht Nebel, dar- 
auf aufklarend. Es wurde keine Polarlichterscheinung wahrgenommen ausser um 

4h 15" am. Band aus E durch das Zenit nach W. * 

f^ 15" am. Vom Zenit erstrecken sich von W Å ḩe N nach NE mehrere Strahlen. 

Tagsaber aufklarend, 
@ 15" pm. Polarlichtdunst von S bis SW in 4O Huhe. 

@ 45" pm. Polarlich~dunst in S in 7 O  Hohe. 
45" Pm. Bandfragment von SW bis S in 8' Hube. 

^ 45Â¡ Pm. Polarlichtdunst in S in 5 O  Htihe. 
@ 15" Pm. Polariichtdunst in S in 4O H6he. 
@ 45 Pm. Polarlichtdunst in S und in SN'. 
Ich I 5m pm, Po~ar l ich~unst  in Form Streifens. Parallel dem Horizont vonSE bis SSW. H6he=G0. 

l l h  45Â¡ Pm. Polarlichtdunst von SE bis S in 4' H6he- 

1883. Februar 8. 

von S bis SW. 



1883. F e b r u a r  9. 

Der Himmel bleibt bedeckt; nach gh pm. aufklarend. 

911 45m Pm. Polarlichtdunst am S - SW-Horizonte in 8' H6he. 
loh 15m pm. Bandfragment von S bis S W  reichend in 10' H6he. 
Der Himmel bedeckt sich wieder. 

1883. F e b r u a r  10. 

Nach Mitternacht aufklarend. 
111 I 5m am. Band aus SE Å¸be S nach W. Hohe des Scheitels = 70Â° 

1h 45m am. (Hinter Wolken.) Band aus SE Å¸be S nach W .  H6he des Scheitels = 40Â° 
2h 15m am. (Hinter Wolken.) Fragment eines Bandes in SSE. H6he loO. 
Von 111 45m am. ab bedeckt sich der Himmel wieder vollstgndig mit Wolken; deshalb kein Polarlicht 

bemerkbar, ausgenommen um 
5h 15m am. (Hinter Wolken.) Ein schmales Band zieht sich aus SW bis zum Zenit. 
Tags Å¸be auf klarend. Abends kein Polarlicht. 

1883. F e b r u a r  11. 
Bis 5h I 5m am. Kein Polarlicht. 
5h 15m am. Polarlichtdunst in S. H6he loO circa. 
5h 45m am. Polarlichtdunst in SE und S. H6he circa 20'. 
6h 1 5 ~  am. Strahlen und Polarlichtdunst in SE, S und SW. H6he = 18'. 
Abends kein Polarlicht. 

1883. F e b r u a r  12. 
o1* I 5m am. Bandfragmente in S. 
ih  1 5 ~  am. Polarlichtdunst in SSW. 

Sh 4Sm am. . Bandfragment von NNE bis zum Zenit. Sonst wahrend der ganzen Nacht kein polarlichL 
Abends bis I$ pm. ungefahr ist der Himmel bewalkt, alsdann aufklarend, jedoch kein Polarlicht wahrnehmbar' 

1883. F e b r u a r  13. 
Kein Polarlicht bis 

lh  45" "m. Band von NNE Å¸be E nach S. HBhe des Scheitels = w o ;  dasselbe erhebt sich mit seinem 
Scheitel gegen das Zenit. 

Zh 1sm am. Band von SW Å¸be W nach NW. H6he des Scheitels = 85'. 
zh 4sm "m. Polarlichtdunst und Strahlen am SW-W-Himmel. 
Von da ab weiter kein Polarlicht bemerkt. 

Abends bis circa I 111 30Ã bedeckter Himmel, dann aufklarend, jedoch kein Polarlicht- 

1883. Februar  14. 
Kein Polarlicht bis 
3h I 5m am. Strahlen in S. 

3h 45m am. Strahlen am S- und SW-Himmel. 
4h 1 5 ~  am. Polarlichtdunst und Strahlen am S-SW-Himmel. 

$ qjm am. Band aus NE Å¸be SE nach SW. 
5h i s m  am. Strahlen am ganzen Himmel zerstreut. 
jh 45m am. Band aus ENE nach SW, bildet eine lichtschwache Krone in einem Punkte' 

Azimut = 141?5, H6he = 84?5 ist. 

Ch 1 5 ~  am. Krone an derselben Stelle. 
Abends Mondschein bis Mitternacht, kein Polarlicht bemerkt bis 



- 535 - 
g 45m pm. Polarlichtdunst in S und SE. 
roh 1 5 ~  pm. ~andfragment aus S nach SSW in 8' HÃ¶he ausserdem Strahlen in derselbenRichtung. 
lo11 so= pm. Das Band ist verschwunden. 
Bis Mitternacht keine weitere Polarlicht-Erscheinung. 

1883. F e b r u a r  15. 

am. Polarlichtdunst in N. HÃ¶h = 15O. 
Kein Polarlicht bemerkt bis 

3h45m am. Polarlichtdunst in NE und SW, in 25" H6he circa. 
4h 1 5 ~  am. Am ganzen Himmel viele einzelne Massen von Polarlichtdunst und Strahlen vertheilt, 

ausserdem zwei Bander aus Strahlen zusammengesetzt aus N durch das Zenit nach S. 
4h 3om am. Die Strahlen in W sind verschwunden, die in E sind intensiver geworden. 
4h 45rn am. Strahlen in W und 30Â HÃ¶he ausserdem Polarlichtdunst Å¸be den ganzen Himmel zerstreut. 
5h 1 5 ~  am. Strahlen in W und 30Â HÃ¶he Polarlichtdunst an den verschiedensten Stellen des 

Himmels. 

sh 45m am. Band aus NE durch das Zenit nach SSW. Strahlen am S- und W-Horizonte. 
6 h  1 5 ~  am. Bandfragment von SSW zum Zenit, im Zenit intensiv. 
Abends bis 7h 15111 pm. kein Polarlicht; von da ab ist der Himmel bewÃ¶lkt die Wolken sind durch 

den Mond erhellt. 

1883. Februa r  16. 

Der Himmel bleibt mit Wolken bedeckt. 
5h lsm am. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst in S W  in 70' H6he. 
5h 45m am. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst in NE in 50" H6he. 
6 h  1 5 ~  am. (Hinter Wolken.) Polarlichtdunst in SSW in 20" HÃ¶he 

Abends ist der Himmel mit Wolken bedeckt, die durch den Mond erhellt sind. 

1883. Feb rua r  17. 

Der Himmel bleibt vollstiindig mit Wolken bedeckt bis nach 3h am., dann aufklarend. 
3h 45m am. Schwaches Band aus NE tiber SE nach SW, HÃ¶h des Scheitels = 80'. 

4h 45m am. Ein schwaches Band aus NE Å¸he das Zenit nach SW; in NE parallel dazu ein zweites 

lichtschwaches Fragment eines Bandes. 
Mehrere sehr helle, schmale und kurze, nach verschiedenen Richtungen gekrÅ¸mmt 5 h  5m am. 

im Zenit. 

5h IW am. 
5h 15" am. 

Himmel zerstreut. 

5h 45rn am. 
Zenit nach SW. 

Abends kein 

Der Himmel 

Der Himmel 
kein Polarlicht. 

Die Bgnder sind verschwunden; am Himmel zerstreut Polarlichtdunst. 
In NE einige Strahlen, ausserdem Polarlichtdunst und Fragmente von Bandern am 

Strahlen im NW-Quadranten in verschiedenen HÃ¶hen Ein Band aus NNE Å¸be das 

Polarlicht. Gegen Mitternacht bewÃ¶lk sich der Himmel vollst~ndig. 

1883. Februar  18. 

bleibt bew6lkt. 

1883. Februa r  19. 

ist wahrend der Nacht mit Wolken bedeckt. Tags Å¸be aufklarend; Abends klar, jedoch 
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1883. F e b r u a r  20.- 

Kein Polarlicht bis 8 

jh 45m am. Strahlen in W N W  und SSE in circa 25' HÃ¶he ausserdem Polarlichtdunst am 

NE - W-Himmel. 
Abends mondhell, bis gegen I@ pm. bedeckter Himmel; dann aufklarend, jedoch kein Polarlicht. 

1883. F e b r u a r  21. 

Mondhell; bis Tagesanbruch kein Polarlicht. Abends bedeckter Himmel. 

~ 8 8 3 .  F e b r u a r  22. 

Bedeckter Himmel. 

1883. F e b r u a r  23. 

Nach Mitternacht aufklarend, mondhell. kein Polarlicht bis 
jh 45m am. Strahlen in S in circa 25' HÃ¶he 
Abends kein Polarlicht bis 

7h 4jm Pm. Band von E Ã¼be SE  nach S. HÃ¶h des Scheitels =dO. 
8h I jm pm. Polarlichtdunst; Band aus E Ã¼be S E  nach S. HÃ¶h des Scheitels =$. 
Von da ab kein Polarlicht bis 

1 1 1 1  45m pm. Bandfragment aus S Ã¼be S W  nach W in 4' HÃ¶he 

1883. F e b r u a r  24. 

Die Nacht mondhell; kein Polarlicht bemerkt bis 
j" 1 jm am. Bandfragment in 2 5 O  HÃ¶h in ESE; das Band lÃ¶s ,sich bald darauf in zwei Massen 

lichtdunst auf 
Abends kein Polarlicht bis 

7h 4sm pm. Polarlichtdunst in 5' HÃ¶h in SW. 
gh I jm pm. Polarlichtdunst und Strahlen am S - SW-Himmel. HÃ¶h circa 10'. 

Sh 4 jm pm. Krone durch Strahlen aus E - S - W. 

9h 1 5 ~  pm. Bandfragment aus SE nach S in 35O HÃ¶he 

qh 4jm pm. Bandfragment in S in 3j0 HÃ¶he 
I& I P  pm. Krone. 

I@ 1 5 ~  pm. Krone gebildet durch Btinder aus ENE nach WSW. Ausserdem ein Band von E ~ b e r  

S nach W., HÃ¶h des Scheitels = 60Â° 

I& 2sm pm. Band aus NE tiber E und S nach W in 50Â H6he; dasselbe urngiebt das Zenit in 
Bogen., der nur im NW-Quadranten offen ist. 

loh 3sm pm. In S W  schwacher Polarlichtdunst. 
loh 4sm Pm. Es ist alles verschwunden. 
I i h  4jm Pm. Strahlen in W bis 70Â HÃ¶he 

1883. F e b r u a r  25. 
Die Nacht ist mondhell; kein Polarlicht bis 

3h 4sm arn. Strahlen in ESE und 30' HÃ¶he 

4h ~5~ am. Polarlichtdunst in ESE und 80Â H6he.. 
das ~ e n i t  und I sh 4Srn am. Dunstmassen von grosser Ausdehnung wandern schnell von S W  gegen 

darÅ¸be hinaus. 



Der Himmel bedeckt sich um 6h am. mit Wolken. 
Abends bis 6h 3om pm. circa bedeckter Himmel, dann aufklarend: kein Polarlicht; bis Mitternacht 

wechselnde Bewtjlkung. 

1883. Feb rua r  26. 

Nach Mitternacht aufklarerfd. mondhell, kein Polarlicht bis 

5h 45m am. Polarlichtdunst in E in 85' H6he. 
Abends kein Polarlicht bis 

io11 15" pm. Band aus SE Å¸be S nach SW. H6he des Scheitels=20Â° 
I+ 45m pm. Mehrere Bandfragmente am SE - S - SW-Himmel. 

n h  icm pm. Bandfragment aus SE - S in 8' HÅ¸h circa. 
I ~h _<rm pm. Polarlichtdunst und Fragment eines Bandes von SE - S in 4' HUhe circa. 

1883. Feb rua r  27. 

oh 1 5 ~  am. Polarlichtdunst in S und 5' H6he. 
oh 45m am. Polarlichtdunst und Fragment eines Bandes in 8' H6he. 
Der Himmel beginnt sich mit Wolken zu bedecken, 211- 3h am."anz bewtjlkt, darauf aufklarend. 

mondhell seit 111 45m am. Kein Polarlicht bis 
5h lsm am. Bandfragment aus SW, von 20' H6he bis zum Zenit. 
sh 4sm am. Polarlichtdunst in Form eines Streifens in WSW und 30' HUhe. 

Abends bis 7h 45m pm. bedeckter Himmel, dann etwas aufklarend. 
7h 45" pm. Polarlichtdunst in E und SE, in circa 20' H6he. 

Von gh 45m pm. ab ist der Himmel wieder mit einer d ~ n n e n  Wolkenschicht bedeckt. 
loh 4jm pm. Band aus Strahlen von E nach SSW, H6he des Scheitels = 25'. 

1 i h  15" pm. Strahlen in SSW vom Horizonte bis 66' reichend. 
1 l h  4 jm pm. Polarlichtdunst und Strahlen in SSE in circa 50' H6he. 

1883. Feb rua r  28. 

Der Himmel bleibt mit einem Wolkenschleier bedeckt, der vom Monde beleuchtet ist. Kein Polarlicht 
zu bemerken bis 

4" 5m am. Band aus NE Å¸be E nach W, der obere Rand geht durch das Zenit. 
411 I 5m am. 
4h 45m am. 

durch das Zenit. 

Abends kein 

8h 45m pm. 
gh 15m Pm. 

911 45'" Pm. 
loh 15m Pm. 
loh 18m Pm. 
loh 22m Pm. 
101' 28"' Pm. 

Polarlichtdunst in SSW zwischen 50'-goO H6he. 
Strahlen im SE-Quadranten. Band aus NE Å¸be SE nach WSW; der obere Rand geht 

Polarlicht bis 

Polarlichtdunst in S. 
Polarlichtdunst in S. 
Band aus S Å¸be S W  nach W. 

Krone in Az = 91 ?3, H6he = 77?2. 

Auf16sune der Krone in Dunstmassen mit starker Lichtbewegung von W nach E. 

L i c h t b e ~ e ~ u n g  von W nach E und gleichzeitig umgekehrt. 
Die Dunstmassen dehnen sich zu einem Bande aus von W durch das Zenit nach NE, 



loh 45m pm. Polarlichtdunst und Strahlen am SW-W-N-Himmel, HÃ¶he bis 80Â erreichend. 
I 111 I 5m pm. Polarlichtdunst in SW. 
1111 45m pm. Fragment eines Bandes in S W  in 30' HÃ¶he 

1883. MÃ¤r I. 

d1 15m am. Strahlen am E-Himmel; ausserdem ein Band aus NE Å¸be SE nach SW, H6he des 

Scheitels = 1 2 O .  Der Himmel bedeckt sich ganz mit einem leichten Wolkenschleier; um 11* 15'" am. wieder 

aufklarend. 
i h  45m am. Band aus NE Å¸be SE nach SW, HÃ¶h des Scheitels = 70Â° darunter ein Bandfragment von 

SW nach SE; HUhe in SE = 35'; ausserdem Polarlichtdunst in E, S und W. 
2h om am. Band aus NE tiber SE nach SW. Htihe des Scheitels 70Â° darunter ein Bandfragment von 

SW nach SE; H6he in SE = 35'. 
2 h  15m am. Polarlichtdunst in SE und S. 
211 45'" am. Polarlichtdunst in SE in 15' H6he. 

311 15"' am. Polarlichtdunst in S. 
Darauf kein Polarlicht bis 
5h om am. (Hinter Wolken) Bandfragment aus W zum Zenit. 
5'1 1 5 m  am. (Hinter Wolken) Band aus NE Ã¼be das Zenit nach SW. Von 511 circa ab ist der I-hmel 

mit einer Wolkenschicht bedeckt. 
Abends bis gegen 711 pm. bedeckter Himmel, dann aufklarend. 

7 h  15m pm. Polarlichtdunst am NE-SSE-Himmel in circa 15O HÃ¶he 
7h 45m pm. Polarlichtdunst am NE- und S-Himmel. Von da ab kein Polarlicht bis 

91' 45m pm. Bogen von SSE nach WSW, HÃ¶h = I So. 

loh iom pm. Krone von grosser Intensitiit. 
I& 1 5 ~  pm. In der Umgebung des Zenites Polarlichtdunst; Band von E Ã¼be N nach W, HÃ¶h des 

Scheitels = So0. 

1011 45m pm. Band von E tiber S nach W, HÃ¶h des Scheitels = 30'. 
nh 15"' pm. Stark gefaltetes Band aus SE tiber S nach SW, HÃ¶h des Scheitels=25'. 
n h  45m pm. Polarlichtdunst in SE. 

1883. MÃ¤r 2. 

oh 15"' am. Strahlen in S und SE vom Horizont bis zu 45O HÃ¶h reichend. 
oh 45'" am. Band aus SE Å¸be S nach SW, HÃ¶h des Scheitels = 15'. 
i h  15m am. Polarlichtdunst in S. 
I*' 45'" am. Polarlichtdunst in SE. 
2h 15'" am. Polarlichtdunst am S- W-Himmel zerstreut. 
211 45"' am. Polarlichtdunst am S-W-Himmel zerstreut. 
3h 1 5 ~  am. Fragment eines Bandes in S, in loO Htihe. 
4.11 15"' am. Polarlichtdunst in S. 
411 45" am. Band mit Strahlen von E Å¸be S nach W, HÃ¶h des Scheitels = 50'. 
511 15'" am. Strahlen in E, S und W. 
Abends kein Polarlicht bis 

gh 45"" pm. Bandfragmente, Strahlen und Polarlichtdunst am ~ - ~ ~ - S - H i m m e l  circa l 2 O .  

loh 15m pm. Mehrere Biinder. 

loh 4sm Pm. Polarlichtdunst in SSE-SSW. 



11h I jm Qnl. Polarlichtdunst in SSE und SW. . 
I 111 45m pm. Drei parallele BHnder von NNE nach SW. 

oh 15"' Wil. 

oh 45'" am. 

Strahlen. 

1 h  15m am. 

i h  4510 am. 
2 h  45111 am. 

3h 1 5 ~  am. 

3h 45m am. 
4h 15'" Wil. 

4h 45"' am. 
nach SW. 

7 h  1 5 ~  Pm. 

7h 45"' Pm. 

1883. Mtirz 3. 

Band aus E Å¸be SE nach SW, H6he des Scheitels = 2S0. 

Band von SE Å¸be S nach SW, HÃ¶h des Scheitels = loO; Å¸be dem Bande befinden sich 

Polarlichtdunst in SSW-SW in loO HÃ¶he 

Bandfragment von SE-WSW in l j O  HUhe. 

Band aus SSE nach SW, HÃ¶h des Scheitels = lSO. 
Polarlichtdunst in SW, H6he circa loO. 

Bogen aus SE Å¸be S nach SW, HÃ¶h des Scheitels= 25O. 
Polarlichtdunst in S und SW, HÃ¶he 18'. 
Bogen aus E Å¸be S nach SW, H6he des Scheitels = 20'. Band aus NE durch das Zenit 

Polarlichtdunst in S. 

Mehrere Biinder von E nach W. 
gh 3"' pm. Die BÃ¤nde sind verschwunden. 
8h pm. Band von EÃ‘W 
gh 4 5 ' ~  pm. Band von E-W. 

Der Himmel bedeckt sich von circa 1011 pm. ab mit einem dtinnen Wolkenschleier. 

1883. MÃ¤r 4. 

Der Himmel bleibt bis gegen 2 h  am. bedeckt; dann allmÃ¤li aufklarend. 
otl 1 Sm am. (Hinter Wolken) Polarlichtdunst in S. 
1 45'" am. Band von S nach SW. H6he des Scheitels = 3 5  
211 I 5m am. Mehrere lichtschwache Massen von Polarlichtdunst in verschiedenen H6hen in SE-S-SW 

zh 45"' am. Die Erscheinung hat sich nur wenig geÃ¤ndert 
3h 15"' am. Polarlichtdunst in E in circa 15' ~ 6 h e .  
311 4.5"' am. Zwei BÃ¤nde von NE uber SE nach SSW in rap.  H6hen der Scheitel von 20' und 30Â 

nach kurzer Zeit l6sen sich dieselben in Pelarlichtdunst auf. 
411 151" am. Eine Krosse Anzahl einzelner Dunstmassen von verschiedener Helligkeit und Form, am 

ganzen Himmel zerstreut; einige bandf6rmig von NNE nach SSW gerichtet 
4" 45m am. Band aus NE durch das Zenit nach SW. 

Abends herrscllt bis + 30'" circa bedeckter Himmel. Von da ab klar, jedoch keine ~olarlicht-Er- 
scheinung bis 

loh 451". pm. 2 Btinder von E nach W. 
n h  15'" pm. Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
1 1 h  4.51" pm. Band sich von S - W in loO H6he erstreckend. 

8 8 3 .  Miirz 5. 

oh 15m am. Polarlichtdunst in S. 
oh 4-51n am. Bandfragment von S nach W in 10' H6he. 
1 f 1  15m am. Band von SE - S - W. H6he des Scheitels = 10'- 

Zh 45m am. Bandfragment von S nach E in 15' H6he. 
311 15'" am. Polarlichtdunst in E in 20' Hohe. 



4h 45"' am. Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
5h 15m am. Band Sf6rmig gekrÅ¸mmt dessen hÃ¶chste Theil in S eine HÃ¶h von 68O erreicht, von 

SE nach SSW gerichtet. 
5h 45m am. Bandfragment in E, in 20Â HÃ¶h circa. 
Abends bis qh  pm. bedeckter Himmel, dann aufklarend mit wechselnder BewÃ¶lkung keine Polarlicht- 

Erscheinung. 

Bis Tagesanbruch bedeckter Himmel; tagsober aufklarend, kein Polarlicht. ausgenommen um 
811 15'" pm. Polarlichtdunst in S in 4' H6he. 
Von I& pm. ab wieder bewÃ¶lkt 

1883. Mgrz 7. 

Der Himmel bleibt bezogen mit einer Wolkendecke bis Tagesanbruch. 
i h  451" am. (Hinter Wolken). Polarlichtdunst in 35' HÃ¶h in SSE. 
TagsÅ¸be aufklarend; Abends klar, jedoch kein Polarlicht bis 
911 45m pm. Polarlichtdunst, bandfÃ¶rmi von SE - S in circa I 5' HÃ¶he 
1011 1 5 ~  pm. Polarlichtdunst von SSE bis SSW reichend in 3' H6he. 
Von da ab keine weitere Polarlicht-Erscheinung. 

1883. Miirz 8. 

oh 451" am. Strahlen am Himmel an verschiedenen Stellen von E-SSW. 
1h 15m am. Strahl aus S in 6O HÃ¶he 

' 

Kein Polarlicht bis 
3h 4jm am. Polarlichtdunst in S. 
Bis Tagesanbruch keine weitere Polarlicht-Erscheinung. Abends dicht bedeckter Himmel. 

Bedeckter Himmel, etwas aufklarend um 2h 45" am. 

2h 4srn am. Drei Biinder von NE nach SW, darauf wird der Himmel wieder vollkommen mit 
Wolken bedeckt. 

Abends bedeckter Himmel. 

1883. Miirz 10. 

Bedeckter Himmel. 
Tags Å¸be aufklarend. 
711 4jm Pm. Polarlichtdunst von S bis W. 
8h I jm pm. Polarlichtdunst von S bis W. 
8h 4jm pm. Band von E Å¸be S nach W, in 8O HÃ¶he Um 
gh pm. Å¸berzieh sich der Himmel wieder ganz mit Wolken und bleibt bedeckt. 

1883. MHrz 11. 

Bedeckter Himmel. Hinter den Wolken wurde um 

4h sm am. ein Strahl beobachtet in W und 80Â H6he. Abends bedeckter Himmel- 

1883. Marz 12. und 13. 
Bedeckter Himmel. 



Bedeckter Himmel. Abends nur theilweise bew6lkt, mondhell, kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Mgrz 15. 

oh P am. Intensives Band von E Å¸be S nach W, H6he =20Â° Das Band bewegt sich gegen den 
S-Horizont mit seinem Scheitel. 

o11 5m am. In SE und S W  vereinzelte Strahlen. 

cfe I P  am. 
o11 15" am. 
6^ 2~ am. 
o11 2sm am. 
o1130m am. 
Darauf kein 
2h 45rn am. 
2h 55" am. 

bis 15' HÃ¶he 

3h 5" am. 
von E bis SE. 

3h 1 5 ~  am. 
3h 35" am. 
3'1 45" am. 

Die Intensitat des Bandes hat stark abgenommen, die H6he seines Scheitels betrggt aoO. 
Die H6he des Bandes betrflgt loO, die Intensitiit ist wieder sehr stark. 
Die Intensitgt des Bandes hat stark abgenommen; die H6he betrttgt nur noch 8'. 

Polarlichtdunst in S. 
Alles ist verschwunden. 
Polarlicht bis 
Polarlichtdunst in E in 25' H6he. 
Bandfragment aus NE nach E in 35' H6he, ausserdem Polarlichtdunst in S in 10 

Band aus NE durch das Zenit nach S W ;  ausserdem Dunst am Himmel in circa aoO H6he 

Polarlichtdunst in SW, in loO HÃ¶he 
Polarlichtdunst in SW,  in 15-25' HÃ¶he 
Intensives Band von NE durch das Zenit nach SW; ausserdem ein Strahl in W in 

25' H6he und Polarlichtdunst in E in 20Â H6he. 
3h 55m am. Am ganzen Himmel schwachleuchtende Dunstmassen. In E ein Baildfragment in circa 

18' HÃ¶he 

4h 5'" am. Der Himmel ist nicht mehr ganz klar. Vom Zenit nach NNE erstreckt sich ein intensiver 

Strahl bis herab zu 20' HÃ¶he 
4h ism am. Der Himmel trtibt sich mehr und mehr, der Strahl in NNE ist noch vorhanden. 
4h 2srn am. Der ganze Himmel ist mit einem leichten Wolkenschleier bedeckt. 

Abends bedeckter Himmel; die Wolken sind durch den Mond erleuchtet; gegen gh pm. aufklarend; 
kein Polarlicht bemerkt. 

1883. MÃ¤r 16. 

Abends bedeckter Himmel. 

Bedeckter Himmel. 

1883. MÃ¤r 1 8 .  



1883. ~ Ã ¤ r  19. 

Bedeckter Himmel. 

3h 45m am. (Hinter Wolken.) Bandfragment in N in 30 - 45' HÃ¶he 

r Bedeckter Himmel. Abends gegen gh prn. aufklarend, jedoch kein Polarlicht. 

1883. MÃ¤r 21. 

Bedeckter Himmel. 

Bedeckter Himmel. Abends aufklarend, mondhell, kein Polarlicht zu bemerken. 

1883. Mitrz 23. 

Bedeckter Himmel. 

Bedeckter Himmel; Abends nach gh pm. etwas aufklarend, mondhell, kein- Polarlicht. 

1883. MÃ¤r 25. 

Wechselnde BewGlkung, kein Polarlicht; Abends bedeckter Himmel. 

1883. Mgrz 26. 
Bedeckter Himmel. 

1883. MÃ¤r 27. 

Bedeckter Himmel. Abends klar; kein Polarlicht bis 
8h 45'" Pm. Polarlichtdunst in S, Hohe= 15'. 
xoh 15"' pm. Polarlichtdunst in SW, HÃ¶h = 5'. 
Bis Mitternacht keine weitere Polarlicht-Erscheinung. 

4 15'" am. Intensiver Bogen von S nach SW, H6he des Scheitels = 7'. 

11' ism am. Band aus E durch das Zenit nach W. 
Von 1'1 3om am. ab bis Tagesanbruch Mondschein. 

2h 45'" am. Polarlichtdunst in SSW und 1 5 ~  HÃ¶he 
3h 15'" am. Polarlichtdunst in SSW und 15" HÃ¶he 
3h 4sm am. Band aus SE Å¸be S nach SW. H6he des Scheitels = 30'. 
Abends bedeckter Himmel. 

1883. MÃ¤r 29. 

Bedeckter Himmel. Abends bis gegen o h  pm. klar, jedoch kein Polarlicht; von 9' Pm- ab bedeckter 
Himmel. 

1883. Msrz  30. 
Bedeckter Himmel. Am Abend klar; kein Polarlicht bis 
9'' 45'" Pm. Bogen aus SE Å¸be S nach SW, H6he des Scheitels =4'. 
loh 15"' Pm. Polarlichtdunst in SE. v o n  da ab bis Mitternacht kein Polarlicht. 

1883. Miirz 31. 
aus demselben 

oh 15'" am. Intensives Band aus SE Å¸he S nach SW. H&jhe des Scheitels = 15'; 
schiessen Strahlen gegen das Zenit; ausserdem Polarlichtdunst in E. 



@ 45m am. Band aus NE durch das Zenit nach SW. 
1h 5m am. Das Band ist verschwunden bis auf ein Fragment in SW; die Helligkeit desselben ist 

ziemlich stark. 
1h 15m am. Polarlichtdunst in S und SW, in 15' H6he circa. Polarlichtdunst in S, in 30Â H6he. 
2h 1 1 ; ~  am. Band aus NE Å¸be SE nach SW. H6he des Scheitels=80Â° 
2h 45m am. Band aus NE Å¸be SE nach SW. Hohe des Scheitels=80Â° 
Abends kein Polarlicht bis 
qiÃ 4sm pm. Band von strahliger Struktur von SE Å¸be S nach SW, Hohe des Scheitels = 10'. 

I& 1sm pm. Intensives Band von SE Å¸be S nach SW. H6he des Scheitels = 8'; das Band besteht 
aus einzelnen Strahlenbtindeln, der untere Rand ist etwas r6thlich gekbt. 

ioh 5om pm. Batid von SE Å¸be S nach SW, H6he des Scheitels=8'. 
I 1h 15m pm. Band von E Å¸be S nach SW. Hohe des Scheitels"= 11'; an der westlichen Seite 

endigt das Band in Polarlichtdunst. 
I I ~  4sm pm. Polarlichtdunst am Horizonte (3' HÃ¶he von SSW bis SW. 

1883. April I. 

Keine Polarlicht-Erscheinung; Himmel ganz klar. 

1883. April 2. 

Himmel ganz klar. Keine Polarlicht-Erscheinung, ausgenommen um: 
r h  15'" am. Schwacher Schimmer in SW in 3' H6he. 
gh 45m pm. Band aus S nach W in 5' H6he. 

1883. April 3. 

Himmel ganz klar; kein Polarlicht, ausgenommen um: 

oh 4Srn am. Band aus N Å¸he W nach S. H6he des Scheitels = 70'. Ausserdem Strahlen. $LÃ -' 

l h  45m am. Bandfragment von S nach W in 4' H6he. 
gh 1 5 ~  pm. Polarlichtdunst in SSE in 5' H6he. 
9" 4sm pm. Strahl aus S in 10' H6he. 
I 111 45"' pm. Intensives Band von E nach W Å b̧e den S-Himmel. H6he des Scheitels=25O. 

Km. U 



ghqjm pm. Ein schmaler Bogen von SSE Å¸be S nach SSW; HÃ¶h des Scheitels = 70. 9h 5 5 ~  wird 
derselbe unregelmassig und nimmt Bandform an. 

loh 15 pm. Bandfragment aus S nach S W  in g0 HÃ¶h circa. 
Bis Mitternacht findet keine weitere Polarlicht-Erscheinung statt. 

1883. Apr i l  5. 

m'tihrend der Nacht keine Polarlicht-Erscheinung, ausgenommen um 
oh 15m am. Polarlichtdunst am S-Horizonte in 2' H6he. 

Abends Polarlicht von ioh 151" pm. ab. 
io11 15m pm. Ein Strahl aus SE; HÃ¶h = 30'. 
11h  I jm pm. Ziemlich intensives Band aus SE Å¸be S nach SSW; H6he des Scheitels = 12Â¡ 

n h 4 p  pm. Polarlichtdunst in SSE und 6 O  HÃ¶he 

1883. Apr i l  6. 

o h  15m am. Strahlen aus S; HÃ¶h = I jO. 

oh 45" am. Band aus Strahlen bestehend aus SE Å¸be S nach SW; HÃ¶h des Scheitels = 20'. Wghrend 
des weiteren Verlaufes der Nacht findet keine Polarlicht-Erscheinung statt. 

Abends bis 1011 pm. Bedeckter Himmel. 
loh I j m  pm. Bandfragment aus Strahlen bestehend von SSE bis SSW in 3' HÃ¶he 
loh 451" pm. Polarlichtdunst von SSE - SSW in 4O HÃ¶he 
I 111 45" Pm. Polarlichtdunst in S in 4O H6he. 

1883. Apr i l  7. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apri l  8. 
Bedeckter Himmel. 

1883. Apr i l  9. 
Bedeckter Himmel. 

1883. April 10. 

Bedeckter Himmel. 

1883. A p r i l  U. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apri l  12. 

Bedeckter Himmel; Abends ziemlich klar, jedoch kein Polarlicht. 

1883. Apri l  13. 

Wechselnde BewÃ¶lkung kein Polarlicht, ausgenommen um: 
I io1Ã 1 5 ~  Pm. Polarlichtdunst in 1 2 O  H6he in NNW. 

1883. Apr i l  14. 
Himmel klar, (Mondschein), kein Polarlicht. 

1885. Apri l  15. 
Himmel klar, (Mondschein), kein Polarlicht. 



1883. Apri l  16. 

Himmel klar. (Mondschein), kein Polarlicht. 

1883. Apri l  17. 

Himmel klar, Mondschein. 111 51" am. Mehrere Bogen von SE tiber S nach SSW. HÃ¶he zwischen 
2 O  und 8 O ;  Lichtbewegung in  demselben von E nach W. Sonst kein Polarlicht bemerkt. 

1883. Apri l  18. 
Bedeckter Himmel. 

Bedeckter HimmeL 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apri l  19. 

1883. Apri l  20. 

1883. Apr i l  21. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apr i l  22. 

Bedeckter Himmel bis Tagesanbruch; Abends klar, kein Polarlicht. 

1883. Apri l  23. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apr i l  24. 

Bedeckter Himmel bis Tagesanbruch, Abends klar, kein Polarlicht. 

1883. Apr i l  25. 

Bedeckter Himmel. 

1883. A p r i l  26. 

Bedeckter Himmel. 

1883. Apri l  27. 

Bedeckter Himmel, Abends klar, kein Polarlicht. 

1883. Apr i l  28. 

Himmel klar, kein Polarlicht, Abends bedeckter Himmel. 

1883. Apri l  29. 

Bedeckter Himmel. 

Km. 44' 



RESULTATE. 
Die nachfolgenden Bemerkungen sehen von jeder theoretischen Voraussetzung Å b̧e die Natur des 

Polarlichtes ab und sollen nur die in den Journalen in ihrer scheinbar regellosen Folge aufgeftihrten und 
beschriebenen Erscheinungen in Å¸bersichtliche Form darstellen und aus ihnen, soweit dies ohne eine speziellere 
Hypothese Å¸be das Wesen der Erscheinung m6glich ist, einige allgemeinere Gesichtspunkte und Resultate ableiten. 

Einleitung. 

Die Art der Anstellung der Beobachtungen. ' 

In Kingua-Fjord wurden bis zu Ende des Dezember 1882 nur die hauptsiichlicheren mehr in die 

Augen fallenden Polarlichter beobachtet und aufgezeichnet; vom Anfang des Januar 1883 ab wurde jedoch 
halbst~ndlich die Form und schiitzungsweise der Ort der Erscheinungen notirt, bis im Laufe des Frtihjahr 

die Nachte SO hell wurden, dass Polarlicht-Erscheinungen nicht mehr wahrgenommen werden konnten. 
Hieraus .kann man im Allgemeinen die Hauptform, in der die Erscheinung auftritt, die Hauptrichtung, in der 
sie sichtbar zu sein pflegt, sowie etwaige Perioden der Erscheinung ableiten. Diese Beobachtungsweise erscheint 
gerechtfertigt durch die geringe Intensit2t und die wenig charakteristischen Formen des Polarlichtes inKingua-Fj0rd+ 

Die sehr intensiven, durch ihre Formen und Farben interessanten Polarlichter auf der Station Nain 
hatten bei dem raschen Wechsel ihrer Erscheinungen eine kontinuirlich fortlaufende Beobachtung erforderte 
Da sich jedoch auf der Station Nain nur der Schreiber dieses als einziger Beobachter befand, so war es 

unmÃ¶glich die Beobachtungen in dieser Weise anzustellen. Ich versuchte deshalb durch mÃ¶glichs genaue 
und zahlreiche Positions-Bestimmungen Lage und Form der Erscheinungen zu bestimmen und durch Vek- 
troskopische Beobachtungen die Natur des Lichtes festzustellen soweit dies mit einem 

Miniat~rspektrosko~, das mir allein zur Verf~gung stand, anging. Diese Beobachtungen wurden lange 

fongesetzt, wie es fÅ  ̧ einen Einzelnen mÃ¶glic war, den tiefen Temperaturen und der sonstigen Unbill der 
Witterung Stand zu halten. Gew6hnlich gelang es, die erste Periode der Erscheinung zu beobachten* die 

in der Regel gegen ich pm. oder bei Zunahme der Tageslange gegen Mitternacht ihr Ende erreichte.' 

Auf der Station Sud-Georgien wurden tiberhaupt keine Polarlicht-Erscheinungen wahrgenommen. 

Allgemeiner Typus der Erscheinungen. 



nahezu i n  dieser Zone oder doch nur wenig sÅ¸dlic davon; deshalb traten die Erscheinungen mit gosser 
~gufigkeit und Intensitat auf und die Lichterscheinungen waren an allen Theilen des Himmels sichtbar, wenn 

sie auch in n6rdiicher Richtung etwas haufiger waren wie in stidlicher. Sie bestanden haupts~chlich aus 
Bogen und Bandern, die sich oft i n  grtjsserer Anzahl tiber den Himmel spannten. Polarlicht-Gew6lk und 

Strahlen waren ebenfalls hiiufige Erscheinungsformen. Das Polarlicht begann meistens mit Strahlen, die von 
irgend einem Punkte aus gegen das Zenit schossen. Bald darauf zeigte sich dann durch das Zenit oder Å b̧e 
dem N-Himmel ein Bogen oder ein Band, dasselbe theiite sich, es bildeten sich andere parallel zu ihm, die 
Biinder und Bogen erhoben sich darauf zum Zenit, Å¸berschritte dasselbe und senkten sich gegen den S-Horizont, 
wanderten darauf zurtick, bildeten hierbei beim Passiren des magnetischen Zenites eine Krone und senkten 
sich wieder zum N-Horizont; darauf verblasste entweder die Erscheinung oder es begann das Spiel von Neuem. 
Beinahe jedesmal, wenn eine intensivere Erscheinung vortiber gegangen war, blieb der Himmel an den ver- 
schiedensten Stellen mit Polarlicht-Dunstmassen bedeckt; eine aufmerksame Betrachtung derselben zeigte, dass 
diese Dunstmassen nichts anders waren als die Å¸bri gebliebenen Fragmente der voraufgegangenen brillanteren 
Erscheinungen. 

Es mag im Folgenden nach diesen allgemeineren Bemerkungen eine speziellere Beschreibung der ein- 
zelnen PhÃ¤nomen und eine Diskussion der Beobachtungs-Resultate, betreffend die Form und Position der Er- 
scheinungen folgen. 

L Bogen und Bander. 

In den TagebÅ¸cher ist durchweg die von Weyprech t  vorgeschlagene Terminologie angewandt 
worden; hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die einzelnen Erscheinungen durchaus nicht streng von einander 
zu scheiden sind, speziell existirt zwischen den Bogen und BÃ¤nder (nach Weyprechtls Definition) keine 
scharfe Grenze. 

Die Beobachter in Kingua-Fjord bezeichnen die von ihnen beobachteten derartigen Erscheinungen 
meistens als BÃ¤nder In dem 'Tagebuch der Station Nain ist die Erscheinung am haufigsten Ã§bogenf6rmige 

genannt, weil die Erscheinung als ganzes entschieden bogenf6rmig war, jedoch wegen der unregel- 
und wechselnden Umgrenzung als Band bezeichnet werden musste. Sehr h~ufig wurde hier die Er- 

scheinung beobachtet, dass ein Bogen seine regelmgssige Kontur und Gestalt behielt, so lange er eine Hohe von 
250 nicht Å¸berschritt stieg jedoch sein Scheitel h6her gegen das Zenit, so verlor der Bogen seine regeimassige 

Gestalt, nahm Banderform an, gerieth in's Wallen und ~berschritt dann, hgufig hierbei eine Krone biidend, 
das Zenit. (Figur 22 I, 11, 111, IV giebt die verschiedenen Formen des bogenf6rmigen Bandes in verschie- 
denen H6hen.) 

Im Allgemeinen war bei den beobachteten Bogen und Btindern immer der untere Rand scharf begrenzt, 
wÃ¤hren der obere dem Zenit zu liegende Rand verwaschen war und allmÃ¤li in den allgemeinen Ton des 
Himmels aberging. Nur einmal, am 10. Febr. 71' Pm. mini. Ortszeit, wurde in Nain eine Ausnahme be- 

merkt, indem der untere Rand des bogenf&-rnigen Bandes verwaschen und der obere Rand scharf begrenzt 
war. Diejenigen Bgnder ausserdem, welche durch das Zenit gehen, sind in der Regel an beiden Seiten weniger 

scharf begrenzt; es ist dies eine Beobachtung, die von L e t t i n  und Bravais  bereits bei ihrer Uberwinterung 
in Bossekop gemacht worden ist. 

Die Formen der Bogen und Bgnder wie sie auf der Station Kingua-Fjord beobachtet wurde% waren 

im ganzen unregelmÃ¤ssig sehr hÃ¤ufi waren es nur Fragmente, die nur auf der einen Seite bis zum 
Horizontm reichten, oder die draperieformig einen Theil des Himmels bedeckten. Die auf der Station 
~ b a c h t e t e n  Bogen und Bander waren gew6hnlich regelrngs$f; wenigstens, 

lange lie liefer am 

TOnte standen, dieselben bildeten jedoch keine Kreisabschnitte, sondern die Fusspunkte, mit denen sie auf 



dem Horizonte standen erschienen nach dem Punkte des Horizontes geruckt, der unter dem Scheitel lag, so 
dass der untere Theil derselben nach einwgrts gebogen erschien; diese elliptische Form wurde immer bemerk, 

wenn der Bogenscheitel eine gr6ssere H6he als ungefahr loO hatte; diese Erscheinung der Umbiegung des 
Bogens resp. Bandes in der Nahe der Fusspunkte blieb auch dann noch bestehen, wenn der Scheitel im Zenit 
lag oder darÅ¸be hinaus nach Sud herunterging (vergl. Figur V), so dass der Beobachter immer den Eindruck 
hatte als liege das Centrum des leuchtenden Bogens n6rdlich von ihm. Ausser dieser regelmÃ¤ssige Form 

traten in Nain ebenfalls sehr hÃ¤ufi draperiefarmige, vielfach umeinander gefaltete BÃ¤nde auf; sehr oft waren 
dieselben hakenfurmig gekrtimmt (cf. Figur 20). Diese Haken sind in der Regel konvex gegen E, nur selten 
wurden in Nain solche beobachtet, die konvex gegen W waren. Beispiele fÅ  ̧ gegen W konvexe Haken vergl. 
im Journal von Nain 1883 Febr. id 711 5m pm. April 1 d 8 h  53m pm. In1 Tagebuche der Station Kingua-Fjord 
findet sich keine darauf bezÅ¸glich Bemerkung. 

Die Bogen und BÃ¤nde bestanden entweder aus kontinuirlich zusammenhgngenden Lichtmassen oft 
von variabler Intensitat, oder aus einzelnen nebeneinander gereihten Strahlen; oft verwandelt sich die eine Form . in die andere, oder ein Theil des Bandes behglt die neblige Struktur, wÃ¤hren der andere Theil eine strahlige 
annimmt; es kommen hierbei dann alle mUglichen UbergHnge rÃ¤umlic nebeneinander und zeitlich nachein- 
ander vor, so dass es oft schwer ist von einem Phanomen zu sagen, es habe neblige Struktur oder strahlige. 
Die brillanteren Erscheinungen waren auf der Station Nain meistens von ausgesprochen strahliger Struktur; 
die Tagebucher der Station Kingua-Fjord geben Å¸be das Vorherrschen der einen oder anderen Form bei 

den intensiveren Polarlichtern keinen bestimmten Aufschluss. Besteht ein solcher Bogen oder ein Band 
aus Strahlen, so tritt hÃ¤ufi eine Erscheinung auf, die auch sonst schon beobachtet worden ist; es 
greifen nÃ¤mlic einzelne Strahlen Uber den unteren scharf begrenzten Rand des Bogens oder Bandes 

hertiber; hierdurch erhalten dieselben alsdann eine unregelmÃ¤ssig Gestalt. ~ u f  der Station Kingua-Fjord 
waren Bogen und Biinder hgufig von strahliger Struktur. In Nain war ein kontinuirliches Licht in denselben 
vorherrschend; dagegen hatten an einigen Abenden die Erscheinungen einen ausgesprochen strahligen Charakter. 
Es war dies z. B. der Fall am i5., 21., 22., 23., 24. Febr. 1883. 

Posit ion der  Bogen U nd BÃ¤nder Von besonderem Interesse war die Beobachtung der Position der 
Bogen und Bander, d. h. die Bestimmungen des Azimutes ihres Scheitels, der Lage ihrer Fusspunkte 
und Umbiegungspunkte. Diese Positionsbestimmungen geschahen in Kingua-Fjord durch Schatzung in Azimut 
nach bekannten terrestrischen Objecten; die H6he der Erscheinung Å¸be dem Horizonte wurde nach Sternen 
bestimmt. Auf der Station Nain wurden die Positions-Bestimmungen vermittelst eines Meteoroskopes gemacht 
und nur ausnahmsweise nahm der Beobachter zu SchÃ¤tzunge seine Zuflucht, wenn ngmlich herrschender starker 
Wind die Beobachtung am Meteoroskope (durch Ausl6schen der Beobachtungs-Laterne) unm6glich machte' 
Die Messung der Position des Bogen-Scheitels geschah entweder durch &recte Einstellung des 
auf den Scheitel oder durch Messung der Azimute zweier Stellen des Bogens, welche die gleiche HGhe hatten; 

das arithmetische Mittel beider ergiebt dann das Azimut des Scheitels. Die Messung des Azimutes und der 
der Umbiegungspunkte, die Bestimmung des Azimutes der Fusspunkte geschah durch directe Einstellung auf die 
betreffenden Punkte. War die Beobachtung vermittelst des Meteoroskopes nicht rnoglich, so wurden dieAamute 

und Haben meist nach Stern-Positionen gesch~tzt. Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Â§eobachtungs 
resultate in Å¸bersichtliche Form. 



Stat ion  Kingus-Fjord. 
Positionen der 33Ã¤nde und Bogen. 

IZ bedeutet Zenit, also X-Z-S ein Bogen aus Nord durch das Zenit nach SÃ¼d. 
--FA 

I --P 

, 
Tag S t u n d e  Ar t  Posit ion Tag S tunde  Art  Position 

1883 
Jan. 6 

9 -  7 

7- 8 

I. 0 

. 10 

. 12 

7 14 . 15 

Bogen Band 
BÃ¤nde 
Band 

W 

Ã ˆ  

, 

ssw-z 
in ESE 

XNEÃ‘E-SS E-SE-SSW 
XE-SE-SSW 

NE-z-sw 
NE-Z-sw 
SE-Z-SW 
NE-Z-SW 

in SE 
SE-S-SW 
E-s-W 
E - S W  
E-LW 

Bogen 
Band 
Bogen 
Band 

SSW-Z-N 
X-E-S 

NEÃ‘Z-S 
XXE-Z-SSW 

N-E-S 
N-Z-S 

NE-SW-SW 
s s w  
XNE-Z 
XSE-Z 
in ESE 

iiber d. SE-Himmel 
NE-Z 

NE-SE-SW 
XXE-Z 
in NSW 

ENE-Z-WSW 
SE-q-SW 
SE-SÃ‘S 

in S 
WSW-Z-N 
W-NT- N 
XE-Z-\V 
W-Z-N W 

W-Z 
NE-Z-SW 
NE-Z-SW 

NE-SE-SW 
NNE-SE-SSW 

NE-Z-SV? 
NNEÃ‘ESE-SS 

+SE-SW 
NE-SW 

E-W 
in SE 

5 4s 
6 15 
6 45 
7 15 
0 jj um 
2 45 
4 S 
5 '5 
5 P m  
I I:, um 
4 45 
5 0 
5 45 
7 '5 

1 0  l j  
10 50 
11 0 
1 1  45 
0 45 0" 
6 I j  

6 4s 
7 3 
7 1s 
7 45 
4 45 Pm 

 der 
Bogen 

ÃŸan 
Bogen 
Band 

~ o g e n  

~ a h d  
Bogen 
Band 

- 

in S 
SE-S-SW 
XE^-Z-SW 
NE-Z-SW 
SE-S- SSW 
SE-S-SW 

XEÃ‘SE-S 
XE-SW 
XE-SW 

ESE-ZÃ‘WS 
SE-S-SSW 
SE-S-WSW 

in SSE 
BE-Z-WNW 
xxEÃ‘xw-s 

SE-SE-SW 
ENEÃ‘SSE- 

NEÃ‘Z-S 
SSE-S-SW 

ENE-Z-WSW 
E-Z-W 
EÃ‘Z- 
EÃ‘SÃ‘ 

SE-SÃ‘S 
E-Z-SsW 

XNE-2-WSW 
EÃ‘SÃ 

SE-Z-SW 
SÃ‘Z-S 

EXE-SÃ‘S 
SE-SW-NW 
-XE-z-SW 

N-ZÃ‘ 
SSE-SSSW 

v-E-S 
NNEÃ‘E-SS 
NE-SEÃ‘S 
SE-SSW 
SE-SÃ‘S 

NE-SE-SW 
NE-SE-Sw 

xEÃ‘NW-~ 
XE-NWSW 
x&SE-SW 
N M - S W  

XE-SE-SSW 
E-Z-W 

NE-Z-SW 
NE-NW-SW 
SE-s-WSW 

N-W-S 

~ a n d  

&der 
t 

Band 
ESnder 
Band 

Bogen 
Band 

~ t inder  
Bogen 
Band 

. 4 48 
5 6 

Dezbr. 1 1  10 o 
Einder 
Band 

6 o ;: ;s 7 4 7  
30 7 1 s  
3' 2 50 

5 4s 
' 1 1  45 
I 

lÃ§ 
Jan. 1 6 4s 

7 'S 
4 45 
5 '5 
9 45 

2 I 25 
3 '5 
3 4s 
5 15 
6 4', 

~ 8 n d e r  
Band 
Bocen 
Binder 
Band 

Bogen 
Band 
Bogen 
Band 

Band 
B2nder 
Bogen 

N E 2  
E-S- W 
E-%W 
E-SÃ‘ 

NE--E-SE 
SE-SÃ‘S 

Sv-z 
XE-Z - SW 

ENE-Z-WSW 
NE-SW 

SE-S-SW 
E-S-W 

NNE-z-SSW 
N.=-Z-SSW 
ENE-Z-WSW 

E-S-W 
in S 
in S 
in S 
in S 

E-SE-S 
NFZ-SW 

in S 
in SSW 

ÃŸ&de 
Bogen 
Band 

Ã 

t. 

Blinder 
Band ~ ~ n d e r  

Band 

Bogen 
Band 

Btinder 



S t a t i o n  K i n g u a - F j o r d .  

Positionen der BÃ¤nde und Bogen. 

I Position 
I 

I 

-. -- .-- 
-P .--P- 

I 1 1  

Position , Tag 1 Stunde 1 
I 

Art Tag 1 Stunde ! 
! 

Art 
I 

1883 
I Febr. 28 1 4h 5mam 1 

4 4 5  1 
' l  9 4 5  P m 1  

10 28 
Miirz I 0 15 am 

2 0 
I 5 15 I 

1888 
Jan. 28 i l i  45m am 1 I 2 ' 5  , 

4 45 

1 NE-Z-WSW 
NE-SW 

1 ENE-SEÃ‘ 
NEÃ‘Z-S 

NE-SE-SW 
NE-SE-SW 
E-SE-SW 
SE-SÃ‘S 
NNE-E-S 

SSE-s-sw 
SSE-s-sw 

E-S-SW 
I ENE-SE-WSW 
1 E-SEÃ‘S 
1 NE-SE-SW 

NEÃ‘Z-S 
1 EÃ‘N- 

E-Z-W 
I %SE-SW 

NE-NW-SW 
E-SE-S 
E-SE-S 

S L S - S W  
NEÃ‘S 

I 

NE-SW 
SE-SÃ‘S 
SEÃ‘S-s 
E-SÃ‘S 
NE-E-s 

s-ssw-sw 
s-ssw-sw 

E-SÃ‘ 
NNEÃ‘Z-SS 

I NEÃ‘SE-S 
I E-%W 1 NE-NW-SW 

EÃ‘S- 
I E-SEÃ‘ 

E-SE-S 
I SE-S-SW 

NE-SE-SW 
SSE-S-SSW 

E-SLSW 
E-SE-SSW 
NB-z-sw 
NE-z-sw 
NE-z-sw 

E - L W  
SE-SÃ‘  
SE-%W 

NNE-E-S 
SW-W-NW 
NE-SEÃ‘S 
ENEÃ‘Z-S 
NE-Z-ssw 
NEÃ‘SE-S 
NE-Z-sw 

NNE-Z-SW 
E-SE-S 
E-SE-s 

ENE-Z-WSW 
N-%W 

NE-E-S-W 
SE-S-SW 

E-SE-SSW 

Band NE-SE-W 
NE-SEÃ‘WS 

SÃ‘SW- 
NE-2-W 

NE-SEÃ‘S 
*SE-SW 
NE-SE-SW 
NE-Z-SW 
SSE-WSW 
E-N-W 
E-S-W 

SE-SÃ‘S 
SE-s-sw 
E-S-W 

NNEÃ‘SS 
E-SE-SW 
SE-S-sw 
SSE-SW 

SE-s-SW 
E-S-SW 

NE-Z-SW 
E-W 
E-W 
%W 
s-sw 

NE-SE-SSW 
NEÃ‘Z-S 

E-W 
NE-Z-S W 
SE-SÃ‘ 

NE-z-sw 
NE-sw 
E-S-W 
E-!+W 

N E - S m '  
NE-Z-SW 
SSE-S-SV 

NE-NW-SW 
sssw-sw 

Erz-W 
SE-S-sw 
sE-SÃ‘S 
sE-S-SW 
NE-Z-SW 

NE--sEÃ‘S 
M-sE-SW 
SE--W sm-sw 
E-S-SW 

SÃ‘ 
N-W-S 

s-sw-W 
E-s-W 
EÃ‘S- 
E-s-W 
EÃ‘S- 
E-+w 
E&̂ ' 
E-s-W 

s ~ ~ - ~ s s w  
SsE-s-~sW 
s ~ - ~ s s W  
s E - G W  

sE-s-~sW 

Biinder 
Band 

1 t 

19 

Binder 
Band 

Ã ˆ  

~ o g e n  
Band 

~iikder 
Band 

Bin'der 
Band 

77 

11 
Bogen 

~ a h d  
Binder 
Band 

Binder 
Band ~ d g e n  

Band BÃ¤nde 
Band 

 der 
Band 

~ g n d e r  
Band 

Bgnder 
Band l Ã  

Bogen 
Band 

~iinder 
Band ~ o g e n  

Band Blinder 
Band 

2 45 
1 0  15 Pm 
1 0  50 

1 1 1  1 5  

April 2 ' 9 45 
,, 3 0 45 am 

1 45 
1 1  45 Pm 

1 4 0 1 0  am 
0 20 

0 3" 
0 35 
0 40 
0 45 

I 2 15 
9 45 ?"'J 

9, 5 1 1  ' 5  
1 6 0 45 am 
1 17 1 5 

@inder 
Band 

~ o g e n  
Band 



Station Hain. 

Positionen der BÃ¤nde und Bogen. 
Die Azimute sind immer von N aus  uber E gerechnet Die HGhen der Scheitel sind vom X-Horizonte aus gerechnet und beziehen sich auf den 

unteren gut definirten Rand. Die in f 1 stehenden Zahlen sind berechnet. 
-- -P ---- - - -- . - - - - -- -- - - -- 

I 1 Azimut Oestlicher 1 I S c h e i t e l  
T a g  

des  Umbiegungspunkt t d  Cs,liChen Amplitudei A r t  B e m e r k u n g e n  

t.-.ieenunktes Azimut ' HÃ¶h Azimut ' H6he Breite 

1S82 
November 20  

I 
- Band 
143O V 

148 l 1  

140 Ã 

134 Ã 1  

I 66 1 1  

145 17 

104 9 ,  

178 17 

162 ? 

119 ,, 
187 9 1  

1 5 1  77 

"3 ,, 
172 I ?  

189 f ?  Erreicht in?V den Ho- 
7, nzont nicht. 

166 77 

80 

? T  

November 21 
December 2 
December 4 

149 
139 4 ~ < n d e r  

Band , 
December 20 

0 

j t  Verblasst bald. 
V 

7, - 
Ã - 
77 - 

1  

? ?  

1 1  

9 

7 P 

? ?  

1883 
Januar . . 27 



Station Nain. 

Positionen der BÃ¤nde und Bogen. 

- - --- - - - -. - - -  - - - - - - - - - W . - - -  -- - -- .- - - --- - - - - - 

1 1 A y z t  iu Oestlicher 
I I 

S c h e i t e l  I 

Tat3 
mbiegiingspunkt s t U 1 d &,ichen -- - Amplitude 1 

~ u i s p u n ~ t e s ,  Azimut 1 HÃ¶h 1 Azimut 1 H6l1e 1 Breite 
----- - - - -- - - - U -- - -- - - - - - - - - .- - . - -- - -- - - - 

I I I I 

I '= I Februar. . I 
1 

17 

1 1 

11 

1 

lÃ I 
I 

$1  

l* ! 

Februar. . 1 5  
Februar. . 24 

April . . . 10 

A r t  \ B e m e r k u n g e n  

Band 
*. 
11 

1' 

1; 

7, 

1 f 

1 

11 

7 1  

1 



Das Azimut der Bogen-Scheitel in Kingua-qord. 

Wie schon oben erwshnt, waren die Bogen und Bander; wie sie auf der Station Kingua-Fjord 
beobachtet wurden, nicht regelmtissige Bildungen, dieselben berlihnen nicht immer mit beiden Fusspunkten 
den Horizont; deshalb ist es schwer, zumal sich im Journal keine darauf beztiglichen Angaben finden, ob 

das Band vollsttindig war oder nicht, die Hauptrichtung der Sichtbarkeit, d. h. das Azimut des Bogen- 
Scheitels aus den Beobachtungen abzuleiten. Nimmt man an, dass bei Bezeichnungen wie Band von SE nach 
SW der Scheitel des Bandes resp. Bogens in der Mitte zwischen SE und SW, also in S gelegen hat, so ergiebt 
sich Folgendes. 

AZ = S 2393 E 
fÅ  ̧ den Mittelpunkt der Erscheinung. 

Wie erwshnt, ist es unter den angegebenen Umsanden nicht nothwendig, dass der Mittelpunkt der 
Erscheinung mit dem Scheitelpunkte der Bogen oder mit der Hauptrichtung der Sichtbarkeit z~sammenfhllt ; 
naher der Wahrheit wird man kommen, wenn man nur diejenigen Erscheinungen in Betracht zieht, deren 
Amplitude 180Â betragt; alsdann ergiebt sich Folgendes; die Mitte der Erscheinung lag: 

Der Scheitel lag 2 mal in NE 

7 71 7 ,  

3 7, 7, E z S  
13 9 3  7,ESE , 

76 mal in S 

6 9, ,, s z w  
10  ,, ,, SSW 
4 7, Ã £ s  

Daraus ergiebt sich im Mittel: 
Az = S. 30?7 E. 

Berucksichtigt man drittens nur diejenigen Bogen resp. Biinder, deren Scheitel im Zenith liegt und 
deren Amplitude nahe 1800 betrg@, da diese offenbar die wahre Orientirung geben vorausge-ietfi, dass sie 

regelmassig sind, so findet man das Azimut: 

77 71 SEzE 3 Y 1  97 W 
7 V ?Y SE 1 71 7, NW z w  
l3 1, , S E Z  s 8 17 7, NIV 

20 77 7, SSE 1 77 7, NWzN 

6 77 7, S z E  2 ,7 ,T N 

Daraus erhellt zungchkt, dass die Erscheinungen sich haupts8chlich am stidlichen Himmel abspielten: 
bezieht man deshalb alle Richtungen an die stidliche Halfte des Himmels, so ergiebt sich als Mittel 

6 mal in E 

9 7, 77 Ê 

J mal in SSW 

1 7, 7, sw 
62 7, ., SE 2 ?Y ,Y W 

5 7, '7, %!X 7 17 71 NW 
39 77 q7 s 2 1, 1, 

N 



Man konnte viertens nur diejenigen Erscheinungen benutzen, die von den Beobachtern als Bogen 
bezeichnet sind und deren Amplitude wenig von 180Â abweicht, dann erhilt  man aus 22 Beobachtungen ein 

mittleres Az. des Bogen-Scheitels 
= S 34?0 E. 

Nimmt man das Mittel aus den letzten drei erhaltenen Werthen, so erhslt man als Azimut der Haupt- 

richtung der Sichtbarkeit der Erscheinung 

S 3 4 7  E. 

Das Azimut des Bogen-Scheitels in Nain. 

Aus der obigen Tabelle ergiebt sich bei Nichtberiicksichtigung der nur ausnahmsweise beobachteten 
Azimute von 230Â ein mittleres Azimut des Bogenscheitels von 

N 2?1 E = S 357?9 E. 

Ordnet man die Bogen nach ihrer ScheitelhGhe und fasst die zugehorigen Azimute derselben zusammen, 
indem man das mittlere Azimut sucht fÅ  ̧Bogen von je loO zu 1oO H6he, so ergiebt sich im allgemeinen eine 
Zunahme des nord6stlichen Azimutes mit der Hohe; dies wurde also bedeuten, dass die Trajectorie der Bogen- 

Scheitel kein grÃ¶sste Kreis, sondern eine nach W zu concave Kurve ist. Die Beobachtungen sind jedoch zu 
wenig zahlreich und die Abweichungen der Azimute der Bogen von gleicher HÃ¶h zu bedeutend, um irgend 
ein Gesetz der Variation der Azimute mit der HÃ¶h daraus ableiten zu kÃ¶nnen Es wird die Aufgabe fernerer 
Beobachtungen sein, dies festzustellen. 

Abweichung des Azimutes des Bogen-Scheitels vom magnetischen Meridian. 

Auf der Station Kingua-Fjord sowohl wie auf der Station Nain zeigen mithin die Azimute der Bogen- 
scheite1 eine nicht unbetrÃ¤chtlich Abweichung vom magnetischen Meridian; die Hauptrichtung der sichtbarkeit 
der Erscheinung fdllt also nicht mit der Richtung der erdmagnetischen Kraft an der Erdoberflsche zusammen! 
wie nachstehende Tabelle zeigt. 

Kin gua-Fjord. N a .  
-- 

Magnet. Decl. . . . . . . 1 N 73?5 W 
- -- 

Azimut der Hauptrich- 
tung der Sichtbarkeit 
des Polarlichtes . . . . . N 34?7 W 
-- 

Differenz ' 38% E 

--P-- -- 
I 

Magnet. Decl. . . . . . . N 44? IV 
-- .-.-P---- - - 
Azimut der Haupt- 
richtung der Sichtbar- 
keit des Polarlichtes . . N 2?l E 

I 
Differenz 46?1 E 

Die Abweichung des Azimutes der Scheitel vorn magnetischen Meridiane ist auf beiden Sftione" eine 
Winter Gstliche. Die Beobachtungen der Commission scientifique du Nord in Bossekop ergaben fur den 

1838/39 f ~ r  Bossekop eine w e st l i  C h e Abweichung der Azimute der Bogen-Scheitel von der Richtung des 

magnetischen Meridianes von I IÂ¡ Wie aus den Tabellen hervorgeht, kann jedoch die Orientirung der Bogen 

und Binder auch eine ginzliche von diesem Mittelwenhe verschiedene sein; Beispiele hierftir finden 
in 

den Journalen nicht selten. Z. B. Journal der Station Nain: 1883 Februar lo'1 6 h  57rn pi". AZ = N 230' E' 

1883 Februar 24d 7h 4gm pm. Az = N 210Â E. 1881 MÃ¤r oh AW ~ m .  AZ = N 320' E. 



Vielfache Bogen und Bgnder. 
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Die Zahl der BÃ¤nde und Bogen, die sich gleichzeitig Å¸be den Himmel spannen, kann manchmal 

sehr gross werden. Die Vervielfaltigung geht in der Regel so vor sich, dass neben dem Hauptbande und 
~arallel zu ihm ein neues anfdnglich lichtschwaches ( h ~ f i g  durch dunkle Rxume unterbrochenes) Band 

(resp. Bogen) sich bildet, zugleich nimmt dann das Hauptband an Breite ab; dadurch ruft der Vorgang, da dies 
Ganze xusserst geschwind vor sich geht, den Eindruck einer Theilung des Bogens hervor. Bei den Polarlicht- 

Erscheinungen auf der Station Kingua-Fjord erschienen gleichzeitig nie mehr als drei Bogen (resp. Bgnder) 

nur ausnahmsweise (zweimal) wurden mehr Bander beobachtet. Die nachfolgende Tabelle giebt fÅ  ̧ die Station 
Nain die Tage und Stunden, an denen eine grÃ¶sser Anzahl als 3 Bander resp. Bogen gleichzeitig beobachtet 

wurden. Dabei mag daran erinnert werden, dass der Beobachter sich nur von Eintritt der Dunkelheit bis gegen 
10 Uhr Abends im Freien befand, dass also die Erscheinung wahrscheinlich bedeutend hÃ¤ufige vorgekommen ist. 

-- . 

Tag [ Stunde 1 Anzahl i '  Tag 1 Stunde 1 Anzahl 
9 -- & - - 

1882 
I I 

! 1883 1 
I 
I 

Dec. 4 611 451" Pm 5 Febr. I ' 6h 2111 pm ' 4 
I I 

1, i 7  1 5  4 Wirz 1 7 40 5 
7, * I  6 3 0  7 T *  8 20 5 
T 4 40 s 1, 2 7 30 4 
I 883 T 7 38 1 / 

Jan. 27 7 4 S 1 15 4 

V 7 13 4 April 8 9 4 4 

7, 8 18 8 

, 28 7 18 4 

Die Bewegung des Polarlichtes ist bekanntlich eine doppelte; entweder bewegt sich die Erscheinung 
Ganzes oder es findet ein Wandern des Lichtes in der Erscheinung selbst statt. Speziell bei den Bogen 

und B8ndern findet ausser der Bewegung des ganzen Bogens eine Lichtbewegung innerhalb desselben in zwie- 

facher Weise statt; entweder - und dies ist der gew&nliche Fall - findet die Lichtbewegung in der LgngS- 

richtung statt, oder seltener und nur bei Bogen (resp. Bsndern) von strahliger Struktur wurde eine Lichtbewegung 

senkrecht zur L ~ n g s r i c h t u n ~  beobachtet; diese letzteren Erscheinungen sind dann wohl immer als pl6tzliches 
(flaches) von einzelnen Strahlen aufzufassen. Die Richtung, in welcher der Bogen oder das Band 

'On einer Lichtwelle durchlaufen wird, ist regellos; nachdem die Lichtbewegung lxngere oder kffrzere Zeit in 
der einen Richtung stattgefunden hat, kehrt dieselbe pl6tzlich um; oftmals namentlich bei draperieformigen 
Bindern ist Ã£ schwer zu sagen, in welchem Sinne die Lichtbeivegling stattfindet. Die Bewegung der Bogen 
und selbst findet so statt, als drehten sie sich in ihren Fusspunkten wie in Charnieren: die Fusspunkte 

solchen Bogens, der sich mit seinem Scheitel dem Zenit niihert oder sich von ihm entfernt, bleiben 
stationgr und verscllieben sich nur wenig in der Richtung des Wanderns der Scheitel. Dieses 

Sichkleben und Senken der B~~~~ und B8nder findet unaufh6rli~h statt, selbst Bogen, die ziemlich 

station3r erscheinen, verandern bei genauerer Beobachtung mit dem Meteoroskop unaufharlich ihre H6he, 
indem sie um eine gewisse mittlere H6he zu oscilliren scheinen. Die Bogen und Bgnder uberschreiten 
bei ihrem Wandern in manchen ~ 2 1 1 ~ ~  das Zenit und spannen sich Å¸be die andere Seite des Himmels; 
dies trat wie schon erw%hnt in Kingua-Fjord nur selten ein. Erreichte jedoch in Nain ein Band 
ein Bogen, der sich uber den N. Himmel spannte, das Zenit, SO fand regelmgssig ein Ueberschreiten 
desselben um circa Ioo statt, d. h. bis zu dem Punkte, in den die Strahlen bei der KronenbiUung 



zu konvergiren scheinen. Hierbei trat dann meistens eine Erscheinung auf, wie dieselbe in Figur 21 dar- 

gestellt ist: der Ort, in dem sonst die Strahlen konvergiren, bleibt dunkel; und die Bgnder resp. Bogen erhalten 
hier eine Ein- oder Ausbuchtung. Bei den intensiveren Erscheinungen senkten sich alsdann die Bogen bis 

weit gegen den Sud-Horizont herab, blieben dort eine Zeit lang stationÃ¤ und wanderten dann nach N zurÅ¸& 

2. Strahlen und Kronen. 
Eine zweite Hauptform der Erscheinung bilden die Strahlen. Dieselben sind Lichterscheinungen von 

grUsserer vertikaler als wie horizontaler Ausdehnung, ihre Linge variirt zwischen Strahlen von nur 2-3O und 
solchen von @. Die Strahlen erscheinen bald einzeln, bald in BÅ¸ndel beisammenstehend; in letzterem Falle 
sind die Zwischenraume zwischen denselben entweder ganz dunkel oder von einer nebligen Lichtmaterie erftillt. 
Sind die Zwischenraume dunkel, so hat man den Eindruck von dunklen Strahlen; da diese Erscheinung von dunklen 
Strahlen offenbar nur etwas scheinbares ist und aufContrastwirkung beruht. so ist deren Auftreten in denTage- 
bÅ¸cher nicht aufgefuhrt. Die Strahlen sind in der Regel an ihren Seiten gut definirt. Der FUSS eines Strahles 

hat schÃ¤rfer Kontouren als sein oberes Ende. Die Strahlen konvergiren gegen einen Punkt des Himmels, der zu- 
gleich den Mittelpunkt der weiter unten zu beschreibenden Kronen bildet. Derselbe liegt fur Kingua-Fjord 

wie fur Nain in der Nahe des astronomischen Zenites; die Richtung der Strahlen ist deshalb nahezu vertikal. f 

Dieser Punkt fallt 'sowohl in Kingua-Fjord wie in Nain nahe mit der Richtung der Inklinationsnadel zu- 
sammen, diesen Ort nennt man bekanntlich das magnetische Zenit. Strahlen wurden auf der Station 
Nain in allen Azimuten beobachtet, doch kamen dieselben in 6stlicher und westlicher Richtung, d. h. 
in der Richtung der Fusspunkte der Bogen, haufiger vor als in n6rdlicher und sudlicher. Aus chem 

h 6stlicher oder westlicher Richtung gegen das Zenit schiessenden Strahle bildete sich in der Regel ein 

Band, das durch das Zenit oder nahe daran vorbeiging; tiberhaupt hatte der ~eobachter in Nain den Ein- 
druck, als wÃ¤re die sich zeigenden Strahlen nur Fragmente von Bogen und Bandern. 

Bewegung der  Strahlen. Die Bewegung der Strahlen ist eine doppelte, bald ist dieselbe longitu- 
dinal, bald bewegt sich der Strahl seitlich. Vermtige der ersteren schiesst der Strahl vom Horizont gegen das 

Zenit, oder vom Zenit gegen den Horizont, verm6ge der letzteren findet eine Verschiebung senkrecht zu seiner 
LÃ¤ngsrichtun statt; diese letztere Bewegung der Strahlen tritt namentlich dann auf, wenn dieselben durch Neben- 

einanderreihung zu einem Bande oder einem Theile eines solchen gruppirt sind. In diesem letzteren 
ist dann allerdings die seitliche Bewegung der Strahlen nur scheinbar, indem ein Strahl nach dem anderen 
aufleuchtet und wieder erlischt. Die Bewegungen der Strahlen sind oftmals ausserordentlich schnell; eswurin 
in Nain Strahlen beobachtet, die innerhalb weniger Sekunden vom Horizont bis zum Zenit schossen- 

Kronen. Treflen sich die Strahlen in ihrem Konvergenz-Punkte, so bilden sie eine Krone. Die Krone 
ist vollstÃ¤ndig wenn die Strahlen von allen Seiten zu dem Konvergenz-Punkt zusammenschiessen, unvollstÃ¤ndi 
und partiell, wenn dies nur von einer oder einigen Seiten geschieht. In Nain bildete beinahe jedes Band, das 
diesen Punkt Bberschritt eine wenn auch nur partielle Krone. Fast immer bleibt die Mitte der Kronedunkel; es 

erkl~rt sich dies bekanntlich einfach, wenn man annimmt, dass die FlÃ¤ch aut der die Strahlen angeordnet 

sind keine cylindrische sondern eine schwach conische ist. Der O n  dieser Krone wurde meist durch Stern- 
~osit iomn bestimmt, auf der Station Nain auch hin und wieder durch direkte Messung mit dem ~ e ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  
Auf der Station Kingua-Fjord wurden im Ganzen 38 Kronen beobachtet, es gelang jedoch nur die Lage 

O n  se~hsen durch Schltzimg nach Sternpositionen zu b ~ t i m m e n ;  die Zahl der auf der Station Nain wahr- 
Zenit genommenen Kronen war sehr gross; fast jedesmal, wenn ein intensiveres Band das magnetische 
' U 

passine fand eine Kronenbildung statt; nicht immer jedoch gelang es die Position mit hinreichender sicherheit ' 
fixiren; in der nachfolgenden Tabelle, wie auch im Tagebuche sind nur diejenigen Beobachtungen a UfgenOm- 

in denen der Mittelpunkt der Krone mit Genauigkeit, sei es durch direkte Messung, sei es durch 
positionen bestimmt werden konnte. 



Positionen der Kronen in Kingaa-Fjord 

, --*- 2 

i Stunde 1 Azimut 1 1 HÅ¸b 
S -F- 

Oct. 16 I 1'' 30- pm 26?o 84.0 Febr. 4 I O ~  I Sm Pm 58.4 82 6 

Dec. 17 6 o a 128?8 , 84-6 ,, 14 5 45 a 38'5 84-5 
I 

, ,, 28 10 I; pm 887 772 
1883 

I 

Jan. 2 7 r j  a 82?o 87-2 

Mittel Azimut = 70.4 II HÃ¶h = 83.3 

November 
n 

n 

Januar 29 

Februar. . I 

* 1 5  

W 24 
n 24 
* 24 

n 24 
Msrz . . . I 

H 2 

W 2 

W 2 

6 

S-E 

8h 38111 40?o 1 82.0 

9 27 28-8 1 73'6 
7 30 40.0 77.0 
8 12 34'0 , 78'0 
8 6 42.0 77.0 

8 37 26.0 80-0 

8 43 37'0 1 80.0 

9 5 37.0 75.0 
9 48 12'7 80.2 

8 43 o 81- j 
82-4 
82- j 
?0-7 

71"3 

I 74'4 
78-5 
78.0 

78-7 

79' 5 
9 9 50.0 80'0 

1 1  13 6 r o  77.2 

Der Mittelwerth der Positionen der sechs in Kingua-Fjord gemessenen Kronen Azimut = S 70'4 E 
H6he = 83?3 stimmt sehr genau, wenngleich wohl nur zuf~lligerweise, mit der Richtung der erdmagnetischen 

Ãˆberei (Dekl. = 73?5 W Inkl. = g3Ã§5) Die Beobachtungen auf der Station Nain ergeben a b  mittlere Position 
des Kronenrnittelpunktes Azimut = s -36-6 E HBhe = 71~?6. Die magnetischen Konstanten von Nain sind (Dekl.= 

440 W Inkl.=83'). Beide Punkte der mittlere Mittelpunkt der Kronen und der Punkt, in dem die freihangende 



Magnetnadel in ihrer Verlsngerung das Himmelsgewalbe trifft, liegen ungefdhr 1' eines grassten Kreises von 

einander entfernt; die Vbereinstimrnung ist mithin ausreichend, um beide Punkte als identisch anzunehmen 
wenngleich bei einigen Beobachtungen die grossen , die Beobachtungs-Fehler Å¸bersteigende Abweichungen 

zu der Annahme zwingen, dass der Konvergenz-Punkt der Strahlen nicht immer mit dem magnetischen 
Zenit zusammenfbllt. Auflhllig ist trotz dieser Kongruenz die Abweichung des Azimutes der Bogenscheitel von der 

Richtung der magnetischen Deklination wie aus folgender Tabelle hervorgeht: 

K i n g u a - F j o r d  N a i n  

Kronen A z  = S 70?4 E H6he = 83?3 Kronen Az = S 36?6 E H6he = 79?6 
Magn. Konstanten Dekl. = N 73? j\V Inkl. = 83:s Magn. Konstanten Dekl. = N 44: W Inkl. = 80Â 

Bogenscheitel Az = S 34 - 3 E - Bogenscheitel AL = N 2 - ? X E - 

Da wir Å¸be die Richtung der erdmagnetischen Kraft in jenen HGhen, in denen die Polarlicht- 
Erscheinungen stattfinden nichts wissen, so kann die Differenz zwischen dem Azimut der Scheitel und Kronen 

entweder darin ihren Grund haben, dass die Bogen nicht senkrecht zum magnetischen Meridian stehen oder 
dass die Strahlen des Polarlichtes der Richtung der Inklinationsnadel nicht parallel sind. 

3. Polarlichtdunst. 

Die letzte Form, in der die Polarlichterscheinungen auftreten, ist die Form des Polariichtdunstes; der- 
selbe kann entweder als lichter Schein Å¸be den ganzen Himmel verbreitet sein, oder er ist konzentrirt in ein- 

zelnen Anhgufungen, wshrend der Å¸brig Theil des Himmels dunkel ist; diese Anhgufungen von Polarlicht- 
dunst haben grosse Aehnlichkeit mit cumulusartigen Wolken. Diese letztere Form des Polarlichtdunstes ist 

aberaus hÃ¤ufig namentlich wenn die Erscheinungen nur geringe Intensitat haben; in ~in~ua-Fjord war 
der Polarlichtdunst die Haupterscheinungsfom des Polarlichtes; auch auf der Station Nain wurde derselbe 
beinahe stÃ¤ndi bemerkt, aber in der Regel nicht im Journal aufgefÅ¸hrt da meist charakteristischere Er- 
scheinungen von Bogen und Bsndern und Kronen die Aufmerksamkeit des Beobachters in ~nspruch nahmen. 
Sehr charakteristisch war auf beiden Stationen das Auftreten des Polarlichtdunstes nach gr6sseren Erscheinun- 

gen; der Himmel war in der Regel nach solchen an den verschiedensten Stellen mit ~ ~ l a r l i c h t d u n s t w o l ~ ~ ~  be- 

deckt; die einzelnen Dunstmassen waren meist die Ueberbleibsel von vorher an der Stelle gewesenen Strahlen' 

Bogen oder mndern; nach intensiven Erscheinungen trat auch jene erstere Art des Polarlichtdunstes in Form 
eines ~ b e r  den ganzen Himmel ausgebreiteten Lichtes auf. Dieses Leuchten des ganzen Himmels wie auf 
der Station Kingua-Fjord niemals beobachtet, auf der Station Nain an folgenden Abenden in besonders 
auffallender Stsrke: 1882 Nov. 2, 1883 Jan. 26, 9, M&rz 1. 

4. Farbe des Polarlichtes. 

Die gew~hnliche Farbe des Poltrlichtes ist ein gelbliches Weiss; derselben entspricht im Spectrum 
lene bekannte gelbgr~ne Linie ). = 557. Auf der Station Kingua-Fjord wurde keine andere Farbung wahr- 

genommen, nur einmal am 31. Marz 1883 n>h 15" pm. e r d i e n  der untere Saum eines Bandes r'thlich' 

d%egen waren auf der Station Nain grtine und rothe F~rbungen der ~~lar l ichterscheinung~~ haufig- 
Sehr gew6hnlich sind diese Fiirbungen solchen Bogen und B3ndern, die nicht aus einer continuirlich 
zusammenhtngenden Lichtmasse, sondern aus einzelnen reihenf6rmig angeordneten strahlen bestehen' 

hierbei ist immer der untere, d. h. der dem Horizont zugekehne Saum des Bandes r o h  der obere 



grun; wird das Band seiner Lsnge nach von einer Lichtwelle durchlaufen, so ist immer der vordere Saum 

roth, der hintere grÅ¸n eine Ausnahme dieser Regel wurde niemals beobachtet. 
Auf der Station Nain wurden an den nachfolgenden Abenden rothe und grUne Fiirbungen beob- 

achtet; erinnert mag daran werden, dass sich der Beobachter nur vonEintritt der Dunkelheit bis gegen iouhr  
im Freien befand, dass mithin die Zahl der farbigen Polarlichter wahrscheinlich eine bei weitem grussere ist. 

1882 Oct. 2 Nov. 19 1883 Jan. 29 

20 Febr. 9 

12 21 15 

U Dec. 4 28 
Nov. 2 1882 Dec. 11  M3&z I 

13 18 2 

17 2 I April 8 

Die spektroskopiscl~e Untersuchung der farbigen Polarlicht-Erscheinungen ergab Folgendes: 
Immer zeigte sich die Linie im gelbgrun (Polarlicht-Linie). Die Beobachtung der anderen Linien war 

zum Theil mit Schwierigkeiten verknupft. Zur Disposition stand nur ein Browning'sches Taschen-Spektroskop; 
mit Vergleichs-Prisma und Skala. Erleuchtete man jedoch die Skala, so war es unmaglich, die nur 
schwach leuchtenden Polarlicht-Linien zu sehen, deshalb war eine Messung nicht ausftihrbar; es war nur 
mGglich, indem man durch das Vergleichs-Prisma momentan ein Spektrum erzeugte, die Lage der Linien 
angenshert zu bestimmen. Folgende Beobachtungen sind als hinreichend zuverlCissig anzusehen. 

1882 Oktober 2.: 6 Linien; es gelang nicht ihre Positionen zu fixiren. 
1882 Dezember 4.: ph Pm. Es wurde nur die gelbgrtine Linie wahrgenommen, ausserdem jedoch 

zeigte das Spektrum nach Violett zu eine Aufhellung. 

Yh 5m pm. 3 Linien. 
a) Eine Linie im Gelbgrtin (Polarlicht-Linie), 
b) eine Linie im Blau, 
C) eine Linie im Violett. 

7h 40m pm. 6 Linien. 
a) Eine Linie im Roth, 
b) eine Linie im Gelbgriin (Polarlicht-Linie), 
C) und d) zwei Linien im GrÅ¸n 
e) eine Linie im Blau, 
f )  eine Linie im Violett. 

gh 5om pm. Die Polarlicht-Linie und eine Aufhellung des Spektrums 

1882 Dezember 1 I .  : 7 h  pm. 4 ~in ien . '  

a) Eine Linie im GelbgrÃ¼ (polarlicht-Linie), 
b) eine Linie (schwache) im GrÅ¸n 
C) eine Linie im Blau, 

nach dem violetten Ende ZU. 

d) eine Linie im Violett. 

3 Februar 28.: Es fehlt die rothe Linie, sonst Linien im Gelb, Grtin und Blau vorhanden. 
1 ~ 3  Msrz 2.: Es fehlt die reihe Linie, sonst Linien im Gelb, GrÅ¸ und Blau vorhanden. 

5. Allgemeine Bemerkungen. 

1. Neben-Erscheinungen.  
Im Gefolge einer Polarlicht-~rscheinung oder mit derselben ~USammen, wurden noch einige Neben- 

erscheinungen beobachtet. 
Km. 46 



a) Wolkenbi ldung.  

HÃ¤ufi bilden sich bei einer Polarlicht-Erscheinung Ã¼be den ganzen Himmel pl6tzlich Cirrus-Wolken. 
Es ist dies ein schon hÃ¤ufi beobachtetes PhÃ¤nomen In den Journalen der Station Kingua-Fjord finden sich 
keine derartigen Beobachtungen. Auf der Station Nain trat die Erscheinung an folgenden Abenden auf. 

1882 Oktober 2.: 8h 3om pm. Pl6tzliche Bildung von Cir-Cum-Wolken Ã¼be den ganzen Himmel; 
um 8h 45'" pm. ist alles wieder verschwunden. 

1882 November 2.: gh 15m pm. Nach einer sehr intensiven und farbigen Polarlicht-Erscheinung ist 
pl6tzlich der ganze Himmel mit einem Cir-str-Schirm bedeckt, durch den die Sterne stark getrtibt werden. 

1882 November 15.: W2hrend der ganzen Nacht von Mitternacht ab bei stark fallendem Barometer 
schwache Polarlicht-Erscheinungen. Um 6h am. pl6tzliche Bildung von Cir-str und Cir-Cum-Wolken, die nach 
iom wieder verschwanden. 

1882 November 29.: 6h 45m pm. Nach einem Polarlicht von minlerer IntensitÃ¤ bedeckt sich der 

Himmel pl6tzlich mit einem Cir-str-Schirm; derselbe ist um 8h pm. wieder verschwunden und der Himmel 
wieder klar. 

1882 Dezember 3.: 8h 5om pm. Pl6tzliche Bildung von Cir-Curn-Wolken, die aber nach i n  wieder 
verschwunden sind. 

1883 MÃ¤r 1.: id1 8m. Nach einer intensiven Polarlicht-Erscheinung ist der ganze Himmel mit Polar- 
lichtdunst und mit einem Cir-str-Schirm bedeckt. 

1883 April 8.: 8'1 37'" pm. Nach einem intensiven Polar-Licht bedeckt sich der Himmel pl6tzlich 
vollstsndig mit Cir-Cum-Wolken, die in Reihen von N 100 E nach S 100 W angeordnet sind; um gh 4grnsind 
die Wolken wieder verschwunden. 

b) H6fe  um d e n  Mond u n d  hel lere  Sterne. 

Bei der HÃ¤ufigkei der Polarlicht-Erscheinung in Nain waren VorÃ¼berggng von ~olarlicht-Gebilk~ 
vor Mond und Sternen sehr zahlreich; mit Ausnahme eines einzigen Males wurde in Nain niemals die Bildung 
eines Hofes wahrgenommen. Es spannte sich 1883 Februar 20. 7 h  5m pm. ein Band aber den ~ t i d - ~ ~ ~ ~ ~ ~  
und bildete um den Mond herum einen deutlichen Hof; als das Band, welches sich ziemlich stationgr 

verblasste, verschwand der Hof um den Mond ebenfalls. Auf der Station Kingua-Fjord wurde niemals 
derartige Erscheinung wahrgenommen. Da Wolkenbildungen im Gefolge der ~ o i a r l i c h t - E r s c h e i n ~ ~ g ~ ~  
hÃ¤ufi vorkommen, so sind wohl die seltenen Erscheinungen von H6fen um Mond und Sterne auf das PIM- 
liehe Entstehen und Verschwinden solcher Cirrus-Schleier zurÃ¼ckzufÃ¼hre 

C) Polar-Licht,  GerÃ¤usc und  Erscheinungen n a h e  der  ErdoberflÃ¤che 

Weder auf der Station Kingut-Fjord noch auf der Station Nain wurde ein das Polar-Licht begleitendes 
GerÃ¤usc vernommen. . Ebensowenig erschien das Polar-Licht zwischen naheliegenden Bergen und dem 
Beobachter oder unterhalb der Wolken. Nur einmal hatte der Beobachter in Kingua-Fjord den 

sich die Erscheinung in gr6sserer NÃ¤h als gew6hnlich. cf. Tagebuch 1883 Febr. 3. 

2. Perioden der Polarl icht-Erscheinung. 

Wegen der  nur kurzen Beobachtungs-Dauer ist eÃ natÃ¼rlic nicht angezeigt, aus diesen nur 
eines N'inters durchgef~hrten Beobachtungen eine jÃ¤hrlich oder tigliche Periode der Erscheinung ableiten zu 
vollen. Es mag dennoch der VollstÃ¤ndigkei wegen eine derartige Zusammenstellung hier folgen* Es 0 
hierbei noch daran erinnert werden, dass die Sichtbarkeit einer Erscheinung von Bewtjlkung, ~ ~ ~ d l i c h t  und 

dabei Helligkeit der Nacht abhÃ¤ngi ist. Um diesem Umstande, wenigstens soweit der Einfluss der B~~~~~~~~ 



eine Rolle spielt, Rechnung zu tragen, sind diejenigen Tage an denen der Himmel bewÃ¶lk war in einer 
besonderen Rubrik aufgeftihrt als solche, an denen es zweifelhaft war, ob eine Polarlicht-Erscheinung statt- 
gefunden hat oder nicht; ausserdem sind die Monate von einem Neumonde zum anderen gerechnet um 

auch dem Einflusse des Mondlichtes gerecht zu werden und die Zahlen unter einander mehr vergleichbar 

zu machen. 

Um eine Erscheinung nicht doppelt zu rechnen sind die Stunden nach Mitternacht zum vorhergehenden 
Tage gerechnet. 

In den nachfolgenden Tabellen geben B, C, D die Anzahl der Polar-Lichter nach ihren Intensitaten 

B = stark, C = mittel, D = schwach. Die Kolumne E giebt die Gesammtzahl der Polar-Lichter, Kolumne F 
die Zahl der Tage, an denen keine Polarlicht-Erscheinung beobachtet wurde, G die Zahl der Tage, an denen 

es wegen starker Bew6lkung zweifelhaft war, ob eine Erscheinung stattgefunden hat oder nicht. Betreffs der 
Zahlen in Kolumne F ist daran zu erinnern, dass weder in Kingua Fjord noch in Nain fortlaufende, die ganze 
Nacht dauernde Beobachtungen gemacht worden sind, dass also sehr wohl in der tibrigen Zeit Polarlicht- 
Erscheinungen haben stattfinden k6nnen. 

Kin- Fjord. 
-- - - P- -- -. - .- 

l l  77 

l B  C I D I E  F i G  
- - - ---  

I 
- -- PP-p- 

I 

1882 
13. September - 11. Oktober . . 0 5 3 8 ? ? 

12. Oktober - 11. November . . 0 6 4 10 ? I 

12. November - 10. Dezember . 0 4 2 6 ? 1 

11. Dezember - Q. Januar 1883 . 0 8 7 15 ? 

18% 
10. Januar - 7. Februar. . . . .  o 5 zi 27 0 2 

8. Februar - 9. M5rz . . . . . .  o 3 20 23 0 7 
10. M'drz - 7. April. . . . . . .  0 0 13 13 1 15 
8.AprilÃ‘30.Apri  . . . . . . .  o o 2 2 6 15 

1883 C 

12. Oktober - 11. November . . 4 9 6 19 l0 

13. November - 10. Dezember . 7 5 8 20 9 

11. Dezember - 9 Januar 1883 . 3 7 5 '5 1 '3 

1888 
10.JanuarÃ‘7.Februa . . . . .  2 7 9 18 4 7 

. . . . . .  8. Februar - 9. M ~ r z  11 6 5 22 0 8 

. . . . . .  10. Wirz - 7. April. o 3 E 15 4 
. . . . . . .  8. April - 6. Mai, , 2 3 4 9 1 3 l6  

7. Mai - 5. Juni . . . . . . . .  0 0 o , 14 ' 6  

. . . . . . . .  6. h n i  - 4. Juli 1 0 3 l ' 5  
. . . . . . .  ;. Juli - 3. August o 0 10 10 5 

Km. 46" 



Um Untersuchungen tiber die etwaige Coincidenc der Polar-Lichter mit meteorologischen und 1 
magnetischen Erscheinungen zu erleichtern, m6gen im Anschlusse noch die betreffenden Daten des Auftretens I 
der Polar-Lichter in Tabellenform folgen. 

Es traten auf: 

I 
P o l a r l i c h t e r  1 Keine Polarlicht- \ BewÅ¸lkte Himmel 

1 1 I Erscheinung wurde ' erlaubte keine 
von g r o s s c r  von m i t t l e r e r  1 von g e r i n g e r  1 beobachtet Beobachtung 

IntensitÃ¤ IntensitÃ¤ IntensitÃ¤ I -- PP . .- 
! 

- -- -- 

1889. S e p t e m b e r  1 
13. 14. 16. I9. Â¥ ? keines I 

I 

O c t o b e r  am 
am 

keines 2. 8. 16. 24. 27, 28. 9. 10. 12. 23. ? 

29. 31. 

November  am 
am 

14. 16. 23. 7. 11. 13. 17. 21. ? ? 
keines 

D e c e m b e r  
am am 

I. 16. 18. 11. 14. 30. 31. ? ? keines 

1883. J a n u a r  
am am am 

0 . 21. 22. keines 1 . 2 . 3 . 6 . 7 . 9 . 1 7 .  4.5.8.10.11.12.13. 
18. 27. 14. 15. 16. 19. 20. 23. 

F e b r u a r  
am am am 

keines 3. 5. 13. 26. I. 2.4.6.7.9.10.11. '  o 8. 1;. 18. 20- 

12. 14. 15. 16. 19. 22. 

keines 

- - --.------- 

Apr i l  
am am am am 

keines keines 2. 3. 4. 5. 6. 13. 17. I 12. 14. 15. 16. 7. 8. 9- 1Â° 'I' 19' 

24. 27. 20. 21. 22. 23. 25' 
26. 28. 29. 3'' 



P o l a r l i c h t e r  1 Keine Polarliclit- 1 Bew6lkter Himmel 

- 
-----P-- - -- -- - - - -  - - -- 
1882. O k t o b e r  I I 

am i a m  am am 
2. 5. 7. 12. 14. 1 8. 15. 16 17. 21. 22. 27. 3. I!. 13. 18. 20. 29. 1. 4. 24. 28. 6. 9 10. 19. 23. 25. 26. 

30. 31. 

-- 
von g r o s s e r  

Intensitat 

I November  1 
am am arn an am 

2. 10. 12. 13. 17. 19. 3. 6. 7. 14. 16. 29. 5. 8. rj. 18. 22. keinem Tage 1 1. 4. 9. 1 1. 23 24. 25. 
20. 21. I 26 27. 28. 30. 

I 

Erscheinung wurde crlattbte keine 
von m i t t l e r e r  1 von g e r i n g e r  beobaclitet 

Intensitat ' Reobachtting 
I Intensitat 

Dezember  
am 

4. TI. 12. 18. 

-- - -- 

1888. J a n u a r  
am 

27. 29. 

F e b r u a r  
am 
9. 15.21. 22. 23.24. 28. 

ain arn I am am 

am am I an am 

1. 2. 3. 6. 8. 12. 16. 27. 4. 5. 7. 10. 11. 13. 14. keinem Tage 17. 18. 19. 20. 25. 26. 

am 
Apr i l  

am I am am am 
8. 10. 3. 4. 13. 30. 2. 5. 23. 27. 29. I. 7. 11. 12. 14. 6. 9. 15. 16. 17. 18. Jg. 

20. 21. 22. 24. 25. 26. 28. 

an 
Mai 

am 
keinem Tage 5. 

am 
J u n i  

am am am 
an 

10. keinem Tage 6. 24. 25. 3.4.8. XI.  13. 15 19. 1.2. 5.7.9. U .  14. 16. 
23. 26. 27. 28. 33. 17. 18. 20. 21. 22. 29. 

an 
Ju l i  

am am am 
an  

8. 17. 19. 20. 23. 24. 6. 13. 18. 26. 27. 1 .2 .3  4.5.7.9.10. 
keinem Tage keinem Tage 

25. 28. 
11. 12. 14. 15. 16. 21. 22, 

29. 30. 31. 

an August  am arn 
am am 

keinem Tage 20. 22. 31. 2. 3. 10. 28. 9. 13. 1 .4 .5 .6 .7 .8 .1f .12.  14. 15. 16. 17. 18. 4. 21- 
23.24. 25.26. 2;. 29. 30.") 

- --- 

*) Die Beobachtungen vom 22- Aug. ab sind von Herrn Missionar Weiz gemacht. 



Zu den Tabellen ist folgendes zu bemerken. Die starke Zunahme der HÃ¤ufigkei der Erscheinungen 

in Kingua-Fjord vom Januar ab hat seinen Grund darin, dass erst vom Januar ab regelmassig halbstundliche 
Aufzeichnungen Å¸be den Stand der Erscheinungen gemacht wurden, wÃ¤hren in den vorhergehenden Monaten 
nur die intensiveren Polar-Lichter oder solche, die mit gr6sseren magnetischen St6rungen zusammen auftraten 

notirt und beobachtet wurden. Es sind deshalb die fÅ  ̧ die Monate September, Oktober, November und 

Dezember 1882 mit den fÅ  ̧ die Å¸brige Monate gegebenen Zahlen nicht vergleichbar. 
Da in Nain allerdings nur in den Abendstunden (bis roh resp. bis 1211 pm) jedoch regelmassig Polar- 

licht-Beobachtungen angestellt wurden, so ist die unter E angegebene Zahl der Polar-Lichter pro Monat ihrem 
absoluten Werthe nach nicht ganz zuverliissig; dagegen sind die Zahlen untereinander sehr wohl vergleichbar, 
danach wurde ein Maximum in den Oktober und November, ein zweites in den Februar fallen. 

Eine tggliche Periode lasst sich nur aus den in Kingua-Fjord vom 31.  Dezember 1882 bis zum 3o.April 
1883 angestellten halbstlindlichen Beobachtungen ableiten. 

In der nachstehenden Tabelle geben die Zahlen die Anzahl der Tage an, an denen zu den dartiber- 

stehenden Stunden eine Polarlicht-Erscheinung beobachtet wurde. 

Nach dieser Tabelle scheint es, als hÃ¤tt das Polar-Licht in Kingua-Fjord zur Zeit des Winter- 
Solstitiums zwei Maxirna, die bei AnnÃ¤herun an das Fr~hlings-Aquinoxium auf die ~itternachtstund~~ 
zusammenrÅ¸cken 

Auf der Station Nain habe ich bei meinen bis 1011 resp. 1211 Pm dauernden Beobachtungen ausser- 
dem den Zeitpunkt der gr6ssten Entfaltung der Erscheinung notirt. Da nach den sonstigen Erfahrungen 
das Maximum der Entfaltung einige Stunden vor Mitternacht f ~ l l t ,  so liegt die Vermuthung nahe, dass der 
beobachtete Zeitpunkt des Maximums der Entfaltung das absolute Maximum giebt. 

Die folgende Tabelle giebt die Zeitpunkte der gr6ssten Intensitiit. 

- -- - -  -- -.- - 
N A I N .  

---- -- -- - . -P- 
- -- - - - -- P--. -- - -- 

[ Z e i t p u n k t  I 1 Z e i t p u n k t  

D a t u m  I der D a t u m  I der 
I 

. gr8ssten IntensitÃ¤ gr6ssten IntensitÃ¤ -- -- . - - -- -- - -- -- -- P - 
1882. Oktober . . 2 ' 8h 2 o m p m  1 1882. November 19 1 8 0 

I 
n 5 7 30 20 6 30 

n 14 8 30 2 0  8 0 

" 1 s  9-10 M 2 T 6 SO 

November 2 8 45-50 W 2 1 9 45 
%I 6 8 15 W 22 10 5 
n 10 6 45 Dezember 4 G 20 

12 6 40 4 7 30 

13 6 4 0  n 9 9 45 

13 9 30 " 7 0  
7? '7 5 0 " 18 7 4s 
"t '7 8 o 



---P- P - -- - -- - 
I 

-- - - -- 
Z e i t p u n k t  1 1  I Z e i t p u n k t  

D a t u m  der i D a t u m  der 
grsssten IntensitÃ¤ ' graxten Intensitit 
- - - -- P- 

- - 
I 

1883. Januar 27 

n 27 

n 29 
Februar 2 

n 3 

n 8 

n 8 
tÃ 9 

10 

n 12 

n ' 5  
n 22 

I 
1883. Februar 24 8 o 

" 28 9 39 
E i r z  . . I 7 3" 

n I l 9 45 

n 2 7 38 

W 2 9 20 

11 3 7 32 
n 3 8 28 

n 6 . 8 30 
April . . 8 8 14 

10 8 58 

7 13 9 4 

ES beruhen natiirlich diese Angaben auf SchÃ¤tzung an manchen Abenden erreichte das Polar-Licht 
zweimal eine grosse IntensitÃ¤t alsdann war es schwer zu entscheiden, zu welcher Zeit es am intensivsten 

gewesen war, es sind deshalb in der Tabelle beide Zeitpunkte aufgefuhrt. Es wird also f ~ r  Nain das Maximum 
der Erscheinung etwa gegen 8 h  pm. fallen. 



u .- 
s 
'Jl 
C 

hfl a 



Figur 3. Figur I 2 

Figur I 5. Figur 2 I .  

Nain. 

F i p r  6. 

Nain. ISS: Nov 20-' 6') 3on1 p. m. 



Figur 7 

Nain. 1882. NOV. 2i^ 71'  o m p .  m. 
Nain, 1883. Febr. g d -  8 "  5'- p. m. 

Figur 20. 

Nain, I 883. April. gci- 8 h  5 3  m. p. m. 

Lichtdruck V .  Strnmper & C o . ,  Hamburg 



Nain. 1882. Dec. 1 I d -  G h -  53rn- p. m. 

Figur I 7 .  

Nain. 1883. MÃ¤r I ^  gh-  3gm- p. rn. 

Figur I 8. 



Figur 9. 

Nain. 1 8 8 2 .  DK. 1 I d-  y h -  som. p. m. 

Figur I I .  

Nain. 1 8 8 3 .  Febr. 3 d  S h  33"'  p. m. 

Lichrdrii~k V. Strumper & Co. ,  Hamhurg. 







Figur I 9 ,  

Lichtdruck V. Strumper & C o . ,  Hamburg. 

Nain. 1883. MÃ¤r 3 , '  g h  2 8 m -  p. rn. 



Einige Resultate 
der 

meteorologischen Beobachtungen der deutschen Station Kingua -Fjord. 

Das Gebiet, um das es sich hier handelt, war, auch bevor die deutsche Expedition im Systeme der 
Internationalen Polar-Forschung dasselbe betrat, keine absolute terra incognita in meteorologischem Sinne. 

Westlich vom Baffinsland am Fox-Canal hatte P a r r y  1821 und 1822 bereits Å¸berwinter und meteorologische Beob- 

achtungen angestellt und Ã¶stlic davon, auf der anderen Seite der Davis-Strasse haben die dunischen Stationen 

in West-GrÃ¶nlan schon viele Jahre hindurch reichliches meteorologisches Material beigebracht. Sogar im 

Cumberland-Sunde selbst hatte die deutsche Expedition eine VorgÃ¤ngeri auf dem Gebiete der  klimatologische^^ 
Forschung durch die ,,Florencea, welche im Jahre 1877178 hier tiberwinterte. An Bord dieses Schiffes stellte 

0. F. S h e r m a n ,  so gut es ihm allein mÃ¶glic war, thunlichst htiufige, zum Theil sttindliche Beobachtungen 

an, die in den ,,Professional Papers of the Signal Service No. XI" in extenso ver6ffentlicht vorliegen. 

Die deutsche Station Kingua-Fjord war daher nicht wie ihre Schwester-Expedition nach SÅ¸d-Georgie 

in der Lage, in einem meteorologisch vÃ¶lli unbekannten Gebiete zu arbeiten und liegt daher der Hauptwerth 

der meteorologischen Resultate mehr in dem Materiale, welches dieselben zur Erkenntniss des tuglichen Ganges 

der verschiedenen meteorologischen Elemente bieten. Ausserdem durften die Kingua-Beobachtungen als sehr 

wenhvolle Quelle ftlr das Studium der synoptischen Witterungs-VorgÃ¤ng im nordwestlichen Begrenzungs-Bezirk 
des Nordatlantic anzusehen sein. In Anbetracht der kurzen, knapp ein Jahr umfassenden Beobachtungszeit und 

in Angesicht der gossen unperiodischen StÃ¶rungen welche hier namentlich im Winter auftreten, durfte freilich 

eine detaillirte Untersuchung des tplichen und jÃ¤hrliche Ganges der betreffenden Elemente mittelst ~nwendung  

der Bessel7schen Formel ebensowenig zweckentsprechend sein, als die Befreiung der Tages-Periode derselben 
vom jÃ¤hrliche Gange auf bekanntem rechnerischem Wege. 

Da ferner ein Vergleich der allgemeinen Ergebnisse der Station Kingua mit jenen, welche die deutschen 
Stationen an der Labrador-Ktiste ergeben haben, und ein nÃ¤here Studium der atmospharischen Star~ngen, von 
denen die nordischen Stationen der deutschen Polar-Kommission sowohl, wie die danische internationale Station 

in Godthaab in West-GrÃ¶nlan wghrend der internationalen ~eobachtungs-Periode beriihrt worden sind, von 
Seite beabsichtigt wird, so soll an dieser Stelle nur eine allgemeine Ubersicht, ohne die an den 

genannten Nachbar-stationen VerhÃ¤ltniss zum Vergleiche hierbei heranzuziehen, gegeben werden. 

Luftdruck. 

Da die Station in der NÃ¤h einer hÃ¤ufi von barometrischen Depressionen besuchten Zugstrasse 
lie& sind die unperiodischen Schwankungen des Barometers bedeutend und zeigt daher der ta g li  c h e 

G a n g  des Luftdruckes in den einzelnen Monaten wesentliche Differenzen, die erst in vierteljghrlichen Mitteln 
eini@rmassen sich ausgleichen. ~k I -  



Es fillt 
das Haupt-Maximum: das Haupt-Minimum: ein Neben-Maximum: ein Neben-Minimum: 

Im FrÅ¸hling Sommer und im Jahres-Mittel Ã¼bertriff das Morgen-Maximum das durchschnittlich sehr 

frtih (im Jahres -Mittel um 7 P) auftretende Abend-Maximum an Grosse, im Herbst und Winter ist letzteres 

grosser als das Morgen-Maximum. 

Das Hauptminimum tritt im Durchschnitt des Sommers, Herbstes und Jahres um I P- ein, im Winter 
um Mitternacht, im FrÃ¼hjah um I Uhr Morgens. 

Die secundÃ¤re Maxima und Minima sind im allgemeinen weniger deutlich ausgeprÃ¤gt im Sommer 
fast gar nicht zu erkennen. Im Jahres-Mittel tritt das secundÃ¤r Maximum um 7 ~ -  und das secundÃ¤r Minimum 
um Mitternacht ein. 

Die A m p l i t u d e  d e r  t Ã ¤ g l i c h e  L u f t d r u c k - O s c i l l a t i o n  betrug im Mittel: 

im September 1882 o-33mm im Mirz 0-5gmm 

Oktober 0.70 , April 0.43 im FrÃ¼hlin 0*44mm 
November 0.42 77 Mai 0.53 77 Sommer 0.39 
Dezember 0- 39 ,, Juni 0-48 ,, Herbst 0.35 

?, Januar 1883 0.51 7 7  Juli 0.77 ,, Winter 0.38 
,, Februar 0.57 ?, August 0.71 ,? Jahr 0.24. 

Eine jÃ¤hrlich Periode in der Grosse dieser Schwankung scheint nicht vorhanden zu sein und deren 
mittlerer Betrag entspricht den in den Polar-Regionen im allgemeinen gefundenen Werthen dieser Art vollkommen- 

Die g r Ã ¶ s s t e  und k l e ins t en  B a r o m e t e r - S c h w a n k u n g e n  in einem bÃ¼rgerliche Tage betrugenim 
September 1882 9-2mrn resp. r3mm MZrz 29-ymm resp. 2.1mm 

Oktober 12-4 0-8 April 17.0 1'3 
November 16-3 1.0 Mai 17.3 0'9 
Dezember 15.2 0.4 Juni 15.9 0-8 
Januar 1883 20-1 n Juli 10.6 n 
Februar 18-2 1.0 August 7'6 0.9. 

Die grÃ¶ss t  Ã „ n d e r u n  d e s  L u f t d r u c k e s  innerhalb eines Tages betrug 29-7mm am 6. Mgrz+ die 
kleinste am 28. Dezember. An dem erstgenannten Datum kam zwischen 6 und 7 Uhr Morgens auc" 
die gr6sste innerhalb einer Stunde wahrgenommene Luftdruck-Ã„nderun vor, ngmlich 4Â¥2mm 

Die durchschnittliche t3gliche ~ n d e r u n ~  des Luftdruckes im Jahresmittel betriigt 5.6mm7 sie ist im 
Sommer arn geringsten, 45mm, im FrÅ¸hlin am grÃ¶sste 7.0""". 

Der hochs t e  L u f t d r u c k  wurde am 25. M8rz erreicht mit 7 7 ~ 6 - m ~  der n i e d r i g i t e  in dem gleichen 

Monat km 13. mit 7245mm gemessen. Die J a h r e s  -Am p l i t u d e  des Luftdruckes ist also 5 5 . 1 ~ ~ 7  
zugleich auch die g rÃ¶  s t e MO n a ts- A m p  l i  t u d e darstellt, wÃ¤hren die g e r  i n  g s  t e der August mit W" 
aufweist. Im Mittel betrggt dieselbe 32-8mm. 

der Die unpe r iod i schen  m o n a t l i c h e n  B a r o m e t e r - S c h w a n k u n g e n  sind wegen der nahen Lage 
Station an hÃ¤ufi befolgten Zugstrassen barometrischer Depressionen sehr bedeutende. Im Winter 
FrÅ¸hlin wesentlich grosser als im Sommer und Herbst. Dieselben betragen im Mittel: 



StÃ¶rungen welche Thatsache sich auch in den Ergebnissen 'ier Temperatur- ullil Wind- 

Beobachtungen ausspricht und wiederspiegelt. 

Der j Ã 11r li C h e  G a n g  des Luftdruckes mit einem ausgesprochenen Maximum in1 Dezember uiiit einen1 

tiefen Minimum im Februar, einem sekundÃ¤re Maximum im Mai und einem sekundren Minimum in1 Sep- 

tember entspricht gar nicht den bei Gelegenheit vieler anderer Polar-Ep x editionen gefundenen Lufidruck- 

Verhsltnissen und weist dieser Umstand auf betrÃ¤chtlich StÃ¶runge der normalen Luftdruck-Vertheiluiig in 

unserem Gebiete wÃ¤hren der Periode der internationalen Beobachtungen hin. 

Im vierteljÃ¤hrliche Mittel tritt das im nÃ¶rdliche GrÃ¶nlan und dem arktischen Nord-Amerika als 

Regel geltende Maximum des Luftdruckes im Frtihjahr allerdings zu Tage. In dem IJberwiegen des Winter- 

Minimums gegenÃ¼be dem fÃ¼ arktische Gebiete sonst hÃ¤ufi charakteristischen Sonlnler-Minimum sci~eint sich 

bereits der Einfluss der islÃ¤ndische barometrischen Depression geltend zu n~achen. 

Die A m p l i t u d e  d e r  M o n a t s - M i t t e l  des Luftdruckes betrug 1 3 . 2 ~ ~ .  

Temperatur 
Die Temperatur-VerhÃ¤ltniss der Station zeigen im allgemeinen den Charakter des Gebietes des 

amerikanischen KÃ¤ltepoles der sich in einem strengen Winter und einen1 kÅ¸hle Sommer dokumentirt. Der 
Winter war trotz der verhÃ¤ltnissmÃ¤ss geringen Entfernung der Station von dem Meere ausgepriigt konti- 

nentaler Natur. 

Der k Ã ¤ l t e s t  M o n a t  war der Februar mit einer Mittel-Temperatur von - 35% der wiirmste der 

August mit 7?4, die A m p l i t u d e  des  Monats -Mi t te l s  betrug mithin 43?2. 

Die M o n a t s - S c h w a n k u n g  der Temperatur belief sich im Mittel im 

FrÃ¼hlin Sommer Herbst Winter .lahr 
auf 34? j 17.0 24?2 28- j 26?2. 

Die gr6sste Monats-Schwankung hatte der Mgrz 5i?8, die kleinste der Juli i5?4, die ahsoluie 
Temperatur-~chwankung betrug im F r ~ h l i n g  56?01 im Sommer nur 24?q. 

Die g r 6 s s t e  K Ã ¤ l t  trat ein am 3. MÃ¤rz an welchem Tage am Morgen um 9 Uhr die Temperatur bis 

sprechenden Daten der Index-Thermometer - 48Â¡ und 2o?2, die Jahres-Schwankung wurde hiernacli 

68?6 betragen. 

E s  m u s s  s e h r  a u f f Ã ¤ l l i  e r s c h e i n e n ,  dass  i n  K i n g u a  der  A u g u s t  d e r  warmste  Monat w a r ,  
da b i s h e r  i m  a r k t i s c h e n  N o r d - ~ m e r i k a  a n  e twa  30 S t a t i o n e n  d e r  Jul i  s t e t s  a ls  d e r  w8rmste  

M o n a t  g e f u n d e n  w u r d e .  

Der starke Gegensatz in Bezug auf die V e r g n d e r l i c h k e i t  der  T e m p e r a t u r  des Sommers und des 
Winters, welcher fbr das amerikanische P0lar-Gebiet so kennzeichnend ist, tritt auch aus den Kingua- 

sehr deutlich hervor. 
Die mittlere VerÃ¤nderlichkeit - unter ,,VerÃ¤nderlichkeit die Unterschiede der Tages-Mittel der 

zwischen je zwei sich unmittelbar folgenden Tagen verstanden - betrug 
. . . . . . . . . . .  im September. . . . . . . .  1?48 im Juni. 1?46 . . . . . . . . . . . .  , Oktober . . . . . . . . .  2-42 , Juli 1-37 . . . . . . . . .  ., November. . . . . . . .  6.43 ,, August. 1.2' 

, Dezember. . . . . . . .  4'" . . . . . . . .  , Januar. . . . . . . . . .  3-47 , FrÅ¸hling 2-68 . . . . . . . .  ,, Februar . . . . . . . . .  3-04 , Sommer. 1.35 . . . . . . . . . .  .. , Wirz . . . . . . . . . . .  4-93 Herbst 3'44 . . . . . . . . .  .. , April. 2-04 Winter. 3'55 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  , M a i .  1-08  
, Jahr. 2'74 . . . . . . . . . . .  



Im Sommer ist die VerÃ¤nderlichkei also kaum grÃ¶sse als in Neapel, in den Monaten November 

bis Januar jedoch im Mittel 4?7. Im November war die VerÃ¤nderlichkei am grÃ¶ssten sie erreichte 6?4; in 

diesem Monate zeigte also selbst die Mittel-Temperatur von einem Tage zum anderen Sprunge von durch- 

schnittlich 6?4. 

Die folgende Zusammenstellung veranschaulicht noch besser den grossen Unterschied der Ver- 

Ã¤nderlichkei der Temperatur im Sommer und im Winter. 

Die HÃ¤ufigkei einer Temperatur-Ã„nderun von bestimmter GrÃ¶ss betrug innerhalb eines Monates 

Temperatur-Ã„nderun 
2- 4O 

4- 6  
6- 8  
8-10 

10Ã‘Ã‘ 

1 2-1 4 
14-16 

im FrÃ¼hlin Sommer Herbst Winter 
7'3  7 - 8  6 -3  7 . 0  
1'7 0 . 3  3'7 6 - 0  
1'7 2'3  3'7 
1 .3  0 - 7  1 ' 0  

0.0 0 .7  0 - 6  

0 . 3  0 - 6  
1'3  

Summe 12.3  8 - 1  1 5 - 6  18.3 

Hiernach ist die VerÃ¤nderlichkei im Sommer wenig grÃ¶sse als in den Mittelmeer-Lindern, wo die 

entsprechende HÃ¤ufigkeits-Zah 6-7 betrÃ¤gt wÃ¤hren die HÃ¤ufigkei der Anderungen der Tages-Temperatur, 

welche 2' Å¸berschreiten im Winter den fÅ  ̧ N- und E-Europa sowie ftir Ost-Sibirien gefundenen VerhÃ¤ltnisse 

entspricht, aber immer noch geringer ist, als in der Ã¶stliche Union und West-Sibirien, wo diese Zahlen bis 

auf 21.0 sich erheben. Die positiven Temperatur-Ã„nderunge betrugen in der ganzen ~eobachtungs-Periode 

7 2  gegen 186 negative Ã„nderungen Die grÃ¶sst vorgekommene Ã„nderun der Mittel-Temperatur- von 'lag 
zu Tag betrug + 28Â¡ vom 8. zum 9. MÃ¤rz 

Es schien von einigem Interesse, die tÃ¤glich Periode der VerÃ¤nderlichkei der Temperatur an 
Beobachtungs-Materiale der Kingua-Station zu untersuchen; es wurde deshalb fÃ¼ die geraden Stunden und 

ausserdem noch fÃ¼ T und 9~ die folgende Tabelle entworfen, aus der hervorgeht, dass in allen Idonaten ein 

regelmÃ¤ssige Gang in der VerÃ¤nderlichkei der Temperatur vorhanden ist, dass die Periode in den einalnen 

Monaten aber eine recht verschiedene ist. Erst in den Quartals-Mitteln tritt das GesetzmÃ¤ssig der tÃ¤gÅ¸ch 

Periode deutlicher hervor und ergiebt sich, dass der Gang der VerÃ¤nderlichkei irn Sommer und Winter nahezu 

umgekehrt ist. Im Sommer tritt das Haupt-Minimum der VerÃ¤nderlichkei um q ein, im Winter um 4, das 

Haupt-Maximum um 2~ resp. 8p. 

F r ~ h l i n g  und Herbst zeigen eine ausgesprochene, doch unter sich verschiedene ~ o ~ ~ e l - P e ~ ~ ~ ~ ~ .  

AUS dem Zusammenwirken der so verschiedenen jahreszeitlichen Perioden entsteht, \vie durch 
secun- Interferenz, im Jahres-Durchschnitt eine Periode mit einem Haupt-Maximum um Mitternacht und einem 

diiren um 6% sowie mit einem Hauptminimum um 1 0 ~  und einem zweiten um gp. 
a ffl 

Die Amplitude des ~dglichen Ganges ist am grÃ¶sste im Sommer (und FrÃ¼hling oy83 und 
Irn geringsten im Herbst, o?36; die grÃ¶sst Amplitude hat der Juli i?go, die kleinste der .September 0?52' 

Jahres-Mittel betrÃ¤g die Amplitude nur o? I 3. 

Es erfjiebt sich aus der folgenden Zusammenstellung, d m  allerdings eine tÃ¤glich und mgleich auch 
iÃ§hrlich Periode der VerÃ¤nderlichkei der Temperatur vorhanden ist und dass die Temperatur derjenigen 

Tageszeit die veriinderlichste ist, in der einseitige Strahlungs-Einflfisse besonders hervortretend und maa ssgebend 

ist, als die sind. Im Sommer, wo die Einstrahlung Seitens der Sonne von meteorologisch grÃ¶ssere Wirkung 
der nachtlichen Ausstrahlung, namentlich bei den kurzen arktischen Nachten, ist mithin auch die TemperaGr 

oder der Mittagsstunden am veranderlichsten, wahrend in den ubrigen Jahreszeiten die Wirkung der #TÃ¶ssere 



geringeren ngchtlichen Ausstrahlung fÅ  ̧ die Temperatur-Verhiltnisse besonders ins Gewicht fillt und deshalb 

sind auch in diesen Jahreszeiten die Temperaturen der Nacht- und Morgenstunden verÃ¤nderliche als die der 

Mittagsstunden. 

Tiigliche Periode der VerÃ¤nderlichkei der Temperatur. 

April . . . . . . 
Mai . . . . . . . 
Juni . . . . . . . 
Juli . . . . . . . 
August . . . . . 

Sommer . . . . . . . . 
Winter . . . . . . . . . 
FrÅ¸hlin . . . . . . . . 
Herbst. . . . . . . . . . 

I --P 

I 
0 1 0  

1882. September. . . 2 - 1 2  2-01 

Oktober . . . . 3-55 4-05 
November. . . 7-25 7 -02  
Dezember . . . 5-95 6-11 

1883. Januar . . . . . 4-34 4'16 

Februar . . . . 3-57 3-41  

Mirz . . . . . . 6-38 6-33 

2-77 3-31 
1.86 1.88 

1-88 1-77 
1-25 0-99 

1-77 1-77 

Von 359 Beobachtungs-Tagen sank an 271 das Minimum-Thermometer unter den Gefrierpunkt und 

an 213 Tagen erhob sich die auch hÃ¶chst vorgekommene Temperatur nicht bis ZU diesem Werth empor. 
Nahe 6'/0 aller Beobachtungs-Stunden gaben im Sommer Frost, im Jahres-Durchschnitt waren 6-2 % sokher 

vorhanden. Im Winter gab es keine Stunde, im Mgrz deren 13. Nur der Juli war v6llig 

frostfrei- In der Nacht vom 2 4 ~ ~ 5 .  Juli bildete sich indessen Ã§u kleinen Wasserlachen in der Nachbarschaft 
der Station ein &inner Eisnberzug. Im ~ u g u s t  gab es bereits am ~ 8 .  wieder i Stunde Frost. F r  Ost f re i  
nach den Angaben des Minimunl-Thermometers nur die Periode vom 18. Juni bis incl. 27. August, 

71 Tage. Vorn 29. September 1882 um 6 Uhr Morgens bis zum 9. MÃ¤r 1883 um 1 1  Uhr Morgens, 

wÃ¤hren 161 Tagen erhob sich die Temperatur nicht Å¸be den Gefrierpunkt- 

T Ã ¤ g l i c h e  G a n g .  ~i~ per iod i sche  A m p l i t u d e  der tÃ¤gliche WÃ¤rme-Schwankun 

im September 3?65 im Januar 0?72 im Mai 6?63 im FrÅ¸hlin 6?19 

3, Oktober 2-28 ,, Februar 2.21 ,, Juni 3' 51 , Sommer 4-40 

3, November r 5 4  ,, Juli 5.15 ,, Herbst ,, Msrz 
2-39 

4-78 
, August 5'19 , Winter 0-8; 

9, Dezember 0-90 ,, April 7-37 ,, Jahr 3'35- 

Obwohl die Station nicht in dem Bereiche der Gebiete mit Polar-Nacht lag, so bewirkte doch die 

Lage derselben zwischen hohen Bergen, dass die Sonne eine geraume Zeit, 
29. xOvcmber bis zum 

8. nicht zu erblicken war und dass dieselbe daher auch keinen direkten Einfluss auf die 

^h2hnisse  der in dem bergumschlossenen Fjord Stagnirenden Luftmassen ausÃ¼be konnte. Die 



der tgglichen W~rme-Schwankung vermindert sich daher im Laufe der Wintermonate rasch und erreicht 
I 

ihr Minimum im Januar, um von da sehr rasch bis zum April zuzunehmen. Unter dem Einflusse der kurzen 
sommerlichen NÃ¤cht vermindert sich alsdann die Amplitude bis zum Juni abermals schnell zu einem secun- 

dtiren Minimum, um dann langsam bis zum August zuzunehmen. Diese Doppel-Periode dtirfte den polaren 

Stationen allgemein eigenthtimlich sein. 
Die Unterschiede der mittleren tÃ¤gliche Maxima und Minima zeigten ein merklich verschiedenes Verhalten. 

Sie erreichen zwar auch im Frtihling ihr Haupt-Maximum, sind aber im Sommer am geringsten; im 

allgemeinen zeigen jedoch die verschiedenen Jahreszeiten keine so wesentlichen Unterschiede nach dieser 
Richtung wie bei der periodischen tÃ¤gliche WÃ¤rme-Schwankung Im Jahres-Mittel ist die letztere etwa halb so 

gross wie die unperiodische. 

Das Maximum der Temperatur tritt in allen Jahreszeiten mit Ausnahme des Winters, wo dasselbe 
um 3~ stattfindet, um 2~ ein, auch im Jahres-Mittel. Im Juli verzÃ¶ger sich sein Eintritt bis um 3p7im August 
bis 4F- Den verschiedenen Zeiten des Sonnen-Aufganges entsprechend zeigt der Eintritt des Minimums der 

Temperatur in den einzelnen Monaten eine ziemlich regelmÃ¤ssig Periode, im Juni rindet dasselbe bereits um 

2 Uhr Morgens, im Januar erst um 10 Uhr Morgens statt. 
FrÃ¼hlin Eintritt des Maximums 2p (+ 3?27) Eintritt des Minimums 43 (- 2?92) 
Sommer V 77 2P (+ 2-13) Ã 7 7  W 3a(.-2e27) 
Herbst 77 Ã 77 2P(+1'32) 77 17 , fja(-1.07) 
Winter 77 77 n 3p(+om46) 77 77 ? Y  9" (-0.39) 
Jahr ? Y  V 7 za (+ I -79) 77 7 7  T? 4a (- 1 ' 56). 

Die g r  Ã s s t e n und k l e ins t en  S c h w a n k u n g e n  der Temperatur im Laufe eines btirgerlichen Tages 
betrugen im 

September 9?4 resp. 2?1 Wirz 23?9 resp. 3?2 
Oktober 12.4 2.4 April 15'8 2 -8  

November 18.9 2.0 Mai 13'2 3'7 
Dezember 23.5 1.5 Juni 12.6 1.5 
Januar 17.2 0.7 Juli 12.5 1.9 

Februar 15-5 2.4 August 12.4 2-2. 

Die g rÃ¶ss t  T e m p e r a t u r - Ã „ n d e r u n  innerhalb eines Tages fand arn 9. MÃ¤r 1883 statt7 die 

Temperatur von - 20Â¡ um 1a auf + 3?7 um 5~ stieg, also eine VerÃ¤nderun von 23?9 in 16 Stunden' 
Innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden Ã¤ndert sich die Temperatur an diesem Tage um circa 30' und das 

Tagesmittel derselben stieg vom 8. zum 9. von - 33?3 auf - 5?i7 gnderte sich also um 28?2. 

Die rascheste Temperatur-Anderung innerhalb einer Stunde wurde am 9. Dezember beobachtet- Von 

9 auf 1 0  Uhr Morgens erhob sich die Temperatur von - 18-0 auf -4Â¡ also um i3?6 in einer Stunde. 
Zum S t u d i u m  d e r  l oka len  E igen th t iml i chke i t en  d e r  T e m p e r a t u r - V e r h Ã ¤ l t n i s s  der 

bieten die Resultate der in Norden von der Haupt-Station, 213'" Uber derselben an dem Rand des Absturzes 

zum Vorland derselben errichtet gewesenen Hfilfs-Station7 in mehrfachen Beziehungen werthvolles 

An dieser HÅ¸lfs-Statio wurde tiiglich einmal, um 10 Uhr Morgens, die Luft-Temperatur beobachtet 

und ausserdem Maximum- und Minimum-Thermometer abgelesen und ein unmittelbar unter der schneeober- 
flache befindliches Minimum-Thermometer, in den Winter-Monaten wenigstens7 ebenfalls in den Kreis der 
Beobachtungen gezogen. 

'edrigen Bekanntlich hat A. W O  e i k o  ff zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass die ausserordentlich "' 
Winter-Temperaturen von Jakutsk und noch mehr von Werehojansk lokale Erscheinungen der T?1er 

sind, durch das Abfliessen der kalten Luft von den benachbarten Bergen erzeugt und dass 

in Gebieten, in denen die Einwirkung der Sonnenstrahlung einen Theil des Jahres hindurch eine sehr geringe 
die Thaler1 

wird und wo in Folge geringer BewÃ¶lkun die Verhaltnisse der Ausstrahlung gtinstig sind, 

im Mittel mehrerer Monate, kÃ¤lte werden als die umliegenden und benachbarten HÃ¶hen 



Die Hoffnung. welche W o e i k o f f  damals (1883 6str. Met. Zeitschrift Seite M )  aussprach, dass die 

polar-Stationen im internationalen Systeme Material zum Studium dieser bemerkenswerthen Erscheinung und 

richtigen Frage beibringen wurden. hat sich fÅ  ̧ die deutsche Station in Kingua-Fjord best~tigt. 

Herr Dr. G i e s e ,  der Leiter dieser Station, hat sich in einem gleich nach der RÅ¸ckkeh der Expedition 

der Polar-Kommission erstatteten Berichte Å¸be die allgemeinen Ergebnisse des Unternehmens, gerade bez~glich 

dieser Erscheinungen eingehend verbreitet. Das dort gesagte mag mit einer durch die definitive Reduktion der 
Beobachtungen gebotenen und aus ZweckmÃ¤ssigkeits-Gr~nde angezeigten etwas umgestalteten Gruppirung der 

beweisenden nummerischen Daten an dieser Stelle Platz finden. 

,,In welcher Weise die AbkÃ¼hlun der Luft in den Winter-Monaten erfolgt, darÃ¼be giebt eine Ver- 

gleichung der Temperatur-Beobachtungen auf der Bergstation mit jenen im Thale Aufschluss. Die folgende 

Tabelle enthalt unter A t  den Unterschied zwischen den um 1 0  Uhr Morgens oben und unten beobachteten 

Temperaturen, positiv gerechnet, wenn die Temperatur oben hÃ¶he war, in der ersten Kolumne im Monats- 

Mittel, in der zweiten ftir alle Tage, an denen die Bew6lkung in den letzten vorausgegangenen 10 Stunden, 

also von i a  - I @ .  geringer als 2-0 Skalentheile im Mittel gewesen war, in der dritten f i r  alle Tage mit Be- 

Wlkung 2-8, in der vierten ftir alle Tage, an denen die BewÃ¶lkun in dem genannten Zeitraume im Mittel 

grUsser als 8 Skalentheile gewesen war. Die BewÃ¶lkun bezieht sich auf den Himmels-Abschnitt, welcher durch 

einen Kreis von 45O Zenit-Distanz eingeschlossen ist und zwar wurde nur die Bewtilkung dieses dem Zenit 

am ntichsten gelegenen Theiles des Himmels ber~cksichtigt, weil sie fÃ¼ die VorgÃ¤ng der WÃ¤rme-Strahlun 
entscheidend ist. Die eingeklammerten Zahlen geben die Anzahl der Einzel-Werthe an, welche jedem Mittel 

zu Grunde liegen." 
A t  

Mittel BewÃ¶lkun ( 2  Bew6lkung 2-8 Bew6lkung ) 8 
November (17.-30.) + 2?o +4?4 ( 5 )  4- 2% (3) - 0?6 (6) 
Dezember + 2 - 3  i-6.4 (7) +4.3 (8) -0-5  (16) 
Januar +4 '2  4-5-5 (15) 4-3.7 (10) + I e 6  (6) 
Februar + 2.9 + 3'9 (14) + 4'4 (7) - 0.3 (7) 
Miirz -I- 1-5 4 - 5 - 5  (3) + 4'0 (101 - 0-6 (17) 
April 4 -0 -2  +2-8  (8) -0.7 (10) - 2-0 (12) 
Mai -n - 0.4 (51 -0.1 (9) - 1-8 (17) 
Juni - 2 - 2  - 1.6 (I) - 2.3 (7) - 2 - 1  (22) 
Juli - 1 - 4  -0.9 (5) - 1-2  (2) - 1.5 (24) 

August - 0-7 +oe8 (8) -0.2 (6) 
- I ' 5  (17). 

,,Diese Z ~ ~ a m ~ ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ ~  zeigt, dass in den Winter-Monaten die Temperatur auf den Bergen in der 
Regel bedeutend h<jlIer ist als unten im Fjord, im Sommer dagegen niedriger. Besonders gilt dies bei klarem 
Wetter, wahrend bei trobem Hinlmel mit -Ausnahme des Januar die Temperatur oben auf den Bergen rege]- 

massig kÅ¸hle ist als unten im Fjord." 

Ein ganz Ã¤hnliche Resultat ereiebt auch ein Vergleich der oben und unten beobachteten Minimal- 
nur dieselben nicht in allell Fallen direkt auf einander beziehbar, weil das untere Maximum- 

um 8 a  und um 2~ eingestellt wurde, wahrend das obere um 10" abgelesen und sogleich 

wieder eingestellt wurde und deshalb unperioijische Schwankungen der Temperatur der Vergleichbarkeit der 
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selben Verlauf wie die der um 10 Uhr Vormittags beobachteten Temperaturen, nur der April zeigt im letzteren Falle 

eine weniger ausgesprochene Temperatur-Zunahme mit der HÃ¶h als bei Betrachtung der Minimal-Temperaturen, 

was wohl daher kommt, dass der April wesentlich heiterer war und mehr klare NÃ¤cht hatte, als der MÃ¤rz 

,,Obige Zusammenstellungen zeigen unzweideutig, dass die ganz kalte Luft im Winter immer nur am 

Boden in einer Schicht von geringer MÃ¤chtigkei auftritt und dass nach oben hin die Temperatur schnell 

wÃ¤chst Dass der Unterschied, wie ein Vergleich der Kolumnen ergiebt, bei klarem Himmel bedeutender ist, 
weist darauf hin, dass wir es mit einer Wirkung jener AbkÃ¼hlun zu thun haben, welche durch Strahlung 

gegen den Weltenraum erfolgt. Ihr ist unmittelbar und -in erster Linie die Erd- (oder Schnee-) OberflÃ¤ch 

ausgesetzt, weit weniger die diathermane Luft. Diese kÃ¼hl sich vielmehr erst mittelbar, da, wo sie den Boden 

berÅ¸hrt durch Leitung ab, und so mÃ¼sse die abgekÃ¼hlte Luftmassen Ã¼be den Bergen, weil sie kÃ¤lte und 

dichter sind, als die in gleicher HÃ¶h Ã¼be dem Thale lagernden, die BergwÃ¤nd hinabfliessen. Oben werden 
sie durch nachdrÃ¤ngend Massen, welche noch keine solche AbkÃ¼hlun erfahren, ersetzt und es wird somit 

die Temperatur auf den Bergen so lange hÃ¶he sein, wie im Thale, als sich Ã¼be diesem noch Luftmassen 

befinden, die wÃ¤rme sind, als die mit ihnen in gleicher HÃ¶h befindlichen OberflÃ¤chen-Theil der Berge. Das 

wird aber stets der Fall sein, weil die von den Bergen in's Thal sich ergiessenden kalten Luftmengen hier 

nicht aufgestaut werden, sondern weiter dem Thalweg folgend, sich abwÃ¤rt wÃ¤lzen in unserem Falle nach 

dem weiten, ebenen Becken des Cuinberland-Golfes." 

,,Nicht nur im Winter, sondern auch in klaren Sommer-NÃ¤chte tritt durch Strahlung eine AbkÅ ḩlun 

des Bodens ein. DemgemÃ¤s zeigte sich denn auch bei den Minimal-Temperaturen, dass diese auch im Sam- 

mer bei heiterem Himmel auf den Bergen h6her als im Thale waren. Nur zur Zeit der langsten Tage, in der 

zweiten HÃ¤lft des Juni, wo eigentlich keine Nacht mehr existirte, war auch bei klarem Himmel die Minima1- 
Temperatur auf den Bergen die niedere." 

,,Sehen wir aus dem Verhalten der Minimal-Temperaturen im Sommer, dass die ~empera tu r -Un~~~-  

schiede des Winters dem Sinne nach auch ohne Schneedecke zu Stande kommen wÅ¸rden so lÃ¤ss sich leicht 

ermessen, wie sehr das Vorhandensein einer Schneedecke die AbkÃ¼hlun der Luft und damit die unterschiede 

der Temperatur im Thale und auf der HÃ¶h vergrÃ¶sser muss. Da der Schnee die WÃ¤rm schlechter der 

Boden leitet, wird er sich unter dem Einflusse der Ausstrahlung schneller und bis zu niedrigeren Temperaturen 

abkÃ¼hlen als dieser. Auch die lockere OberflÃ¤ch frisch gefallenen Schnees erscheint besonders geeignet bei 

der grossen FlÃ¤che welche sie der Luft darbietet, diese ausserordentlich schnell bis zur Temperatur des 

Schnees selbst abzukuhlen. Selbst wenn der letztere durch heftige Winde glatt und hart geweht worden ist' 

pflegt er durch Reifbildung bald wieder eine rauhe und lockere OberflÃ¤ch zu erhalten." 

,,Sind nun diese Vorstellungen richtig, ist es wirklich die Schnee-OberflÃ¤che welche die 

der Luft herbeifÃ¼hrt so muss im allgemeinen, bei dem Vorwalten stiller und heiterer Tage in den Winter- 

Monaten, die Lufttemperatur in dieser Jahreszeit unten im Thale durch die Temperatur der ~ c h n e ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

an den BerghÃ¤nge bedingt sein. Dies bestÃ¤tig sich, wenn man die Minimal-Temperaturen, welche im Thai 
beobachtet wurden, mit denen vergleicht, welche das Minimum-Thermometer auf dem Schnee der Berg- 
station anzeigte.bL 

Temperatur. 
Berg (Schnee) Thai (Luft) Differenz 

Dezember (26 Tage) - 24.9 - 25.4 + 0.5 
Januar (31 Tage) - 33.6 - 33'4 - 0 - 2  

Februar (28 Tage) - 38.5 - 38.5 0.0 

Wirz ( 9 Tage) - 42.7 - 42.2 - 0-5 

April (26 Tage) - 2 1 . 9  - 20.4 - 1 - 5 .  

,,Die folgende Tabelle giebt den mittleren Unterschied der Minimal-Temperaturen der Luft im Thale 
immels um 

und der Schnee-OberflÃ¤ch auf der Bergstation fÃ¼ solche NÃ¤chte in denen die Bewtilkung des H 
'<iss Zenit drei Zehntel seiner Oberflgche nicht Å¸berschritt wobei negatives Vorzeichen bedeutet, dass die 



Schnee-Temperatur die niedere war und die eingeklammerten Daten die Zahl der bezuglichen Beobachtungen 

angeben." 

Dezember I. Hiilfte + 2:s (4) Februar 11. Hiilfte + O?I (8) 
Dezember 11. ,, - 0-3 (6) Wirz I. ,, 0.0 (5) 
Januar I. ,, - 0 - 2  (8) Mirz 11. ,, 1 
Januar 11. ,, - 0-7 (7) April I. ,, - 2.5 (4) 

Februar I. ,, - 0 - 2  (12) April 11. ,, - 2 - 2  (2). 

,,Wie man aus beiden Zusammenstellungen ersieht, ist gerade in den eigentlichen Winter-Monaten 

Januar und Februar die Ubereinstimmung eine so vollkommene, dass sie kein Spiel des Zufalles sein kann." 

,,Mancherlei EinflÃ¼ss streben indessen dahin, diese Ubereinstimmung zu stGren, insbesondere gibt 

das Schnee-Thermometer nicht streng die Temperatur der obersten Schneeschicht, da es sich doch immerhin 

etwas unter der OberflÃ¤ch befinden muss; es wird also wohl stets etwas zu hoch zeigen. Auch kamen zu- 
weilen Sttirungen vor, indem Schneefall das Thermometer begrub oder heftiger Wind die Thermometer- 
Kugel von Schnee entblÃ¶sste. Â 

,,Auf der anderen Seite erfahrt die von den Bergen niedersinkende Luft eine Kompression und wurde 
sich dadurch wieder erwÃ¤rmen wenn sie nicht immer in BerÃ¼hrun mit dem kalten Schnee bliebe, Uber den 

sie langsam hinfliesst und an den sie diese Warme zum grossen Theile wieder abgiebt. Endlich wird ja auch 

die Luft nicht erst dann mit dem Niedersinken beginnen, wenn sie vÃ¶lli die Temperatur des strahlenden 

Schnees angenommen hat, sondern schon, sobald sie nur kÃ¤lte als die sonst in gleicher HÃ¶h befindlichen 
Luft-Theilchen ist. Es werden daher mit dem vÃ¶lli abgekuhlten und auf die SchneeoberflÃ¤chen-Temperatu 
gebrachten Luftmengen auch weniger kalte hinabsinken und sich mit ihnen mischen. Daher darf aus obigen 

Zusammenstellungen nur gefolgert werden, dass die Temperaturen der Schnee-OberflÃ¤ch und der Luft an 
der Thalsohle parallel mit einander gehen. Im allgemeinen wird dabei die Luft wÃ¤rme als die Schnee- 

OberflÃ¤ch sein." 

,,Dass die niedrigen Temperaturen des Winters wesentlich Folge des WÃ¤rme-Verluste durch Strahlung 

waren, erkennt man auch, wenn man die Abweichungen des jeweiligen Tages-Mittels von der mittleren Tem- 

peratur des betreffenden Monates nach der StÃ¤rk der mittleren Bew6lkung ordnet." 

,,Die nachstehende Tabelle giebt die mittleren ~em~eratur-Abweichungen fÃ¼ die eiwdnen h h ~ a t e  
fur die Tage mit geringer, mittlerer und starker BewÃ¶lkun getrennt. Die eingeklammerten Zahlen bedeuten 

die Anzahl der Tage." ., 
Mittlere Bew61kung ( 2  Mittlere Bew6lkung 2-8 Mittlere Bew6lkung ) 8 Mittlere Temperatur 

Mittlere Mittlere Mittlere Mittlere Mittlere 
Miniere 

. . 1 emperatur- Wind- Temperatur- Wind- Temperatur- Wind- 

Abweichung. Geschwindigkeit. Abweichung. Geschwindigkeit. Abweichung. ~eschw~ndlgkeit. 

Oktober - 5?5 (4) I .6m - 0Â¡ (18) 2-6m + 4?2 (9) 
3'2m - 10?9 

November - I O * Z  (5) 0'5 - 2.1 (9) 1.7 + 4.3 (16) 2.7 
- 18-1  

Dezember - 6 - 6  (3) - 3.5 (18) 0-5 + 5.3 (10) 1.7 
- 21-7 

0 '1  

Januar - 3.2 (8) 0.3 0-0 (20) 0'5 + 7.9 (3) 0 '7  
- 30-5  

Februar - 4-5 (6) 0.3 0.0 (17) 0.5 + 5.5 (5) 0.7 - 35.8 

Miirz - 23-8 (2) 0 - 2  - 4.1 (16) 1.0 + 8.6 (13) 4'7 
- 21'2 

1.0 + 4'0 (12) 2.0 - 15-2  
April - 5 - j ( 7 )  0-7 - 0-8 (11) 

Mai - 0 .3  (3) 1 "9 + 0.8 (13) 2 ' 3  - 0-8 (15) 2.3 
- 0-9 

Juni - - + 0.1 (10) 2.7 - 0-1 (20) 3.2 + 2 - 5  

Juli + 3.5 (2) 2 '5  + 1.6 (9) 2.9 - n (20) 2 '9  
+ 5 - 9  

+ 1.8 (12) 3.2 - 1.5 (13) 3'3 
+ 7 - 4  



,,Die Vorstellung, dass die niedrigen Temperaturen des Winters der starken Abktihlung der Schnee- 

OberflÃ¤ch durch Radiation zuzuschreiben seien, hatte schon weiter oben zu der Folgerung gefÅ¸hrt dass die 

Schicht kalter Luft, welche Å¸be der Erde lagert, immer nur von geringer Dicke sein kÃ¶nne und dass sich 

schon in massiger HÃ¶h Å¸be dem Boden wÃ¤rmer Luftmassen finden mÃ¼ssten Die Folgerung wurde dadurch 
begrundet, dass die abgektihlten Luftmassen, nachdem sie von den Bergen in's Thai hinabgestrÃ¶m waren, 

auch fernerhin den hydrodynamischen Gesetzen folgend, aus dem Thale ihren Gang weiter abwÃ¤rt verfolgen 

und sich daher nicht zu beliebiger HÃ¶h aufstauen wurden. Aber angenommen einmal, dass der abgektihlten 
Luft im Thale, durch welche Ursachen auch immer, der Abfluss verwehrt wurde, so kÃ¶nnt doch die 

Schicht kalter Luft eine gewisse HÃ¶h nicht Å¸berschreiten Sobald sie nÃ¤mlic so mÃ¤chti geworden sein 

wurde, dass sie auch die Gipfel der hÃ¶chste Berge bedeckte, wÃ¼rd die Ã¼be ihr befindliche wÃ¤rmer Luft 

mit der KÃ¤lt erzeugenden Schnee-OberflÃ¤ch nicht mehr in Bertihrung kommen, sie wurde vom Boden her 

nur noch durch die sehr geringe WÃ¤rmeleitung welche in den zwischenliegenden Luftschichten stattfindet, 

abgektihlt werden kÃ¶nnen d. h. die weiteren Fortschritte der Schicht von kalter Luft wÃ¼rde sehr gering 
werden, letztere kÃ¶nnt sich auch nicflt so weit Ã¼be die Bergspitzen erheben." 

,,Um uns aber ein Anwachsen der kalten Luftschicht auch nur bis zu dieser HÃ¶h vorzustellen 

mussen wir die Fiktion absoluter Windstille machen. Dass die Abwesenheit stÃ¤rkere Winde zur Ausbildung 
bedeutender Temperatur-Differenzen zwischen der Luft auf den Bergen und der im Thale nÃ¶thi sei, ist schon 

oben hervorgehoben worden; es verdient jetzt die Frage in ErwÃ¤gun gezogen zu werden, wie denn nach 

Ausbildung einer Schicht von kalter Luft am Boden das Auftreten von Winden auf die Temperatur einwirken 
wurde. Selbst im Falle einer vollkommen ebenen Landschaft, Ã¼be der auf einer dtinnen Schicht kalter Luft 

w i m m e  ruht, wurde das Auftreten von bis zum Boden durchgreifenden Winden eine Mischung der beiden 

Schichten zur Folge haben. Viel nachdrticklicher aber muss die Mischung der oberen uud unteren Luftmassen 
in einem bergigen Terrain geschehen, wie es die Station umgab, wo die lÃ¤ng der Erd-OberflÃ¤ch hingleitenden 
Theile entsprechend dem Relief des Bodens in schnellem Wechsel ihre HÃ¶h Ã¤ndern wenn der W n d  genti- 
gend krÃ¤fti ist, um bis auf die Thalsohlen ein zu wirken.'^ 

,,Die Folge des Windes wird also ftir den Beobachter auf dem Boden des Thales, weil die im Thale 
zusammengestrÃ¶mt Luft sich mit den wÃ¤rmere hÃ¶here Schichten mischt, ein Steigen der Temperatur 
Das ergeben denn auch unsere Beobachtungen, und zwar in dem Maasse, dass man sagen kann, wghrend des 

Winters habe Wind tiberhaupt wÃ¤rmere Wetter gebracht. Die folgende Zusammenstellung mag dies 
fern; in ihr sind die Temperatur-Abweichungen vom Monats-Mittel nach der WindstÃ¤rk geordnet, so zwar 

dass die erste Spalte die mittleren Abweichungen bei Windstille 0 bis die zweite jene bei Winden 'On 

1 bis Zrn Geschwindigkeit, die dritte jene bei stÃ¤rkere Winden fur die einzelnen Monate ergiebt." 



des Sommers abnorm einfÃ¶rmig waren, denn fast ununterbrochen kamen die Winde von Suden Uber den 

eisbedeckten Golf, und man darf daher aus den Erscheinungen in dieser Zeit keine allgen~ein sdialtenen 

Folgerungen ziehen. Die Zahlen der letzten Zusammenstellung beweisen eben nur, dass in1 Sommer bei 
sudlichen Winden die Temperatur sinkt; was bei Nordwinden eintreten wurde, daruber geben unsere 
Beobachtungen keinen Aufschluss. Immerhin ist es von Interesse, auch hier wieder den Gegensatz zwischen 
Winter und Sommer zu konstatiren, der sich schon bei Besprechung der Temperaturen in der Hohe und des 

Einflusses der BewÃ¶lkun gezeigt hat." 

,,Indem die Winde des Winters die warme und kalte Luft mischen und dadurch ein Steigen der 

Temperatur am Boden bewirken, machen sie zugleich die Temperatur in der H6he sinken. Die gcmcinsanie 
Wirkung also der Abkuhlung und der Winde ist die, dass die kalte Luft sich bis zu grOsserer H ~ h e  erstreckt, 

als bei Windstille der Fall sein wurde." 

Bei Wetter-Umschliigen, wenn unten in dem geschutzten Fjord noch Windstille mit stagnirender, 

stark abgeknhlter Luft herrschte, widmxld in den hbheren Schichten der Luft auf den Bergen bereits Wind einge- 

treten war, wurden zeitweilig sehr bedeutende Temperatur-Unterschiede zwischen beiden Stationen beobachtet. 

SO war z. B. am 19. MÃ¤r um 10" die Temperatur oben bei NE 3 um q?5 wHrmer als unten, wo 

noch Windstille herrschte. Es dauerte 3 Stunden, bis auch die unteren Luftmassen in Bewegung geriethen 
und damit ein lebhaftes Steigen des Thermometers bewirkten. Von 12 auf I P  hob sich die untere Temperatur 

um 8?5. Ganz iihnlich lagen die Verhiiltnisse am 23. Mdrz um IO* : oben NE 3 mit - 90~1, unten Windstille 
mit - 16%. Um ,P setzte auch unten Wind ein und alsbald hob sich die Temperatur um 7?2 in der Stunde. 

Das HerabstrÃ¶me der an den Bergwgnden abgek~hlten Luft machte sich Å¸brigen an den heiteren 

und ruhigen Wintertagen des Januar und Februar oft in den steilen Bergschluchten als empfindlich kalter 

thalabwgrts gerichteter Zug geltend, der einen ganz lokalen Charakter hatte. 



Die Eisbildung war im Meerwasser stiirker als im Siisswasser, was zum Theil vielleicht daher kommt, 

dass die mittlere Winter-Temperatur im Fjord, wie oben auseinander gesetzt, niedriger war als auf den Bergen, 
andererseits vielleicht auch aus dem Grunde, weil in dem Bergsee warme Quellen existiren mochten. Das 
letztere durfte aus dem Umstande zu folgern sein, dass gerade wiihrend der stÃ¤rkste Winterkalte wiederholt 
Wasser aus dem See ausfloss, welches weiter die Thalschlucht hinab den Schnee durchtrÃ¤nkte 

Es erscheint auffillig, dass die Dicke der Eisbildung kaum einen Meter Uberschritt, wÃ¤hren andere 

Polar-Expeditionen, die theilweise weniger strenge Winter hatten, erheblich stiirkeres Anwachsen der Eisdecke 
im Laufe des Winters konstatiren konnten. 

So beobachte man: 

in Serdze kamen 1878179 vom November I bis Mai I eine Zunahme der Eisdecke um 1.255" 

,, Camden-Bai 1853154 vom November I bis Mai I W V 1-524 
,, Floeberg-Beach 1875176 vom Oktober I bis Mai 4 19 77 1.810 
,, Sabine-Insel 1869170 vom September 28 bis Mai 2 1 -, 11 I -829 

dagegen in Kingua-Fjord 1882183 vom November 5 bis Mai 23 W ? Y  0-860 

ASO fast um i m  weniger als auf Sabine-Insel, obwohl die mittlere Winter-Temperatur daselbst nur - 21?7 gegen 
- 29f3 in Kingua-Fjord betrug. Wahrscheinlich sind die starken Gezeiten-StrÃ¶munge im Kingua-Fjord 
die Ursache, dass es nicht zur Bildung einer dickeren Eisdecke kam. (Ver@. uber diesen Gegenstand Hydrogr. 
Annalen 1881, Seite I U. f.) 

Uber B o d e n - T  e m p e r a t  u r e n  liegt nur die Beobachtung vor, dass der Erdboden bei einer Bohrung 
am 25. Oktober bereits bis 26cm tief gefroren war. Bis zu welcher Tiefe der Eisboden im Sommer aufthaute, 
ist nicht ermittelt worden. 

Wind. 

Die Ergebnisse der an der Station beobachteten W i  n d r  i c h t  u n g e  n lassen sich in kurzen ~ Q e n  dahin 
prgcisiren, dass im Sommer sudliche bis siidwestliche Winde durchaus vorwaltend waren, irn Winter n6rdliche 
bis nordGstliche, und dass Herbst und F r ~ h l i n g  die Uebergangs-Formen zu den beiden genannten VerhÃ¤ltnisse 

darstellen. Der Wind-Charakter der Station war also ein ziemlich ausgesprochen monsunart i~r .  Das 
walten nfirdlicher Winde im Winter und von siidlichen im Sommer wurde nun zwar auch den Isobaren- 
Karten und den anderweitig vorliegenden Erfahrungen aus den Nachbar-Gebieten entsprechen, allein die Lage 
der Station war fiir Wind-Beobachtungen eine so ungunstige und waren die Winde fast stets so schwach7 
dass die einzelne Beobachtung, von Fall zu Fall betrachtet, nicht selten sehr wesentlich rnodificin 
durfte. Auch bezuglich der W i n d s t Ã ¤ r k e  ist zu betonen, dass die gefundenen VerhÃ¤ltniss ebenfalls nur 

h6chst mangelhaft den thatsÃ¤chliche Zustanden entsprochen haben durften. 

Die g r 6 s s t e n  m i t t l e r e n  G e s c h w i n d i g k e i t e n  a n  e i n e m  T a g e  betrugen: 

im September 5-8m im Januar zS2m im Mai 3*gm 
,, Oktober 5.8  ,, Februar 2'8 ,, Juni 7.8 
,, November 7.2 ,, Mdrz 10.1 , Juli 6.4 
,, Dezember 8 - 6  ,, April ,, August 5'7 3'2 



Die gr t i s s te  s t u n d l i c h e  W i n d g e ~ c h w i n d i ~ k e i t  betrug: 

im September 1 0 - i m  im Januar 5-8m im Mai 13-2- 

. Oktober 10-I , Februar 6.4 . Juni 11-2 

. November 10-3 ,, Wirz 13.2 , Juli 9 . 2  

. Dezember 2 2 - 3  , April 6 - 1  T, August 8 - 2  

Die beobacl~tete grGss t e  Gesc  h ~ v i i l d i g k e i t  war qm am 9. Dezember, an welchem Tage der einzige 
stÃ¤rker Schneesturm eintrat, der an der Station beobachtet worden ist. Derselbe war von kurzer Dauer, nur 

wÃ¤hren etwa 2',* Stunden, zwischen 5-p und 8 r ,  Ã¼berschrit dessen Geschwindigkeit 2om und dÃ¼rft dieselbe 

wÃ¤hren dieser Periode nach Ausweis des Anemographen zu keiner Zeit 24-5"' pro Sekunde tiberschritten 

haben. Eine Geschw indigkeit von Ã¼be iom hatte die Luftbewegung wahrend dieses Sturmes Ã¼berhaup nur 

circa g Stunden hindurch und die Windgeschwindigkeit von 15m wurde ebenfalls nur an diesem Tage erreicht 

bezw. Ã¼berschritten Am Ende der i .  und in der 2. Dekade des Monat Marz wurde an der Station eine 

lebhafte LuftstrGmung beobachtet, die indessen nie 14'" pro Sekunde erreichte und zu einem Sturme nicht 

anwuchs. Es fiillt diese Periode mit derjenigen heftiger StÃ¼rm zusammen, die an den benachbarten 

Stationen. in Godthaub und in ~ a b r a d o r  beobachtet wurden. 

Der erwghnte Sturm am 9. Dezember setzte, nachdem das Barometer seit Mitternacht plÃ¶tzlic sehr 

rasch zu fallen begonnen hatte. um q Uhr mit frischem Nord-Winde ein und erreichte, wie oben gesagt, 

zwischen tj und 8 Abends seine HauptstÃ¤rke Er drehte dabei nach NE und flaute um Mitternacht ohne 

weitere Drehung schon wieder fast zu Windstille ab. Er war mit einer sehr erheblichen Temperatur- 

wÃ¤hren desselben bis auf 580/,, trotz des heftigen Schneetreibens herab, so dass der Gedanke an eine Ftihn- 

TagemÃ¤rsch von '{er Station entfernt war. 

gischen Elementen naher zu pr.icisirc11. 



BewÃ¶lkung 

Die Jah res -  Pe r iode  derselben ist deutlich ausgeprÃ¤gt indem der Winter wesentlich heiterer ist als 

der Sommer; besonders wolkenarm waren die Monate Januar und Februar, ein Verhalten, welches fur die Polar- 

Regionen des amerikanischen Nordens eigenthÃ¼mlic ist. Freilich zeigt der Umstand, dass auch in diesen 
Monaten die Bew6lkung im Mittel nicht unter 4-5 herabging, an, dass die Station noch nicht in dem eigent- 

lichen wahrend dieser Jahres-Periode fast wolkenlosen Gebiete liegt, welches die centralen Theile der nord- 

amerikanischen Polar-Region zu umfassen scheint. FÃ¼ eine richtige Beurtheilung der BewÃ¶lkun des Sommers 
in Kingua verdient es jedoch ausdrticklich hervorgehoben zu werden, dass nach dem Ã¼bereinstimmende 

Urtheil der Eskimos und der im Cumberland-Golf ansÃ¤ssige E u r o p ~ e r  der Sommer 1883 ein ungewtihnlich 

triiber und regnerischer war. 

VollstÃ¤ndi t r t ibe T a g e  kamen im Ganzen 30 vor, davon am meisten im Sommer, 15, arn wenigsten 

im Winter, 3. V6llig wo lken lose  T a g e  wurden nur 6 beobachtet, davon 3 im Winter. Heitere Tage waren 

am seltensten im Sommer, 8, am zahlreichsten im Winter, 17. Allein der Februar hatte deren 8. 
Was die Zahl der wo lken losen  und t r Ã ¼ b e  S t u n d e n  betrifft, so spricht sich auch hierin die Jahres- 

Periode der Bewulkung sehr deutlich aus. Im Sommer gab es 61OlO trÃ¼b und nur gnl0 wolkenlose, im Winter 

dagegen 31% wolkenlose und 42OJO trtibe Stunden. Im Jahresdurchschnitt entfielen 52OlO auf letztere Kategorie 
und 1g0l0 auf erstere. Die Vertheilung der vÃ¶lli trÃ¼be und der v6llig wolkenlosen Stunden nach den Tages- 
zeiten stellt sich wie folgt dar: 

TÃ¤glich Periode der HÃ¤ufigkei der trÃ¼be (10) und der wolkenlosen (0) Stunden. 
--P- -- - - P---- 

F r Ã ¼ h l i n  ! S o m m e r  W i n t e r  J a h r  Zahl der Stunden mit gemischter 
BewÃ¶lkun 

1 0 1  0  
----P I l O ,  0  1 1 0 ,  1- 0  1 1 - 9  - 

I i I I I I I 
I 62 1 10 

3 56 21 61 8 43 21 

4 60 20 6 I 9 41 24 
5 60 17 61 7 39 22 

6 58 12 58 9 40 20 

7 54 12 60 6 43 19 
8 51 15 60 8 45 17 
9 48 14 56 10 51 14 
10 46 11 55 9 47 12 
I I 45 13 6 I 7 45 13 

Mittag 41 14 56 8 49 13 

I 39 13 52 8 47 8 
2 38 I 6 52 7 47 5 
3 87 14 52 8 47 9 

4 38 1 6 48 7 50 9 

5 42 14 51 7 48 12 

6 48 I9 47 9 48 I 6 
7 47 16 48 7 49 16 
8 42 17 51 8 50 15 
9 47 I7 52 8 47 17 1 
10 55 18 59 10 45 18 1 
I I 51 24 60 10 42 25 



Im Jahres-Mittel ist der Himmel an1 htiutigsten wolkenlos um Mitternacht, am seltensten um I und 3 P 

gleichzeitig hiermit tritt aber keineswegs die grOsste Wahrscheinlichkeit tllr bedeckten Himmel ein, wie malt 

w a r t e n  kfinnte, sondern kurz nach Mittag ist auch die Hautigkeit trtiben Himmels am gcrin~steI~, die itlr 

Maximum um 3 Uhr Morgens erreicht. Es beweist dies zahlcnmassig den Eindruck, welchen ein au l1~1~rkso11~~~  

Beobachter der Bew6lkung auch gefÃ¼hlsmiissi bald empfangen wird, um die Mittiigwit gen~ischte 
Rf>\\7Ulkung am hilufigsten ist, wahrend sie in der Nacht am selie~lsten auftritt. 

Das Maximum der Hiiufigkeit von wolkenlosem Himmel tritt zu i~lle~i Jalireszeiten fic~cn Mitternacin 
ein, das Minimum ist variabler, im F r~h l ing  findet dasselbe um 108 ,  im Sommer um Y, im Herbst um a r ,  

im Winter um Mittag statt. Trtiber Himmel ist am wahrschcinlielistcn in1 Frtiltling um S * ,  im Sommer 
um an, im Herbst und Winter um 8 a ,  am unwahrscheinlichsten aber im Frtihling um < P ,  im Sommer 

um 6 ~ .  irn Herbst um I und im Winter um 7 ~ .  

Die tagliche Periode der Bewolkung stellt sich in den einzelnen Monaten und Jahreszeiten sehr ver 
schieden dar, Im Jahres-Mittel ist sie wenig ausgepragt, das Minimum findet um or statt (0,2), das Maximum 
um ga (6-8). 

TtLgUoher Gang der Bew6lkung in 0 
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- 0'3  
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0-7 
0-6 

0-4 

0'3 
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0-3 

0' 3 
- 0'1 

- 0'4 
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- 0'1 
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- 0 ' 2  

Der m i n i e r e  t&gl iche  Gang  der  BewÅ¸lkunf mit einem Haupt-Maximum am Vormittag und cinem 
secunddren am Nachmittag, einem Haupt-Minimum am Abend und einem sehr *chwactien kurz nach 

Mit%, scheint sich nach obiger Zusamma&lllng aus zwei, oder, wenn man will, drei vcr~hicikncn * J . V ~ ~ J I  
z u s ~ ~ m e n z u s e ~ ,  von denen der erste im Herbst und Winter vorwaltet. der zweite irn Sommer. der driflc 
Frahling. Der entere ist charakkrisin durch ein Maximum um die Mitte d e ~  Tau- und ein Miriimum ur'y 
Mitternacht; das letztere besonders im Herbst. Der zweite Typus, ausgeprBgt durch ein abendliche* Minimwn' 

ein minemchllicheÃ Maximum, findet in den bisher bekannt gwordencn Typs 'Vcf'gl. ldiznÃ§r Ali i 



den taglichen Gang der Bewtilkung. Ã¶str Zeitschrift f. M. 1885 Seite 241 U. f.) kein Analogon. Der dritte 
Typus im FrÅ¸hlin mit einem Haupt-Maximum am Morgen und einem Haupt-Minimum arn Nachmittage ist 
ebenfalls nicht unter den in jener Abhandlung vertretenen Typen genannt. 

Ob die im Obigen charakterisirten Typen gewissen Theilen der Polar-Gebiete eigenth~mli~h oder nur 

ein Spiel des Zufalles sind, ist schwer zu beurtheilen. Das Material der Florence-Beobachtungen ist in dieser 
Berechnung zu lackenhaft, um zu einem weiteren Aufschlusse hieraber beizutragen. 

Die taglic he Am'pli t ude der BewGlkung, welche anderwÃ¤rt vielfach 2 Skalentheile umfasst, ist im 

Kingua-Fjord sehr klein, nur 0-6 Skalentheile. Sie ist der Jahreszeit nach am grussten im Herbst (1-8) und am 

geringsten im Sommer (o'g). 
Der Gang  d e r  BewGlkung in  45-90" H6he  ist im Jahres-Mittel und in dem des FrÅ¸hlings 

Herbstes und Winters ein ganz analoger wie der der Gesammt-BewUlkung. Im Sommer tritt das Minimum 
der BewUlkung in 45-go@ HUhe bereits um 4p, statt wie beim Gesarnmt-Mittel um 6~ ein. 

NiederschlÃ¤ge 
Ftir das kontinentale Polar-Klima ist grosse Trockenheit kennzeichnend. Das bestiitigen auch die 

Kingua-Beobachtungen, wenngleich die Messungen der gefallenen Schneemengen wegen der bekannten ent- 
gegenstehenden betrÃ¤chtliche Schwierigkeiten keinen Anspruch auf grosse ZuverlÃ¤ssigkei machen k6nnen. 

Die Monate Januar und Februar sind sehr niederschlagsarm, ob aber gleichzeitig die relative Feuchtigkeit gering 
ist - die absolute ist jedenfalls sehr unbedeutend - ist beim Mangel an zuverlÃ¤ssige Beobachtungen nicht 

zu entscheiden. Die Hiiufigkeit der Reif- und Rauhfrostbildungen spricht dagegen, die Thatsache, dass die 

Beobachter Ã¶fter ihren Hauch auch bei strenger KÃ¤lt nicht sehen konnten, dafar. Wennschon die Stunden 
mit Niederschlag im Januar n-3 %, im Februar 2 0 - 4 0 / ~  der Gesammtsmnden ausmachen, so ist doch daran 
zu erinnern, dass dieser Niederschlag in Form von ganz feinen FlÃ¶ckche und von Eisnadeln stattfand, also 

quantitativ sehr unergiebig sein musste. Dass in den Tabellen nicht 6fters Eisnadeln, -+, erwahnt sind, liegt 
wohl daran, dass dieselben meist von den Beobachtern als *O, schwacher Schnee, bezeichnet wurden. 

. .  . 

Reicher an Niederschlag sind die Herbst- und FrÃ¼hjahrs-Monat mit ihren SchneestÃ¼rme und Schnee- 

treiben, die freilich eine genaue Messung der Niederschlagsh~h~ zur UnmGglichkeit machen. Exacte Messungen 
- 

~ b e r  die Schneeh~he waren ebenfalls nicht leicht anzustellen, da der Schnee, trocken und staubfÃ¶rmi wie er 
bei grÃ¶ssere Kdte zunÃ¤chs war, schon durch massige Winde emporgewirbelt und verweht wurde. 

Die Resultate der vorgenommenen Sc h n  e e h Ã h e-M essungen sind: 
Am 12. November 38cm am Ausgange des Hafens im Fjord, Stelle I, 

?Y 17. 17 1 7 ~ ~  auf dem Bergsee, 
,Y 19. T 22-3ocm auf dem Hafen (Fjord) Stelle I, 
,, 26.  ,, 25-5ocm auf dem Hafen, weiter nach der Mitte des Fjordes, Stelle 11, 
,, 8. Dezember 23cm auf dem Bergsee, 

, 16. ,, 5.5cm auf dem Bergsee (Schnee frisch gefallen), 

7, 22. 7 7 22cm auf dem Fjord, Stelle I, 
9, 23.  77 15'5cm auf dem Bergsee, 

3 ,  30- W ]̂ Cm auf dem Bergsee (Schnee viel fester), 

Am 4 Februar i2cm lockere obere Schicht 
im Hafen, Stelle 11, 

lgcm feste untere Schicht 



am 17. Februar 2 1 a  auf dem Bergsee, 
- 

, 18. Y, 7  ̂ (lockere Schicht allein) auf dem Hafen, Stelle 11, 
, 18. Mgrz 30~5ocm auf dem Hafen. Schneehohe sehr schwankend an verschiedenen Stellen, 
, iq. ?, circa 40"Â auf dem Bergsee. Schneehtihe sehr ungleich, 
, 14. April 7cm lockere Schicht auf dem Bergsee, 

26"u feste Schicht, 

7 30. V 54cm auf dem Fjord, 
, 21. Juni 22-5m vereiste Schneeschicht, Stelle I auf dem Fjord, 

2 6 m  vereiste Schneeschicht, Stelle 11. 
Die Messungen auf dem Bergsee beziehen sich immer auf dieselbe Stelle. 

Die Schneeh6he scheint also an Stellen, die Verwehungen nicht ausgesetzt waren, einen halben Meter 
nur wenig Å¸berschritte zu haben. Durch die Einwirkung stwkerer Winde bildete sich auf der Oberflsche 
eine feste Kruste, welche bei circa 6cm Dicke bei unsanftem Auftreten gerade noch durchbrach. Doch trugen 
zuweilen auch bereits dÃ¼nner Stellen, da die Festigkeit der Kruste nicht allein von ihrer Dicke, sondern auch 
von ihrer Dichtigkeit abzuhÃ¤nge schien. 

Bemerkenswerth war das rasche Schwinden des Schnees, als am Ende des April die ersten Zeichen 
des kommenden Sommers sich geltend machten; das Schwinden fand fast ohne Bildung von Schmelzwasser 
statt und machte es den Eindruck, als ob derselbe verdunstete. Besonders an den Stellen, wo der Schnee 

durch den Kohlenruss in der Nshe des Hauses geschwÃ¤rz war und sich in Folge dessen durch die Insolation 
stÃ¤rke erwÃ¤rmte war derselbe Ende April vielfach bereits verschwunden und kam der Erdboden zum Vor- 
schein. Das erste f r i s che  T r inkwasse r ,  das wÃ¤hren des Winters durch kÃ¼nstliche Schneeschmelzen 

hatte gewonnen werden mÃ¼ssen wurde am 28. April 1883 gefunden, das letzte war am 7. Oktober 1882 
gesch6pft worden. 

Der erste Regenfall wurde am 25. April 1883 notirt, der letzte war am 28. September 1882 beobachtet 
worden. Der l e t z t e  S c h n e e  fiel am 8. Juli 1883, der e rs te  neue  Schnee am 7 .  September 1883, es war 

^lengen7 dass nach Schmelzung derselben eine messbare Wassermenge resultirte. 
Uni durch eine Bestimmung der sich bildenden Rei fmengen  ZU erlangen7 wurde eine aus 

Messingdraht gewickelte 16.9834g schwere, lfl.Om lange Spirale, die eine Oberfliche Fron 66'&lacm 
in 

Ak 3' 



circa 2m H6he Å¸he dem Boden aufgehÃ¤ng und der auf ihr wÃ¤hren der Nacht entstandene Reif gewogen. 

Freilich liess sich der Reif nicht direkt wÃ¤gen sondern es wurde die reifbedeckte Spirale zusammen mit 

einem SchÃ¤lche voll concentrirter SchwefelsÃ¤ur in einen Exsiccator gebracht und darin so lang belassen, bis die 
letzten Spuren von Wasser an dem Draht verschwunden waren; alsdann wurde die Gewichts-Zunahme der 
SchwefelsÃ¤ur bestimmt. Da diese Absorption des Schmelzwassers des Reifes durch die Schwefelsgure 

nur langsam vor sich ging, so sind die diesbezuglichen Versuche auch nicht zahlreich. 
Ihre Resultate sind umstehend zusammengestellt. Wie man sieht, sind dieselben sehr schwankend 

und zum Beweise, dass die Menge des entstandenen Reifes nicht von der Temperatur der Luft abhÃ¤ngi ist, 

sind die entsprechenden Mittel-Temperaturen der betreffenden Tage, an denen die Versuche gemacht wurden 

mit aufgefuhrt. 

Dass es auf diese Weise nicht m6glich ist, vergleichbare Resultate zur Bestimmung der Reifrnengen 

zu gewinnen, liegt auf der Hand. H6he tiber dem Boden, geschÃ¼tzt oder ungeschÃ¼tzt Aufstellungsweise, 

Dichte (Htihe) der Windungen, OberflÃ¤chen-Beschaffenhei der Draht-Spirale, gr6ssere oder geringere Ruhe 

der Luft etc. sind offenbar Faktoren, die einen sehr wesentlichen Einfluss auf die Menge der Reifbildung 

haben mÃ¼ssen 
Datum 

der Wigung 

4. Februar 

5. 7, 

6. 7, 

7- 79 

17. 79 

24- 77 

2. Wirz 

3. Ã 

5. 77 

8. 77 

28. 

30. V 

I. April 

2- 77 

3. 79 

l3. 7, 

Mittel 

Gewichts-Zunahme der 
SchwefelsÃ¤ur 

0-1225 g 

0-1449 
0-2673 
0-8362 (?) 

0.2910 
0'0608 

0.0446 
0.0614 
0'0684 
0-1227 

O'oq30 
0.3832 

0.4634 
0'2332 

0.2593 
0'3501 

0-2376 

Reif-Niederschlag 
auf I Qcm 

0'0018 g 
0-0022 

0.0040 

0-0125 ( T )  

0-0044 
0.0009 
0-0007 

0~0009 
0'0010 

0-0018 

0~0014 
0*0058 

0-0070 

o"3'35 
0.0039 
0-0053 
0.0036 

Tages-Mittel der Temperatur 
des Vortages 

- 41.7 
- 43'7 
- 43'2 
- 42-2 
- 28-9 
- 37.7 
- 41'7 
- 45'4 
- 41'5 
- 33'4 
- 12'7 
- 19-9 
- 24'3 
- 24.0 
- 25'9 
- 16-6 



A N H A N G .  



ober das Lamont-Weyprecht'Ã§h konstante ~nderun~sverhiiltniss der Variationen 

der erdmagnetischen Horizontal-Intensiti-it und der Inklination 

von 

DR. M. ESCHENHAGEN in Wilhelmshaven. 

Die ungtinstigen Erfahrungen, welche auf der deutschen Polar-Station ,,Kingua-Fjord" mit den 
Lamont ' s chen  Ins t rumen ten  zum Messen der Variationen der Vertikal-Intensitat gemacht worden 

sind, dorften Veranlassung sein, dass auch gltere Beobachtungen, bei welchen Instrumente desselben Prinzips 

in Gebrauch waren, in Bezug auf ihre Zuverlgssigkeit einer PrÃ¼fun unterzogen werden. Wie wichtig eine 
solche Untersuchung ftir die Erkenntniss einer AbhÃ¤ngigkei der einzelnen erdmagnetischen Komponenten von 
einander ist, liegt auf der Hand, wenn wir uns vergegenwÃ¤rtigen zu welchen irrthilmlichen Anschauungen 

Å¸he Beziehungen der einzelnen Komponenten man durch die Beobachtungen ZU Kingua-Fjord ohne die 

Erkenntniss des wahren Verhaltens der Instrumente mit Eisenst2ben gelangt wgre. 

Eine Hypothese Å¸be das Verhiiltniss der einzelnen Komponenten der erdmagnetischen Intensit~t hat 
unter anderen La  t aufgestellt, der auf Grund seiner magnetischen Beobachtungen im s~dwestlichen 

Europa zu dem Schlusse kam, dass fÅ¸ die absoluten Werthe der Horizontal-Intensitgt und der Inklination 

ein bestimmtes Verhgltniss existire, welches er durch die Formel ausdruckt: (vergl. Magnetische Untersuchungen 
in Nord-Deutschland pag. 2 I .) 

cos l rf i  = - U  -$H. J 

Er findet empirisch a = 7 1 5  und durch Integration e rh~ l t  er die zur Berechnung der Inklination aus 
H 

der Horizo~tal-lntensiiat dienende Formel: ig t = log-$-, welche die Inklination bis auf & I 5' genau dar- 



Auf Grund dieser Folgerungen gelangte er zu der Vermuthung, ,,dass die To ta l - In tens i t~~  
wÃ¤hren magnetischer S tÃ¶runge  sich gar  n ich t  Ã¤ndert. (Vergl. Weyprech t ,  die magnetischen 
Beobachtungen der ~sterreichisch-ungarischen arktischen Expedition 1872-1874 pag. 124 und 126.) 

Ein Blick auf die folgende Zusammenstellung der Variationen der beiden Komponenten, Horizontal- 

IntensitÃ¤t Vertikal-IntensitÃ¤ und der der Total-intensitÃ¤ unter dJ, welche zu Kingua-Fjord von drei Beobachtern 

genau gleichzeitig an den drei Instrumenten: Deklination, Unifilar mit Deflektoren und Lloyd'sche Wage 
beobachtet wurden, zeigt, dass diese Annahme keine Aussicht auf BegrÃ¼ndun hat, sofern man nur die 

Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ resp. Inklination an einem zuverlÃ¤ssige Instrumente wie Lloyd's Wage, 
beobachtet. 

Simultane Beobachtungen an den Lamont'schen Variations-Instrumenten und der Lloyd'schen 
Wage zu Kingua-Fjord. 

1883 Juni 20. 
,IH 8V i fS iIH (JV 0 J 

-0'000j2 -(-0-00037 +0'0003I -0'00082 +0~00106 4-0'00097 

- 0'00030 + 0.00039 + 0-00036 - 0-00080 + o.00108 + 0-00099 
-0.00002 +0'0c)c)45 +o-00045 - 0'00097 +0'00110 -(- 0"00099 
+o'oooo8 +0"00052 +0'000j3 -0'00093 +0'00115 +0'00104 

-0'00002 + 0'0006j + 0.00064 - 0'00094 -f-O'OOII~ -)- 0~00106 

-0"00020 +0'00082 + O ' O C O ~ ~  -0'00194 + 0'00125 +0'00113 

- 0-00051 -)- O " ~ I  + 0.0038j - 0'0012j + 0.00142 +0'00128 

- 0'00056 + 0'000~4 + 0'00088 -0'00132 0.00155 +0'00140 

- 0'00077 0-00094 + 0'00085 -0'00139 +o.o0160 +0'00144 

- 0'00074 0'000~7 + 0'00089 - 0'00149 + 0-00160 -(- 0'00143 

In der gegebenen Beobachtungs-Reihe stimmen die Variationen der Total-IntensitÃ¤ fast mit denen der 
Vertikal-IntensitÃ¤t was bei der nahen Uberein~timm~ng beider Komponenten zu Kingua-Fjord an GrÃ–ss und 
Richtung - die Inklination betrug 83O 50' - nicht befremden kann. 

Nach dem, was Å¸he das Verhalten der IntensitÃ¤ts-Instrument auf der Station arn ~ u r n b e r 1 a n d - S ~ ~ ~ ~  
auseinander gesetzt ist, kann man sich der Annahme nicht verschliessen, dass die von ~ e y p r e c h t  nach- 

gewiesene ProportionalitÃ¤ zwischen den Ã„nderunge der Inklination und der ~ ~ ~ i ~ ~ n t a l - I n t e n s i t Ã ¤  einzig und 

allein in dem Umstande ihren Grund hat, dass das von der Ã¶sterreichische Expedition benutzte Instrument 
mit EisenStÃ¤be gleich wie das der deutschen Station im wesentlichen nur von den Variationen  der^^^^^^^^^^- 
IntensitÃ¤ beeinflusst wurde. 

Das W e y  p r ech t'sche Horizonta l - Intensimeter  war ein Unifilar mit Deflektoren, letztere waren . . 
derart an einer Schiene befestigt, dass sie die suspendirte Nadel um einen Winkel von 52' 40' aus dem 

agneti- Die Verbindungslinie der Deflektoren war bei normalem Stande der Nadel senkrecht zur 
der Axe derselben, der oben angegebene Wenn des Ablenkungs-Winkels q1 ist einmal durch Messung 

Distanzen: DeklinationS-Spiegel - Schnittpunkt der Fernrohr-Axen - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ Ã ¤ t s - S p i e g e  -, ein 

durch Ablenkungs-Beobachtungen mit so guter ubereinstimmung bestimmt, dass sein Werth hinreichend 

e h e r  angenommen werden kann, wiewohl keines der angewandten Verfahren einWurfsfrei ist- Der B ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ * ~  
eines Theilstriches der Skala war bei diesem wie bei den fibrigen Variations-Instrumenten I 1.~87; bedeutet 

die Lesung des Deklinations-Instrumentes, n1 die des Intensitgts-Instrumentes (auf ~ormals t%nd~ eduzirt), 



wuchs mit abnehmenden n-n' der Ablenkungswinkel y', mithin nahm die Intensit3t ab. Die fÅ  ̧ die Be- 
rechnung anzuwendende Reduktions-Formel wird weiter unten gegeben werden. 

Weitaus ungunstiger war das Instrument ftir Verti kal- Intensi tÃ¤ aufgestellt. Die Verbindungslinie 
der ablenkenden Pole der EisenstÃ¤b lag nicht senkrecht, wie erforderlich ist, zur magnetischen Axe der Nadel ns, 

weil bei einer solchen Anordnung die Visirlinie: Fernrohr-Magnetspiegel 

durch die EisenstÃ¤b verdeckt worden wÃ¤re der Winkel E, welchen jene Linie 

mit der Normalen zur magnetischen Axe bildete, wurde zu 19'56' gemessen, 
I das Nordende der Nadel selbst war, wie durch Abmessungen ermittelt, um 
1 

den Winkel y" = 2 1'28' aus dem magnetischen Meridian nach Westen ab- 
, 

gelenkt. Das Instrument hatte somit die in der Figur schematisch gegebene X* 
Aufstellung. Da die Winkel C#' und e nur durch Abmessungen von 
Distanzen bestimmt waren, bei welcher Methode vorausgesetzt ist, dass die % ,' .' 

// % 
Spiegelnormale senkrecht auf der magnetischen Axe der Nadel steht, so /.C 
kÃ¶nne die oben gegebenen Werthe nur als auf etwa 1-2' sichere 8 
NÃ¤herungswert angesehen werden. 

Es  ist nun mÃ¶glic nachzuweisen, dass das W e  y prech t'sche 

Vertikal-Variometer eine Empfindlichkeit gegentiber den Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variatione besass, die zu der 

des eigentlichen Horizontal-Variometers fast genau in dem VerhÃ¤ltniss stand, welches W e y p r e c h t  pag. 97 

seiner ,,Magnetischen Beobachtungen etc." ftir dieVariationen der Horizontal-Intensitgt zu denen der Inklination 

berechnet hat. Das dort gegebene VerhÃ¤ltnis 

ist zwar nicht der endgÃ¼ltig Werth, den W e y p r e c h t  ableitet, durch eine nochmalige Umarbeitung des ÃŸeob 

achtungsmateriais erhÃ¤l er fÅ  ̧ dasselbe VerhÃ¤ltniss 

& 3-02 1; 

doch kann bei der, auf Nicht-Gleichzeitigkeit der Lesungen, sowie auf dem Mangel gut gediimpfter Nadeln 

beruhenden Unsicherheit der Beobachtungen auch dem erst gegebenen Werthe jenes Verhiiltnisses dieselbe Be- 

rechtigul~g zuerkannt werden, wie dem spgteren, w a s w e y p r e c h  t auch selbst hinsichtlich der beiden Berechnungs- 
methoden thut. Endlich wurde es auch keine Schwierigkeit haben, eine Difl'erenz des im nachfolgenden be- 

rechneten Werthes von dem Weyprecht ' schen aus der Unsicherheit des Ablenkungswinkels ZU erkliiren. Im 

Nachfolgenden werden wir den Grund kennen lernen, warum die Resultate der W eyprecht'schen Berechnungen 
so verschieden ausfielen. 

FÅ¸ das Resultat der Weyprccht 'schen Untersuchung war es von vorn herein entscheidend, dass die 
R e d u k  t i  o n s  fo  rm e l  zur Berechnung der Inklinations-Variationen aus den Lesungen des Instruments mit Eisen- 

~ t g b e n  nicht mit genugender Sicherheit ermittelt werden konnte. Da eine Bestimmung des Induktions-Koeffi- 
~ i e n t e n  der EisenStÃ¤b zu Franz-Joseph's Land nicht vorgenommen war, so wurde jene Formel erst nach der 
Rtickkehr der Expedition hergeleitet und zwar von Lamont.  Derselbe erhielt das Resultat: 



der gewÃ¶hnliche Reduktions-Formel eine ProportionalitÃ¤ der Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ und in- 

kjination bereits voraussetzt. Man kann nÃ¤mlic die Differential-Formel schreiben: 

& = U  (n-n8l) + b (n-nl) = a  (n-nJ1 [ +  :(:I:" . I 
n-n1 Soll di proportional (n- nil) sein, so ist nÃ¶thig dass eine Konstante ist. 

Es ist ferner in der Weyprec  ht'schen Arbeit angegeben, dass wegen der schiefen Lage der EisenStÃ¤b 
zur Nadel eine Korrektion einzufuhren ist; Å¸be die GrÃ¶ss derselben wird indess nichts mitgetheilt. 

Da der oben gegebene einfache Ausdruck zur Berechnung der Inklinations-Variationen mit RÅ çksich 
auf die GrÃ¶ss des Faktors, mit welchem (n-n") multiplizirt ist, weder von L a m o n t  noch von Weyprecht 
als genugend sicher angesehen wurde, so beschrÃ¤nkt sich W e y pre  C h t bei seinen Untersuchungen darauf, nur 
die Variationen der Differenz n - n" in Betracht zu ziehen, welche er, wie angefÅ¸hrt den Ã„nderunge der 
Differenz n - n1 proportional fand. (Die Differenzen n - n' und n - n" bedeuten, wie Å¸blich die Unterschiede 
der auf Normalstgnde reduzirten Lesungen vom Deklinations-Instrument und Horizontal-Intensimeter resp. 
Inklination.) Durch die VernachlÃ¤ssigun der Wirkungen der Horizontal-IntensitÃ¤ auf das Inklinations- 
Instrument entging ihm somit der Umstand, dass die Differenz n - n" zum grÃ¶sste Theile von der Horizontal- 
Intensitat abhgngig ist, dass also jedes Instrument mit EisenstÃ¤ben welches gegen Vertikal-IntensitÃ¤ wenig 
empfindlich ist - und dieser Fall wird bei der Å¸bliche Konstruktion meistens bei arktischen Stationen ein- 
treten - Variationen liefern muss, die im wesentlichen zu den Lesungen des Horizontal-Intensimeters in dem 
VerhÃ¤ltniss der Empfindlichkeiten beider Instrumente gegenÃ¼be den Variationen der Horizontal-Il~tensitgt 
stehen mÅ¸ssen Die Abweichungen von diesem VerhÃ¤ltniss beruhen theils auf Mangel an SimultaneitÃ¤ der 
Lesungen, theils auf der Ungenauigkeit der Reduktions-Formel bei grÃ¶ssere Abweichungen von den Normal- 
stÃ¤nde und schliesslich auf wirklichen Ã„nderunge des magnetischen Moments der EisenstÃ¤b in Folge von 
Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤t die aber bei der Kombination einer grÃ¶ssere Menge von Beobachtungen 
zum Mittel herausfallen werden. 

Um von diesem Gesichtspunkte aus die W e y p r e C ht7schen Variations-Instrumente fÃ¼ ~ o r i z o n ~ ~ l -  
Intensitat und Inklination zu untersuchen, ist es nÃ¶thi die Empfindlichkeiten der genannten Instrumente gegen- 
Å¸be den Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variatione zu kennen. 

Allgemein gilt nun fÅ  ̧ ein Instrument, dessen Nadel durch Deflektoren um den Winkel <{Â aus dem 

magnetischen Meridian abgelenkt ist und bei welchem die Axe der Deflektoren mit dem Meridian den Winke' 
bildet, die Gleichung: 

H sin p = K sin (a - . . . . . . . . . . . .  (1.). 

Mit HÅ ļf der fÅ  ̧ die Normallage gÅ¸ltige Relation: 

wird das Moment K der Deflektoren eliminirt und wir erhalten unter EinfÃ¼hrun von a -  ? = Ã Ÿ  a O ^ O " Ã Ÿ O  

Die folgende Formel zur Berechnung der IntensitÃ¤t 

sin vo sin Ã H = H o p -  -- sin ÃŸ sin p . ' ' ' 

welche bei den Reduktionen der Beobachtungen von Kingua-Fjord benutzt ist. 

Um diese Formel zunachst auf das W ey p re C h t7 sche Horizontal-Variometer anzuwenden, kann der- 

selben unter der Annahme ÃŸ = ao - Y,, = goO eine einfachere Form gegeben werden. Diese Annahme 's' 
l g ~ i g .  da der Ablenkungswinkel if{ dieses Instrumentes, auf zwei verschiedene Weisen bestimmt, ziemlich 
sicher zu sein scheint. Die Bestimmung durch Ablenkungen giebt ngmlich nur in dem Falle den Ablenkung'- 

winke1 % wenn jene senkrechte Lage vorhanden ist, aus der Ubereinstimmung des so erhaltenen Resultates 



mit dem durch Abmessungen sich ergebenden kann also auf das Stattfinden jener Bedingung geschlossen 

werden. Setzt man noch: 

ÃŸ=AÃˆ+t !P=yo+rfq 
und bezeichnet alle fur dieses Instrument in Frage kommenden Grossen mit einfachem Index, so erhslt man: 

sin pJÃ H = Ho W-- 

( ~ ' a  + (fit') cos*' . . . . 

in welcher Ho = 0-7726 (G. E.), fjpdo = 52'40' einzusetzen ist. 

. . . . . . (IV.), 

Ftir das Instrument mit EisenstÃ¤be ist die Bedingung 0~ - yo =F nicht erfÅ¸llt die Messungen er- 

geben fur diesen Winkel: 

somit hat man, wenn analog die Winkel dieses Instruments mit doppelten Indices gekennzeichnet werden unter 
Benutzung des oben gegebenen Werthes von 8 :  

ÃŸ = 70'4' 

ferner hatte sich durch Abmessungen ergeben: 
= 2 1 O  28', 

welcher Werth allerdings wenig sicher ist. Lamont  fand bei der nachtrgglichen Untersuchung des W e y -  
~ r e c h t ' s c h e n  Instruments in MÅ¸nchen dass die EisenstÃ¤b in der Lage, wie sie zu Franz-Joseph's Land sich 
befanden, einen Ablenkungs-Winkel von 23O 14' hervorgebracht haben mussten, er erklart den Unterschied der 
beiden Winkel durch die nicht vollkommene Induktions-FÃ¤higkei des Eisens. Eine solche Ubertragung des 

Ablenkungs-WinkeIs kann aber auch aus anderen Grtinden keine Sicherheit bieten, namentlich, wenn man er- 

wÃ¤gt dass die Menge des in den StÃ¤be vorhandenen, permanenten Magnetismus mit der Zeit sehr variabel 
ist. ES will gerade aus diesem Grunde scheinen, dass die nachtrÃ¤glich Messung und Ubertragung eher einen 

zu kleinen Werth lieferte, da offenbar der permanente Magnetismus bei der langer dauernden ~ufstel lung zu 

Franz-Joseph's Land weit eher grÃ¶sse war, als bei der kurzen Untersuchung in M~nchen. Diese Uberlegung 
kann das Resultat der Weyprecht 'schen Messung nur noch unsicherer gestalten, zumal auch aus anderen 

GrÃ¼nde ein grÃ¶ssere Ablenkungs-Winkel wahrscheinlicher ist. Zun~chst ertibrigt indess nur fÅ  ̧den Winkel vl'n 
den vorhandenen Werth von 21 O 28' anzunehmen. 

Um nun nach diesem Instrumente die Variationen der Horizontal-Intensitst zu berechnen, mtissen 
nati-irlich die EisenStÃ¤b als konstante Deflektoren angesehen werden, da man anders ihr Moment nicht hstte 
elirninire* durfen. Variationen desselben, welche parallel den Anderungen der Vertikal-Intensit~t liefen, fanden 

\veifelsohne statt, das Nachfolgende wird indess zeigen, wie weit dieselben in Betracht kommen. In Formel 111 
hat man noch zu setzen: ÃŸ = ,Wo + dÃŸ" V" = ( f - ' I o  4- SV1'. 

Ferner ist zu beachten, dass beim Horizontal-Variometer wachsende Lesung einem positiven 89'7 also 

1 1 -  Abnahme der Intensit2t Beim Instrument mit EisenstÃ¤be entspricht dagegen einer wachsenden 

Lesung ein negatives &-#l, aber positives S r ,  also eine Zunahme von H. Es ergiebt sich somit, wenn man 
beachtet, dass die Grossen immer nur von der StandÃ¤nderun des Intensit~ts-Variometers allein, die 8if- 

aber gleich Standgnderung der IntensitÃ¤ - StandÃ¤nderun der Deklination bedeuten (vergl. die Beobachtungen 
zu Kingua-Fjord), 

w e y p r e c h t  versteht unter Lesung immer die Variation des betreffenden Intensimeters befreit von der 

hangen Deklinations-~nderung, also die Grossen ni - n resp. n" - n, es soll indess hier die einheitliche Be- 
dass die n, n', n", immer die Differenz: 

~ ~ ~ c h n u n g  beibehalten werden, zu welcher nur noch zu bemerken ist1 
Lesung - Normalpunkt bedeuten. 



Aus den obigen Formeln 111 resp. IV kann zunÃ¤chs kein S C ~ ~ U S S  auf die Empfindlichkeit der beiden 

Instrumente gezogen werden, diese wird sich am besten darstellen lassen, wenn wir zur einfachsten f ~ r  kleine 

Variationen gÃ¼ltig Differenzial-Formel zuriickkehren. FÅ¸ das Horizontal-Variometer ist dieselbe bekanntlich: 

rJH = - H,, cot if'o r.J'ql 
- - H o ~ ~ t ~ ' o ~ ( n ' - n \  . . . . . . . . (V) 

FÅ  ̧ das Instrument mit EisenstÃ¤be folgt aus Formel 111, wenn H = H o  + J H ,  gesetzt wird 

FÅ  ̧ kleinere Variationen, wie sie beim Gebrauch der Differenzial-Formel in Frage kommen, kann der 

Unterschied von 6q1' und J$" vernachlÃ¤ssig werden, unter dieser Annahme erhÃ¤l man nach einigen Um- 
formungen die der oben fÃ¼ die Horizontal-Variometer gegebenen Formel analoge, fÃ¼ kleine Variationen gtiltige 
Gleichung : 

<H, = - H,, cotcpc " (I + tg V,," CO% 'I), 
oder: rfHi = + H,, cot V,," ( I  + tg C O /  P i 1 ) .  i (nll-n) . . . . . (VI.) 

Setzen wir die oben gegebenen Werthe der Konstanten in diese Formeln ein und beachten, dass fÅ̧ 
die W ey prech t'schen Instrumente s = 1-487 sin i' zu setzen ist, so ergeben sich die beiden Formeln: 

8H = - 0-000255 (nl- n) 

8H1 = + o*ooo971 (n" - n?. 

Nehmen wir eine gleich grosse Zunahme der Horizontal-IntensitÃ¤ bei beiden Instrumenten an (es wird 
nach Gauss7schen Einheiten gerechnet), setzen also JH = dHi, so folgt aus obigen Gleichungen sofort das Ver- 
hÃ¤ltnis der Empfindlichkeiten, wir erhalten durch Division: 

Dagegen hat W e y p rec  h t aus seinen Beobachtungen abgeleitet, dass das Verhaltniss der Variationen 

beider hstrumente durch folgende Proportion dargestellt werden kann (pag. 96): 

Diese Ubereinstimmung zeigt, dass das empirische VerhÃ¤ltnis Weyprech t ' s  zwischen den Variationen 
der Horizontal-IntensitÃ¤ und Inklination seine genugende ErklÃ¤run findet' in dem VerhÃ¤ltnis der Empfind- 
lichkeiten beider Instrumente gegenÃ¼be den Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤t 

Der oben angefÃ¼hrt Werth des Anderungs-~erhÃ¤ltnisse von W e y p r e c h t  ist erhalten, indem er 
Lesungen beider Instrumente stundenweis zusammenfasste, nachdem dieselben zuvor wegen ungleichzeitigkeit 

der Lesungen (die drei Variations-Instrumente wurden in Intervallen von 55 abgelesen) korrigirt waren, unterblieb 
diese Korrektion, so ergab sich als mittlerer Werth des â‚¬nderungs-VerhÃ¤ltnis (pag. 94) 

3-48: - I. 
Bei dem zuerst gegebenen Mittelwerthe stimmten die fdr die einzelnen Stunden erhaltenen We*he 

wesentlich besser Å¸herein 

Endlich leitet Weyprech t  noch einen dritten Werth ab, indem er die Lesungen nicht stundenweis, 
ontal- S~ndern nach Perioden des Wachsens und Fallens abtheilte; einer Zunahme der Lesung des 

V a r h ~ e t e r s  von Wendepunkt zu Wendepunkt entsprach dann eine Abnahme des Standes vom ~~klinations- 
I n s t r ~ - ~ n t e  und umgekehrt. Auf diesem Wege ergab sich das Ã„nderungs-VerliÃ¤ltnis 



~ i e s e  ~emerkungen  zeigen schon zur Gentige, dass der Werth des Anderungs-Verkdltnisses kein allzu 

sicherer war. Wi r  werden sehen, dass ein konstanter Werth auch nicht existiren kann. Hat man sich einmal 
von dem ~ e d a n k e n  befreit, dass die StandÃ¤nderunge des Instruments mit EisenstÃ¤be nicht proportional den 

Inklinations-Variationen sein kÃ¶nne (vergl. hiertiber die Bemerkungen weiter unten) und erblickt in ihnen im 

wesentlichen Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variationen die nur zu einem kleinen Bruchtheile durch 'knderungen des 

Magnetismus der Eisenstabe beeinflusst werden, so kann es nicht mehr zweifelhaft sein, dass zwischen den 

Anderungen beider Apparate ein mittleres VerhÃ¤ltnis bestehen muss, das um so sicherer ist, je unempfindlicher 

das Instrument mit EisenstÃ¤be gegentiber den Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ ist. 'Welches der von 

W ey p rec  h t gefundenen das Wahrscheinlichste ist, m6ge dahingestellt bleiben, es hat keine Schwierigkeit 

auch die beiden anderen von W e y p r e c h t  gegebenen Werthe als das VerhÃ¤ltnis der Empfindlichkeiten dar- 

zustellen. Es ist nÃ¤mlic nothwendig bei dem Instrumente mit EisenstÃ¤be den Einfluss zu berticksichtigen, 

welchen das von der abgelenkten Nadel in den StÃ¤be induzirte Moment auf die Nadel selbst ausUbt. Der 
Faktor q (vergl. die Beobachtungen zu Kingua-Fjord), welcher das VerhÃ¤ltnis der DirektionskrÃ¤ft darstellt, 

wenn einmal die Nadel durch Magnete, ein andermal durch EisenstÃ¤b um den gleichen Winkel abgelenkt ist, 

ist von W e y  p r e C h t nicht ermittelt, eine nachtrÃ¤glich Bestimmung desselben aus den Ablenkungs-Beobach- 
tungen (pag. 58) dtirfte nur mÃ¶glic sein, wenn der Ablenkungswinkel vollstÃ¤ndi sicher bekannt ist. Eine 

Ubertragung dieses Faktors von niederen auf hÃ¶her magnetische Breiten (vergl. die Beobachtungen zu Sud- 
Georgien) hat gezeigt, dass derselbe in arktischen Regionen wohl immer einen niedrigeren Werth hat. Nun 

giebt L a m  o n t  ftir die MÃ¼nchene Instrumente von derselben Konstruktion wie die Weyprech  t ' schen 

(Supplement-Band IV der MÅ¸nchene Annalen) den Werth q = 0.93, wollte man denselben auf Franz-~ose~hs- 

land Ãœbertragen wobei die Anderung der Horizontal-Intensitat und des ~blenkungswinkels zu beachten ist, 

so wurde man 0-885 erhalten; es wird daher statthaft sein, ftir Franz-Josephsland den runden Werrh q 
zu gebrauchen. Ftir die vorliegenden VerhÃ¤ltniss wird es gentigen, dem Einflusse des genannten induzirten 

Momentes in der Weise Rechnung zu tragen, dass die Ablesungen des Inklinations-Instrumentes mit q multi- 
plizirt werden, bevor man dieselben reduzirt, dass man als0 mit qn" rechnet, statt mit n". Die oben gegebene 

einfache Redukti~ns-F~rme] gestaltet sich hiermit zur folgenden um: 

Da wir nur die Variationen von n" hier betrachten, so werden wir q in den Skalenwerth aufnehmen 

und schreiben die Formel unter Einftigung von q = 0.9 
rfH = + 0-000874. n". 

Die analoge fÅ  ̧ das Horizontal-Variometer war: 

= - 0-000255 nl. 

Somit ergiebt sich jetzt die Proportion: 

n': ritt = 3-43 : - I .  

Dieselbe ist fast gleich dem zweiten Weyprecht'schen Werthe, sie wird aber den kleineren Wenhen 
nahe kommen, wenn wir annehmen, dass der ~blenkungswinkel des Inklinations-Instruments ZLI klein 

bestimmt ist, Doch wird es kaum n6thig sein eine solche Herleitung weiter fortzusetzen, bei der Unsicherheit 
des Ablenkungswinkels wie des Faktors hatte auch eine vollkommene Ubereinstimmung der beiden Propor- 

tionen keinen Werth. 

Weyprecht berechnet sein Verh%ltniss immer durch Kombination einer gr6sseren Anzahl von gleich- 
zeitig beobachteten Ã„nderungen in den von ihm gebildeten grossen Summen dieser ~nderungen der HO- 
rizontal-~ntensitat und der Inklination werden alle Abweichungen des Ã„nderungs-Verhgltnisse von der min- 
leren Proportion, welche etwa auf einer Ã„enderun der Vertikal-Intensit~t beruhen, sich ziemlich ausgeglichen 



haben, so dass durch Division sich eine verhiiltnissmiissig zuverigssige Proportion ergiebt. Diese Sicherheit 
schwindet aber sehr, wenn man auf Einzelwerthe eingeht, wie sie z. B. in Tabelle XV p. 99 gegeben sind, 
Die dort gegebenen Zahlen sind bereits Mittelwerthe aus mehreren Lesungen, so dass die Beobachtungsfehler 

wesentlich eliminirt sind. Die folgende Zusammenstellung giebt den Anfang dieser Tabelle mit den aus den 

Variationen berechneten Ã„nderungs-VerhÃ¤ltnisse (Die d H und d J sind in Theilstrichen gegeben.) 

rf H dl 
+19'1 - 6-8 
-41-9 +14'3 + 27-5 - 9.5 
-21-4 + 6'6 
+33-5 - 9'3 
-26-6 + 10-2 
- 28.5 + 11.2 

8 H  Beim Anblick der Reihe welche das Ã„nderungs-VerhÃ¤ltni darstellt, kann von einer Konstanz 

keine Rede mehr sein, es ist in Folge dessen auch der Versuch nicht ausfuhrbar, die Variationen beider Instru- 
mente nach den Formeln I11 und IV als Horizotal-Intensittits-Variationen in Ubereinstimmung zu setzen, etwa 

in der Art, wie es bei den entsprechenden Instrumenten in Kingua-Fjord geschah. Je sicherer sich aber das 
Ã„nderungs-VerhÃ¤ltni aus einzelnen Beobachtungen ableiten lÃ¤sst desto besser wird auch eine solche Uber- 
einStimmung beider Instrumente als Horizontal-Variometer zu erzielen sein, je mehr Argumente also Weyprecht 
fÃ¼ die Konstanz des Ã„nderungs-Verhiiltnisse anfuhrt, desto stÃ¤rke ist der Gegenbeweis dafur, dass das Instru- 
ment mit EisenstÃ¤be nur ein Horizontal-Variometer war. 

Die Ursache, dass die Einzelwerthe seines VerhÃ¤ltnisse so stark von einander abweichen, sind nicht 
blas durch etwaige Vertikal-Intensittits-Variationen verursacht, sondern es waren derartige Abweichungen auch 

eingetreten, wenn das Instrument mit EisenstÃ¤be nur ein Horizontal-Variometer war. Die ~omplizirtheit der 
Reduktions-Formel dieses Instruments, welche eine Folge der schiefen Lage der Deflektoren war, schliesst die 

Muglichkeit einer solchen Konstanz nÃ¤mlic auch in dem genannten Falle aus, andererseits macht es keine 

Schwierigkeit, mit Htilfe der strengen Formeln 111 und IV zu zeigen, dass7 kleinere Variationen vorausgesetzt, 

das VerhÃ¤ltnis der Empfindlichkeiten beider Instrumente dem Weyprechtlschen ~nderungs-verhÃ¤ltnis 
war. Berechnet man nÃ¤mlic fur ein gegebenes = - In" - n) und = - n" nach Formel 111 die 

IntensitÃ¤ Hl, so findet man durch Versuche einen Werth von 69' Â¥ (nl - n), der in Formel IV eingesetzt 

den Wenh H = H ,  hervorbringt. Da man aber hierbei immer hinsichtlich der Variation dÃŸ im 
bleibt, so ist eine solche Rechnung von keinem weiteren Belang. Es mag nur erwÃ¤hn sein, dass, im 
man wie in der Differenzial-Formel tiberall 69 = -oft setzt, sich genau dasselbe VerhÃ¤ltnis von 6<jp1:Sf 11 wie 

in der Rechnung mit der einfachen Differenzial-Formel ergiebt. Dasselbe wÅ¸rd indes fÃ¼ gr6ssere Ab- 

weichungen vom Normalstande, fÅ  ̧ welche die Relation off = - dÃ nicht mehr g ~ l t i g  ist, stark variiren7 

dass man in ErwÃ¤gun dieses Umstandes, sowie deswegen, weil ja die Vertikal-Variationen nicht ganz ohne 

Einfluss blieben, eine Konstanz des VerhÃ¤ltnisse bei Einzelwerthen nicht erwarten darf. Durch ~ o m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
einer grossen Zahl von Beobachtungen zu einem Mittel heben sich naturgemÃ¤s alle diese Abweichungen 
heraus, andrerseits ist es aber erklÃ¤rlich dass durch verschiedene Berechnungs-Methoden sich verschiedene 
Resultate ergeben mÃ¼ssen Dementsprechend kann auch keiner der Weyprech t  gegebenen Wenhe eine 

allgemein gÅ¸ltig Bedeutung haben. 

Aus unserer Betrachtung geht somit zur Genuge hervor, dass zwischen den Variationen der Horizontal- 
istirt' Intensit& und der Inklination der Weyprecht'schen Beobachtungen kein konstantes  verhÃ¤l tnis  ex 

die Proportionalittit zwischen den Skalen-Lesungen des Horizontal- Variometen und des 



nstruments mit EisenstÃ¤ben wenn man tiberhaupt die Weyprecht'schen Zahlen als zuverlgssig gelten 

lassen will, auf dem Verhiiltniss ihrer  Empfindlichkeit  gegentiber den Horizontal-Intensit~ts- 

Variationen beruht. 

Der Umstand, dass W e y p r e c h t  glaubte, die Standiinderungen des Instruments mit Eisenstgbetl den 
Inklinations-Variationen proportional setzen zu dtirfen, hatte somit leicht eine Relation zwischen den beiden 

genannten Komponenten vermuthen lassen, welche nach neueren Beobachtungen einen Anspruch auf Realitgt 

nicht machen kann. Dieselbe Beziehung wtirde man mit Leichtigkeit zwischen den beiden entsprechenden 

Instrumenten zu Kingua-Fjord haben herleiten ktjnnen, wenn nicht die richtige Ableitung der Reduktions- 

Formel und die Benutzung eines nach anderen Prinzipien gebauten Kontrol-Instruments das wahre Verh~ltniss 

hiitte erkennen lassen. 

Die dort gegebenen Herleitungen zeigen, dass der Einfluss der Horizontal-Intensitiit auf das Instrument 
mit Eisenstiiben bei verschiedenen Stellungen der Nadel ein verschiedener ist, wenn also auch der Faktor, mit 

welchem die Horizontal-Intensit8t multiplizirt in die Berechnung der Inklination eingeht, klein sein sollte - 
bei der Unkenntniss des Induktions-Faktors a des Weyprecht'schen Instruments ist dies nicht mehr zu 

konstatiren - so k6nnte doch von einer Konstanz desselben keine Rede sein, wie die folgende Ab- 
leitung zeigt. 

Die wohl fÅ  ̧ alle Falle ausreichende Formel zur Berechnung der Inklinations-Variationen ist: 

in welcher d H und <f V nach den strengen Formeln (vergl. die Beobachtungen zu Kingua-Fjord) aus den 
Ablesungen der bezuglichen Instrumente zu berechnen sind. Zur Berechnung der Vertikal-Variationen ist die 
folgende zu benutzen: 

muss mithin auch die Inklination bis auf ,̂  oder rund bis auf i"  genau aus den Beobachtungen berechnet 

werden. Dass dazu nur eine strenge ~ ~ d ~ k t i o n s - F o r m e l  ausreichend sein kann, liegt auf der Hand. 

Die Hinfalligkeit einer der wichtigsten Untersuchungen W e Y P r e cht's muss uns zu einer s0rgfaltigen. 

Pfifung aller bisherigen Beobachtungen der Vertikal-IntensitBt resp. Inklination auffordern, welche mit dem 



Von arktischen Beobachtungen kommen nur die der S C  h w e d  i s c  h e n  Exped i t ion  18721~~ unter 
W y k a n d  e r  auf S p i t zbe rgen  in Frage, deren Resultate bei ganz Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse wie 1 8 8 ~ 1 8 ~  zu 
Kingua-Fjord, gerade hinsichtlich der Vertikal-IntensitÃ¤ noch zu wÅ¸nsche tibrig lassen. 

Von glteren Beobachtungen sind die Mt inchene r  B e o b a c h t u n g e n  L a m o n t ' s  bernerkens~er~h, 
weil gerade dieselben zur Arbeit W e y p r e  C h t  ' s Veranlassung waren. Wie  bereits in der Einleitung 

erwiihnt, glaubte L a m o n t  ein konstantes VerhÃ¤ltnis zwischen den Variationen der Horizontal-Intensit~t und 

Inklination gefunden zu haben, die Beobachtungen, auf welche sich diese Ansicht grtindet, sind enthalten in 

den Resultaten des MÅ¸nchene Observatoriums aus den Jahren 1843145. Diese Jahre waren die ersten, in 
welchen zu Mtinchen Å¸berhaup an dem Instrumente mit EisenstÃ¤be beobachtet wurde, in den folgenden 

wurden dieselben zwar noch fortgesetzt, doch verweist L a m o n t  bei Begrtindung seines Anderungsverhiiltnisses 

immer auf jene Beobachtungen, deren Resultate in einer besonderen Denkschrift ,,Resultate des magnetischen 

Observatoriums in Mtinchen wghrend der dreijÃ¤hrige Periode 1843-1845" niedergelegt sind. 

Zu dieser Zeit scheint L a m o n t  die Reduktions-Formel zur Berechnung der Inklinations-Variationen nach 

jenem Instrument noch nicht entwickelt zu haben, er sagt (pag. 6) von jenem Instrument mit EisenstÃ¤be nur, 
dass die Nadel desselben ,,durch eine dem vertikal wirkenden Theile des Erdmagnetismus proportionale Kraft 

vom Meridian abgelenkt ist, wahrend der horizontale Erdmagnetismus sie in  den Meridian zurtickzuftihren 
strebt. Die Bewegung der Nadel zeigt demnach die Ã„nderunge des VerhÃ¤ltnisse der beiden auf sie wirken- 

den Krsfte, d. h. die Variationen der Inklinationb1. Weiterhin stellt er dann (pag. 88) eine grÃ¶sser Anzahl 

von Variationen seines Horizontal-Variometers und des Eisen-Inklinatoriums zusammen, bei welchen die Be- 
wegung des IntensitÃ¤ts-Instrumente innerhalb zweier Stunden mehr als 15 Theilstriche betrug. Im Folgenden 

ist eine Probe der ersten Zahlen dieser Zusammenstellung gegeben, in welcher die Variationen dH und JJ in 
Skalentheilen, daneben das aus beiden berechnete Anderungs-VerhÃ¤ltnis angegeben sind. 

(TH 
dJ 

+ 21 -7  - 19'7 - I ' 102 + 20-5 - 21 - 9  0-936 
- 16-1 + 16.5 0'970 
- 16 .9  + 1 6 . 9  1.000 

- 26-3 4- 20'9 1 -259 

- 17.3 + 10.7 1.617 
+ 22-8 - 20'8 I '096 

Im Mittel findet L a m o n t  sodann ftir das Ã„nderungs-VerhÃ¤ltni n": n1 folgende Werthe (P. $1: 
Im Jahre 1843 n " : n 1 = i : i . i 4 8  

1844 I :  1.150 
1845 I : 1.056 

IrnMittel . . . . . . I : I . I I ~  



A N H A N G .  

Zu der Arbeit des Herrn Dr. Giese  (,Die Erdstrom-Beobachtungen etc. e tc .~  Siehe diesen Band Seite 41 1. 

Zu einer Wiederholung des Giese'schen Versuchs macht Herr Dr. Eschen hagen, welcher bei der 
Bearbeitung des magnetischen Beobachtungs-Materials der deutschen Stationen thiitig gewesen, folgenden 
Vorschlag: 

,,Die hohe Empfindlichkeit des Giese'schen Erdstrom-Galvanometers im VerhÃ¤itnis zur Lloyd'schen 

Wage wird es erlauben, bei einer Wiederholung des Versuchs einerseits die Empfindlichkeit der Lloyd'schen 

Wage zu steigern, was ohne Zweifel durch Regulirung des Schwerpunkts bis auf das Vierfache geschehen 

kann - dieselbe Wage ist jetzt zu Wilhelmshaven mit einem Skalenwerth von 0-000026 C. G. S. aufgestellt -, 
auch durfte die Reibung der Achatschneide, mittelst der die Wage balanciit, sehr vortheilhaft vermindert 

werden, wenn die Schneide durch 2 Spitzen ersetzt wird: andererseits aber kann man sich mit einem kleineren 
Stromkreise begnugen. Mein Vorschlag geht nun dahin, nach dem auf der Station Kingua-Fjord befolgtem 

Prinzip ein ganz neues Svstem von Variations-.\pparaten herzustellen. was dadurch ausfÃ¼hrba werden dÃ¼rfte 
dass man den grossen 8 Quadratkilometer fassenden Stromkreis durch eine geniigend grosse Anzahl kleiner, 
eine Spirale bildender, ersetzt. Stellt man eine solche Spirale mit ihrer Axe vertikal, SO erhÃ¤l man am ein- 

geschalteten Galvanometer die Variationen der Vertikal-Intensitgt, analog folgt, dass zwei Spiralen mit den Axen 

Nord-Sud !astronomische resp. Ost-West die Variationen, einer n6rdlichen resp. westlichen Komponente des 
Erdmagnetismus geben rnussen. Auch der Vorschlag durch eine Spirale, deren Axe der Inklinations-Richtung 
parallel ist. die Variationen der Total-IntensitBt zu messen. dÃ¼rft der Diskussion werth sein. Ob man die 

Wirkung der Spirale durch Einf~hrung  eines weichen Eisenkerns erhtihen darf, mÅ şst wohl noch besonders 
untersucht werden. 

*Irgend welche theoretische Schwierigkeiten scheinen mir nicht vorhanden zu sein. Denn denkt man 

C I >  Å¸he einer vertikal stehenden Spirale gleichfalls vertikal gehaltenen Magnet, der bald @nÃ¤hert bald 

entfernt wird, so ist klar, <fass in der Spirale StrGme entstellen, die durch ein eingeschaltetes Ga~~anometer 

messbar sinci. .leite ~ ~ l u ~ e r u n g  der Vertika1-Intelisit$it entspricht aber einem solchen NÃ¤her oder Entfernen eines 
Magnetes, niuss flejch iiieSt-nl Str/ime i n  der Spirale iniiuziren. Ein derartiges vertikal-Variometer wÃ¼rd 

Vor Jen bisher gebrauchlichen sicher voraus haben, da es durch keinerlei mechanische (Reibung bei 

der L1 oy sctlen wage\ oder nlolekulgre (f+ellst$ibe des La ni o n t'schen Instrumelltst Hindernisse abgehalten 

Theii genUge11. 



~Konstruiren wir nun eine Spirale von einem mittleren Durchmesser von I - 6 m  aus einem Draht von 

circa imm StÃ¤rke so enthÃ¤l jede Windung 2 O m  und einen Umfang von 5m. Kann man 2000 Windungen uber. 

einander und je 500 nebeneinander legen, so erhÃ¤l man einen FlÃ¤cheninhal von 2 Quadratkilometer bei 

einer DrahtlÃ¤ng von etwa 5000 Kilometer. Der Widerstand wÃ¤chs durch diese Drahtmassen erheblich, 
nehmen wir pro Kilometer nur 10 S. E., so betrggt derselbe 50000 S. E.; die StromstÃ¤rk wird somit bei 
gleichbleibender elektromotorischer Kraft und wenn in der Giese'schen Leitung bei Gebrauch sÃ¤mmtliche 

Galvanometer-Spiralen ein Leitungs-Wiederstand von 6000 S. E. angenommen wird, auf etwa sinken, wegen 
der Verkleinerung des FlÃ¤cheninhalt wird die StromstÃ¤rk noch auf '/, reduzirt, man erhielt also bei der 

vorausgesetzten Vertikal-Variation immer noch einen Ausschlag von etwa 18 Skalentheilen am Galvanometer, 

also eine genugend grosse Empfindlichkeit, um noch erheblich kleinere Variationen mit vollkommener Sicher- 
heit zu messen. 

 gelingt es, diese Art der Messung der Variationen fÅ  ̧ alle drei Komponenten durchzufuhren, so ist 

damit nicht nur eine willkommene Kontrolle der bisherigen Variations-Apparate erreicht, sondern es durfte 

auch das Studium der Erdstr6me um ein Stuck weiter gef6rdert werden. So wird man in der Lage sein, aus 
einem Vergleich der Str6me in den horizontalen Spiralen mit denen in einer Kreuzleitung mit Erdverbindung 
zu erkennen, ob letztere Str6me tihnlicher Natur wie die ersteren, also Induktions-Str6me sind oder nicht, 

eine Frage, die noch keineswegs entschieden ist. Sind jene Str6me Induktions-Strtime, wie Dr. Giese anzu- 
nehmen scheint, so kann es nicht befremden, dass der Versuch einen Parallismus der Str6me in den Erd- 
leitungen mit den erdmagnetischen Variationen zu Kingua-Fjord von keinem Erfolg begleitet war. Bei der 
ungÅ¸nstigen durchaus nicht geradlinigen Lage jener Kabel, bei der Unbestimmbarkeit des Weges, den der 

Strom auf die RÅ¸ckleitun durch die Erde nimmt, ist eine Berechnung der umflossenen FlÃ¤ch weder nach 
Gestalt noch Lage oder Gr6sse mtiglich, also auch nicht derjenigen Komponente des Erdmagnetismus m%lich' 
welche induzirend wirken k6nnte. Bei derartigen komplizinen VerhÃ¤ltnisse kann man also nicht mnehmen7 
dass eine l inea re  Relation zwischen den Str6men der Kreuzleitung und den Variationen der erdmagnetischen 
Komponenten existin. 

Â¥Erstreckt sich z. B. die Giese'sche Ostkitung genau geradlinig und senkrecht mm magnetischen 
Meridian und wtire eine RÅ¸ckleitun in einer gewissen Tiefe parallel der oberen Leitung vorhanden, So 
die induzirten Stromstarken den Ã„nderunge der Horizontal-Komponente dem Erdmagnetismus entsprechen' 
Die vom Unterzeichneten angestellten Vergleiche der entsprechenden Giese'schen Reihen zeigen aber sehr 

wenig Ahnlichkeit, etwas besser stimmen die Variationen der (astronomischen) n6rdlichen Komponente' die 

m l  aus Horizontal-Intensitiit und Deklination berechnet, mit den Str6men in der (magnetischen) Nordleitung' 
doch ist es nicht gelungen, diese Vergleiche einer exakten Rechnung zu unterziehen.% 

Dr. Eschenhage*, 



VARIATIONEN 

der 

M A G N E T I S C H E N  D E K L I N A T I O N  

an 25 Terminen 

wÃ¤hren des Jahres 1882 August I. bis 1883 August I.,  

korrespondirend zu den gleichzeitigen Terminen der Polar-Expeditionen dieses Jahres, 

beobachtet auf 

d e r  K Ã ¶ n i g l i c h e  U n i v e r s i t Ã ¤ t s  S t e r n w a r t e  

zu 

B R E S L A U .  



Die Theilnahme des Observatoriums in Breslau an den korrespondirenden magnetischen Beobachtungen 
zu denen der Polar-Expeditionen vom I .  August 1882 bis zum I. August 1883 beschrÃ¤nkt sich auf Beobachtungen 

der Va r i a t i onen  d e r  magnet i schen  Deklinat ion in einem Zimmer des Universitats-Gebgudes, da ein 

besonderer eisenfreier Raum ftir derartige Beobachtungen weder in diesem Gebaude noch in dessen ngchster 

Umgebung vorhanden ist, und da dieses ftir die Deklinations-Beobachtungen benutzte Zimmer fÅ  ̧ gleichzeitige 

Beobachtungen von Intensitats - und Inklinations -Variationen schwer einzurichten war. Um gr~ndliche Um- 
Ã¤nderunge (wenn solche auch ohne anderweitige Inkonvenienzen m6glich gewesen wÃ¤ren und neue instru- 

mentale Einrichtungen in dieser Hinsicht vorzubereiten und durchzuf~hren, erschien die gegebene Zeit zu kurz. 

Auch ist hier bei der seit 1870 erneuten Einrichtung eines Observations-Zimmers ftir die Deklinationen fUr 

jetzt vornehmlich nur die Beziehung zu den meteorologischen Erscheinungen, namentlich zu den Nord- 

lichtern, massgebend gewesen, sowie die Absicht, wenigstens tiber die VerÃ¤nderunge dieser einen und zu- 

ngchst wichtigsten Komponente des Erdmagnetismus eine regelmÃ¤ssig Kenntniss zu haben und gelegentliche 

a b s o l u t e  Bestimmungen der magnetischen Deklination (nach denen bei der hiesigen Sternwarte sehr hÃ¤ufig 

Nachfrage ist) durch einen Variations-~pparat unterstutzen zu k6nnen. Etwas ausftihrlichere Nachrichten tiber 

frtihere und die gegenwsrtigen Einrichtungen fÅ  ̧ diesen Zweck finden sich in den von dem Unterzeichneten 

herausgegebenen ~Mittheilungen der K. UniversitÃ¤ts-Sternwart zu Breslau tiber die hier bisher gewonnenen 
Resultate fÅ  ̧ die geographischen und klimatologischen OrtsverhÃ¤ltnisse Breslau 1879)) S. 85-102. 

Es mÃ¶g daher hier nur kurz erwÃ¤hn werden, dass der hiesige Deklinations-Apparat ein solcher von 
der Ã¤ltere (Gaussischen) Konstruktion mit grosser Nadel und am Stidende der Nadel angebrachtem Spiegel 
ist. Die Nadel ist 380111 lang, 2-2 cm breit und 0-65 cm dick. mit einem Gewichte von etwa 0-4 Kilogramm, und 

. ., 
Schwingungsdauer der Nadel betrÃ¤g sehr nahe 20 Sekunden: so dass dieselbe fÅ  ̧ eine genaue Ermittelung 

der S t ~ n d e  der Deklination von z0 zu 20 Sekunden, wie solche bei den verschÃ¤rfte Stunden in den Terminen 

der P ~ l a ~ - E x ~ ~ d i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  zu bestimmen waren, zufillig als besonders geeignet zu betrachten war. Alle Dekli- 
nationen sind durchgÃ¤ngi als Mittel aus je 6 Ablesungen in der a. a. 0. beschriebenen Art bestimmt, und in 

Folge der Schwingungsdauer von 20 Sekunden kam dies auch ftir die Beobachtungen in den versch~rften 

S t ~ n d e n  zur Geltung. Immerhin bleibt es bei sehr starken Bewegungen und St6rungen unbenommen, auch 

fÅ¸ kurzere ZeitrÃ¤um (kleiner als die in einer gewÃ¶hnliche Beobachtung zusammengefassten 1mS) in den 

Original-Aufzeichnungen die successive VerÃ¤nderun nachzusehen, wie sie von 20' zu 20' fortschreitet. Sehr 
grosse, in solchen besonders kurzen ZeitrBumen sich Ã¤usserndc St6rungen sind tibrigens kaum bei einem der 
25 Termine des obigen Beobachtungsjahres vorgekommen. 

Ftir die AusfUhrung der Beobachtungen war bei den Terminen das Personal der Sternwarte nicht 
ausreichend, besonders da fÅ¸ die Europgischen Beobachter durch die Wahl des G6ttinger bÅ¸ ge rlic 

Tages fur die Zeit des Beobachtens immer zwei  auf einander folgende NÃ¤cht in Anspruch genommen waren' 
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Indess gelang es, neben dem Personal der Sternwarte mehrere andere Freunde der Wissenschaft und eine 

Anzahl Studirender dafiir zu gewinnen, deren einige regelmÃ¤ssi wÃ¤hren des ganzen Jahres an den ~ ~ ~ b -  

achtungen theilgenommen haben. Es haben sich ausser dem Unterzeichneten betheiligt die Herren: 
Balzer, Brilka, Buszczyhski, FÃ¼rle  Dr. A. Galle,  Dr. G. Galle, Gregor, Koerbtr ,  

Dr. Kremser,  Dr. KrÃ¼ger  Dr. Lachmann ,  LÃ¼beck Dr. Neugebauer ,  Prof. Dr. Partsc-,, 

Pilkey (+), Dr. V. Rzepecki,  Dr. A. Schmid t ,  Dr. Schuster.  
Die Zusammenziehung der jedesmaligen 6 Ablesungen bei jeder 51'" Minute in ein Mittel wurde in 

den Zwischenzeiten meist von den Beobachtern selbst ausgefÃ¼hrt Die Ablesung des Å¸be das Objektivglas des 

Fernrohrs herabhangenden, den Nullpunkt der Skala bezeichnenden Fadens und der in der doppelten Ent- 
fernung des Spiegels befindlichen Marke (Mire), zur Kontrolirung der unverÃ¤nderte Stellung des Theodoliten- 

Fernrohrs und zur Messung dieser VerÃ¤nderung erfolgte in der Regel alle 2 Stunden, bei dem Wechsel der 

Beobachter. 
Nach Abschluss der Beobachtungen ist dann ausser der Verbindung der Skalen-Ablesungen mit den Ab- 

lesungen von Faden und Mire noch die Korrektion wegen nicht senkrechter Stellung des Spiegels gegen die magne- 
tische Axe \Kollimations-Fehler) und eine lokale empirische Korrektion wegen der Eisentheile der benachbarten 

Raume an die Beobachtungen angebracht worden. Diese Reduktionen der sÃ¤mmtliche Beobachtungen sind 
grusstentheils von den beiden Assistenten Herrn Dr. Lac hma n n  und Herrn B uszcz y 15 s ki ausgeftihrt, ebenso 
die dann noch erforderliche Verwandlung der Skalentheile in Bogen-Minuten, wo bei der betreffenden Entfernung 
des Spiegels ein Skalen-Theil (= I mm) zu 35",17 = 01,586 bestimmt und angenommen worden ist. 

Um die in den Endresultaten angegebenen Deklinationen mÃ¶glichs annÃ¤hern auf ab s 01 U t e Dekli- 
nationen zu bringen, wurde noch wieder im vorigen Sommer mit einer guten Ã¤ltere Fernrohr-Bussole eine 
Bestimmung der absoluten Deklination durch Vergleichung mit Sonnen-Azimuten ausgefÃ¼hrt in 1 km Ent- 

fernung ausserhalb der Stadt, welche mit frtiheren Ermittelungen innerhalb einer Minute tibereinstimmte, wie 
aus der Reduktion gleichzeitiger Beobachtungen an dem Variations-Apparate in dem magnetischen Zimmer sich 

ergab. Es darf daher angenommen werden, dass auch die absoluten Werthe der ftir das ~niversitÃ¤ts-Gebaud 
angegebenen Deklinationen nicht um mehr als eine oder wenige Minuten von der Wahrheit sich entfernen 
werden, wahrend bei den Variationen die Unsicherheit fuglich nur auf wenige Zehntheile der Minute an- 
steigen kann. 

Was die Zeitangaben betrifft, welche sich stets auf mittlere Gettinger (btirgerliche) Zeit beziehen, so 

wurde die benutzte Pendeluhr bei dem Beginne eines jeden Termines stets auf G~ttinger miniere Zeit m'g- 
liehst genau eingestellt. In Zeiten, wo die Uhr einen tÃ¤gliche Gang hatte, welcher eine S&unde 
uberstieg, wurde die Einstellung so eingerichtet, dass die Uhr etwa fÃ¼ die Mitte des Termintages die 

G~ttinger Zeit richtig angab. Fehler der Zeitangaben von mehr als einer Sekunde dÃ¼rfte daher nur an 
seltenen Stellen in den Beobachtungen enthalten sein, eine Genauigkeit, :die bei der ftir die Deknationen 
angenommenen Genauigkeitsgrenze von Zehntel - Minuten durchgÃ¤ngi als entsprechend und ausreichend 
erscheint. 

Die Einrichtung der hier vorliegenden Publikation erklÃ¤r sich unmittelbar durch die uberschriften 
und es ist in Betreff der Deklinationen nur zu erinnern, dass dieselben von Nord nach Ost bis 360 0 gezÃ¤hl 

sind, und dass die Zahl der Grade bei den Breslauer Deklinationen wÃ¤hren des ganzen Jahres Immer 
inuten geblieben ist, die in dieser Kolumne unter 350Â stehenden Zahlen also stets nur die h i ~ ~ Z m ~ g ~ ~ ~ ~ ~  M 

8 Seiten angeben. Jede der ersten 12 Seiten enthÃ¤l die Beobachtungen von je 2 Terminen, die dann folgenden 
die stunden der verschiiften Beobachtungen mit Internden von 20s zu zos, und zwar von je 3 Terminen 
auf einer Seite. Auf der letzten (21.) Seite befindet sich der 25. Termin gesondert, links die Beobachtungen 

"On 5 zu 5 Minuten, rechts die verschdrfte Stunde. 

Da nur diese Termin-Beobachtungen zungchst zur VerGffentlichung gelangen, 
"'Be f'r etWa 

tggliche wU~schenswerthe Vergleichungen in den zwischenliegenden Zeiten bemerkt werden, dass regelmÃ¤ssl 



Beobachtungen der magnetischen Deklination in Breslau des Morgens um 8 h , des Mittags um I h ,  und des 

Abends wiederum um 8 h  angestellt werden, und sodann gelegentlich auch in beliebigen anderen Stunden und 

l3ngere Zeit hindurch. wenn besondere St6rungen, bei Nordlichtern und sonst, bemerkt werden. Als Tage, an 
welchen mehr oder minder lange Beobachtungs-Reihen in ktirzeren Zeitintervallen w3hrend des Jahres 1882 

August I - 1883 August r und noch etwas darÅ¸be hinaus (ausser an den Termin-Tagen) angestellt wurden, 

m6gen e r w ~ h n t  werden: 

1882 September 25. Oktober 2.* g,* 22.* 23. 25. 27. 28. 

November 12.* 13.* 14. 17.* 18. 20. Dezember 16. 20. 21. 

1883 Januar 15. 18. 25. Februar 2. 3. 4 24. M ~ r z  W.* 

Juli 18, August 10. Oktober 5.* 20.* 
Hierbei sind die mit * bezeichneten Tage solche, von denen nachgehends bekannt wurde, dass an 

denselben Nordlichter beobachtet wurden. 

Endlich m6ge noch bemerkt werden, dass an allen 25 Termin-Tagen zugleich mit den magnetischen 

Beobachtungen auch st t indl iche meteorologische Beobachtungen, jedoch diese nach mittlerer Bres- 
lauer  Zeit, hier angestellt worden sind, deren Resultate in die Publikation des K6niglich Preussischen statisti- 
schen Bureaus : 

,,Preussische Statistik LXXXII. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1% 

ver6ffentlicht von dem Kaniglichen meteorologischen Institut" 
S. 160-165 aufgenommen sind, enthaltend: Barometer, Thermometer (trockenes und befeuchtetes), Feuchtigkeit 

(absolute und relative), Windrichtung und WindstÃ¤rk (0 - I 2 ) ,  Wolken (Bedeckung, Richtung, Form) und 
Bemerkungen. Die reeelmÃ¤ssige taglich 6maligen meteorologischen Beobachtungen wurden damals und 

werden noch jetzt in den Stunden 6 h und 8 h am. und I h 8m, 2 h, 8 h, lott p. angestellt. 

B res lau ,  im Januar 1886. 

Dr. J. G. Galle. 
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BEOBACHTUNGEN 

GAUSS'  ERDMAGNETISCHEM OBSERVATORIUM 

DER KÃ–NIGLICHE UNIVERSITAT 

WAHREND DER POLAR-EXPEDITIONEN 1882 UND 1883, 

AUSGEFUHRT UNTER DER LEITUNG 

VON 

E R N S T  S C H E R I N G  
PROFESSOR ORrUMARIl's AN DER LJSIVPRSITÃ„ G ~ T T I N G E N ,  DIREKTOR DES P R D M A ~ . \ ' E T ~ S C ~ I E S  OP.SI?ltVATORl~.'~l~ 

UND VON 

K A R L  S C H E R I N G  
PROFESSOR EXTRAORDINARIL'S AS DER L ' N I V E R S I T ~ T  STRASSBL'RG, 



E I N L E I T U N G .  

Das erdmagnetische Observatorium in GOTTINGEN ist im Jahre 1833 von GAUSS und WEBER begrÃ¼ndet 
Durch die hier ausgefÃ¼hrte Entdeckungen in der Theorie des tellurischen Magnetismus, durch die Konstruktion 

der magnetischen PrÃ¤zisionsinstrumente durch die Erfindung und erste AusfÅ¸hrun des elektrischen Telegraphen 

haben die BegrÃ¼nde den Ruhm dieses neuen wissenschaftlichen Instituts in kurzer Zeit Ã¼be die ganze 

Erde verbreitet. 

Das erdmagnetische Observatorium in G~TTINGEN durfte daher bei den Beobachtungen, welche durch 
die internationale Polar-Kommission angeregten internationalen Polar-Expeditionen in den Jahren 1882 und I W3 
ausgefÃ¼hr wurden, nicht fehlen. 

Seine Excellenz, der K6nigliche Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizin;il- 

Angelegenheiten Herr Dr. VON GOSSLER bewilligte deshalb im Interesse der Wissenschaft die Kosten zur Her- 

stellung und AusrÃ¼stun eines bis dahin noch fehlenden unterirdischen Beobachtungsraums. 

Dieser vom UniversitÃ¤ts-Bauinspekto Herrn KORTUM geleitete Bau wurde innerhalb sehr kurzer Zeit 

fertig gestellt und erwies sich dem vorgegebenen Zwecke vollkommen entsprechend. 

Hier wurden die Variationen der Deklination und der Vertikal-Intensitiit beobachtet, wÃ¤hren die 

Bestimmungen der Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤t sowie die absoluten Messungen der drei erdmagnetischen 

Elemente in den von GAUSS dazu eingerichteten Observations-RÃ¤ume stattfanden. 

Auf diese Weise konnten die im Programm fÃ¼ die Polarexpeditionen vorgesehenen 13eobachtungen 
an den 26 Terminstagen mit allen Korrektions-Bestimmungen in vollem ~Å¸nschenswerthe Umfan~c  ans- 

gefÃ¼hr werden. 

Die benutzten Instrumente sind theils die von GAUSS und \VERER erfundenen und durch ihre musterhafte 

Genauigkeit berÃ¼hm gewordenen Apparate, welche sich auch bei dieser Gelegenheit vollkommen bewÃ¤hrten 

theils neue nach unseren eigenen Ideen in den Jahren 1878 bis 1882 construirte Magnetometer, welche ebenfalls 

ganz den zum Voraus gehegten Erwartungen entsprachen. 

ZunÃ¤chs mGgen hier die Resultate, welche aus den Variations-Beobachtungen an den 26 Termins- 

tagen und  aus den von Anfang August 1882 bis Ende August 1883 an jedem Tage des Morgens um R ljhr, 

des Nachmittags um I Uhr und des Abends um 10 Uhr ausgefÃ¼hrte magnetischen Beobachtungen, abgeleitet 
worden sind. ihren Platz finden. 

Darnach folgen die Endergebnisse der absoluten Bestimmungen, die Beschreibungen der bei den 

'erschiedenen Beobachtungen und bei den Berechnungen der Beobachtungszahlen angewendeten Methoden, 

Angabe der Literatur Ã¼be Konstruktion und Theorie der Instrumente. 

Nach einigen Bemerkungen Ã¼be die bei einzelnen Beobachtungen vorgekommenen Unregelm~ssigkeiten 
bildet ein ausftihrliches Inhalts\rerzeichniss den Schluss &eser Mittheilunge~i Ã¼be die im erdmagnetischen 
Observatorium wshrend der internationalen Polar-Expeditionen 1882 und 1883 ausgefÃ¼hrte Beobachtungen- 
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3 3 

8-51 
8-51 
8 - 5 1  

1883 l 1883 1883 1883 
Febr. 15 Marz X MÃ¤r 15 April I 

a m  2" a m  3" a m  4h 
346' 

59.50 -1- 

- 
1883 

Juli I 

am xoh 
147" 

0'61 i- 

2'77 
2-77 
2-77 

2-81 
2.81 
2-85 

2'89 
2 -  89 
2 -89 

2-72 
2-72 
2-68 

2'60 
2-60 
2-64 

2-72 
2'98 
3-10 

3-23 
3'40 
3-40 

3'40 
J'45 
3'53 

3'55 
3'70  
3-70 

3'62 
3'43 
3-32 

3'19 
ŷ  
Y '9 

3-10 
3-02 
2-98 

2 -94 
2 - ' f t  
2-98 

r o 2  
3'02 
3.07 

3 '02  

2-94 
2.89 

2-94 
2-98 
2-98 

2'94 
2-98 
2-74 

2-04 
2'%9 
2'51 

2' 13 
1 '95 
r 83 

1-74 
1-70 
1.70 

I 1883 1883 1883 
April 15 Mai I Mai 15 Juni I 
am 5h am fih am 7" am 9' 
347O 346" 347" 347O 

Oa.29 + 59O.79 + P.23 + W.34 + 
- P-p - . - - - 



G o t t i n g e n .  

Stunde verschÃ¤rfte Deklinations - Beobachtung. 
GÃ¶ttinge Zeit 

25 I 
TIII. , IX.  X. , XI. 

1882 1883 
Dec. 15 J a n u a r  2 

gh p m  101' 

346' 346O 
57'29 + 57l.52 + - 
P - -P- -  

I VI. # VII. T e r m i n :  

Z e i t :  

Minute und 
Secunde 

- 

201" OS 
20 

40 

21 0 
20 

40 

22 0 
20 

40 

23 0 
20 

40 

24 0 
20 

40 

25 0 
20 

40 

26 o 
20 

40 

27 0 
2 0  

40 

28 o 
20 

40 

29 0 
20 

40 

30 0 
"0 

40 

31 0 
20  

40 

32 0 
20 

40 

33 0 
20 

40 

34 0 
20 

40 

35 0 
20 

40 

36 0 
20 

40 

37 0 
20 

40 

38 0 
20 

40 

39 2: 

40 

XI]. XIII. 
--- 

1883 1883 
Januar 15 Febr. 1 

! IV. V. 

1882 1882 

Sept. 15 Oct. I 

3 -  f m 4 "  
346O 34b0 

52'.60 + 55'.01 + 
-- - - 

-P -- 

1882 1882 
August15 Sept. X 

pm xh fm s" 
346O 346' 

SI'.& +- 501.68 + 
- - P  -- --- - - - -- P 

1882 1882 
Nov. 15 Dec. I 

/ tu  7"m a" 
346O 346O 

59'.23 + 59'.23 + 



Stunde verschÃ¤rfte Deklinations - Be( 
- 

Pachtung. 
Gtittinger Zeit. 

- -- - - -  

XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX, 3 

T - - -  
1883 1883 1883 1883 1383 1883 ISS; 

Febr. 15 Mdr7 I Marz 15 April I April 15 Mai i Mai 15 
um r h  um ah um -31- um +h am ;h 



G Ã ¶ t t i n g e n  

Stunde verschÃ¤rfte Deklinations - Beobachtung. 
-- - -- - - - - - 

GÃ¶ttinge 2 
- - .- 

I V .  

1bE2 

5cpt. 15  

p m  3" 

34^ 
52'^0 Ã 

- ~- 

5'9'5 
5  ' 06 - . y- 
1 Â ¥ -  

3-87  
5-87  
5 .Q 

5-87 
,;.^ -. 
3 91 

5.111 
5 - 4  
' r> 
5'06 
5 '9" 
6 - 0 0  

6 -04  
6 - 0 4  
f, ' 08  

6 -08  
6-17 
6-34  

6 - 3 8  
6 - 3 1  
6-72 

( j a - -  

/ / 
6-6s  
6-72 

6 -  7 2  
6.77 
6 -81  

6 - 8 5  
W5 
<,.X9 

6-04 
6-94 
7 - 0 6  

7 - 1 1  

7-19 
7.23  
-.,, 
1 -J 
7 . 2 3  
7 - 2 3  

7.23 
7'19 
7.11 

6 - 9 4  
6-89 
6-89 

6 - 8 5  
6 - 8  5 
6-89 

f~ ' 89 
6-85 
6-89 

6 -89  
6-94 
7 - 0 2  

7 - 0 2  
7-02 
7-06 

7-11 



G Ã ¶ t t i n g e n  

Stunde verschÃ¤rfte Deklinations - Beobachtung. 
GÃ¶ttinge Zeit. 

Termin: XIV. XV. 



G o t t i n g e n .  

An den Terminstagen abgelesene Thermometerangaben. 
- -- - 

Thermometer des. 
Biiilar 

Z e i t  
obeie l Saal- I~iftkiisten 

Suppen\. decke I [I 
- -- -- ---. - --P----.--- - 

, . l l1ern1. 7 .  I hermometer 
a. d. 6-itl. de r  Vertikal - DeHectoren 

Z e i t Wand d e ~  im Wasser a m  1 am 
~ n t e r i r d .  uiitcrrii ' oberen oberen 
Obaerv. ~ i ~ ~ , ,  , ~i~~~~ ; ~i~~~ 

- .  . .- ~ - -  - 
- - - -. -- - - - - - . - - -. - - 

I I 

oll oi11 + 16O8 15'9'+ 1601 - 

Z e i t  rnctel- 
im 

Freien 
- . - -- T.-- 

. - -- -- -- 

Termin I. 
\ugust 1 . . 

Termin I1 
August 14 . 
August 15 . 

I 

211 ;i1> pm 
2 0 am 
4 0 
6 5 
8 o 
0 20 
0 0 pnt 
2 0 

4 0 
6 o 
8 o 
I0 0 
12 0 

Termin 11 
September 
September 

September 

October 2 



den 

Z e i t  

Termin V1 
October 31.  
Nwernher I 

C 



G Ã ¶ t t i n g e n  

An den Terminstagen abgelesene Thermometerangaben. 
- 

1 8 8 3  

Termin XI. 
,l;muar J . . . 
lnnunr 2 . . . 

rermin XII. 
Januar 15 , . 

Fermin XI11 
1.1nuar 31 . . 
I-ehruar 1 . . 

Termin XIV 
Februar I 5 . . 

Termin XV, 
M'irz T . . , . 

'1'lin'niomctei Je-. 
B1til.ir 

Z e i t  
obere Sa.11- Luftkasten 

Suspens. decke 1 I1 
. - -- - - - 

-- - P P .. 
I 

Therin. Thermometer 1 Thermometer  des 
a. d. V-11. der  Vertikal-Detlectoren i 

Tlicrrtin- 
m r i u  Z e i t  , 

im 

Freien 
-- . 

/ + f-t 
0 15 P'" +:-4 
I Â ¥  - 



G Ã ¶ t t i n g e n  

An den Terminstagen abgelesene Thermometerangaben, 
- -P -- 

1---- -- - - 

I 11 56111 p , ~  
2 7 U??/ 

4 7 
6 7 
8 I ;  

0 7 

0 2 P?JI 

2 7 
4 7 
6 2  

8 7 
0 7 
2 I 0  

I 11 0111 a u ~  
2 I 0  

t 2 0  
I 2 0  

9 10 

) 5 
) 0 P7Pl 

! 2LI 

; 50 
I 1; 

t 3 0  
1 I j  
! 0  

111 27111 ,IVI 

7 -  - > 
I 30 

2 0  

2; 

40 P"' 
30 
- 

45 
U 

30 u m  

11 20811 u m  

3 40 
5 2 0  
3 jcl 

J 30 prft 

3 35 
- 

J 0  
) 20  
1 3 0  

1 1  321n pm 
' 7 am 
' 2 0  
1 2 i  

- 

,,.T --, 

,) .7 -- 
I ) . "  

, l . , l  .-- 
I I J ' O  

l i l . !  

l o a l  

l l l ' $  
l < , ' , q  

,,.U 
I 0 . L  
l i l . 2  

1 1 1 . 4  

1 O . f  
I O , ( l  

1 1  - 1 1  ~ - - 
1 j . o  

1 1 . 2  
I ! ' $  

1 2 ' 1  
12 .2  . . 
1 2 . 2  . . 

' 2 . 4  ..- 
12.;  . . 
12 ' l o  --" 

L.- 

12.8 ... 
l2 .h  . , 
12.P -- 

,$.4 13;v 

4.4 14.0 

4 . 4  1 3 , )  
4 . 6  1 1 . 2  
- .-- 

-- -- 
4 . 0  1 4 . 2  

.+.J, 14 .4  
+ , r j  rd'[r 
; -0  1 4 . f ~  
;.CI 1 4 . 6  

1 4 . 4  



G o  t t i n g e n .  

An  den Terminstagen abgelesene Thermometerangaben. 

Termin XXI 

Juni I .  . . . . 

Term. XXII. 

Term. XXIII 

' r l~cr~nometer  des 
Bifilar 

Z e i t  
obere 1 5;1:11- Ltiftkasten 

oll 2rn 

2 2 0  
- 

5 2 ;  - 
8 45 
0 0 
2 I0 

4 1 0  
0 2; 
8 j O  

1 35 
2 l j  

rrlicrni. T l~e rmomete r  
a. d. 6 ~ t l .  der  L'ertikal-Dctlectore~ 

Z C i t \VanJ Jet- in, j ~ : i ~ ~ e r  :~m a ~ j j  
lttllerird. ttliteren oberen oberer; 
o13~crv. Eisen Eisen Eise11 

--- . - -- - .- 



G Ã ¶ t t i n g e n  

An den Terminstagen abgelesene Thermometerangaben. 

BifiIdr 

obere Saal- L~~ftl,d,te~> 

G Ã ¶ t t i n g o n  



Stundenmittel des Complements der Deklination = 34G3 + 
G o t t i n g e n .  - 

1882. August . . . I 

,, ... 15 
September I 

7 1 15 
1883. Januar. . . . 2 

., .... 15 

Februar , . I 

,, ..... I j  
April. .  . . . I 

? ,  ..... 15 

August..  . I 

$ 7  . . . I  5 

, > 

On, 

.~t,,, 
J .  

ii'i4 
j6',l+ 

i{'l. 

$!: 
gy1 

5'7 
46' I', 
01';: 

h[,,( 
62,:; 
41,;: 

60.4. 
W?: 
..#., 

11 t '  

( , ' t '  
61 ' I '  

I , + ' :  

6:'i 
&J,' 

SQ"; 

;q'q 
M': 

I. 
11, 

111. 

IV. 
V. 

YI. 

VII. 
YIII. 

IX. 

X. 
XI. 
X 11. 

XIII. 
XI\', 
SV. 

X\'[. 
XYII. 

X\'III 

x1x .  
xx. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

xxv. 
x x v 1  

-P- 

Stundenmittel der Horizontal-IntensitÃ¤ = 1.8 000.0 + 
- -------P-.---.- --- 

1882. August . . . I 

9, ... 15 
September I 

November I 

Februar . . I 

7, .. 15 
MSrz . . . . . I 

,l . . * . .  15 
April . . . . I 
,, .... 15 



Stundenmittel des Complements der Deklination = 346: t 
gttinger Zeit. G Ã ¶ t t i n g e n  

- - ---- --- -- - 

I 111 211 311 411 ; 11 611 711 ?/I ,-$I roll 1111 I . , I < V \ -  z ~ m  30s 27m 305 2771) -50' 2  j m  30% 2 7 m  30s 2 3ok 27m 305 27111 30s 27m 305 27n130k 27111 'I 'I g 
l l l i r f e l  ' I  tbl l l l i l l  

VI pvz pnz 
- --- 

- - - - - - 
Stundenmittel der Horizontal-IntensitÃ¤ = 1.8 000*0  4- 

- - - P - - - -- 



Stundenmittel der Vertikal - IntensitÃ¤ = 4 2000 o + 
G o t t i n g e Å ¸  

- - P  - 
Gm am o, 

- - -- - - 
I 

=-- --L -- :=-- 
U 

I. V 1882. Au+wst.. 1 865.3 855-6 846.1 839.2 848-8 836.3 867'5 868.5 872'2 874.8 87p Ã 7̂,,, 
I1 V , . 1; 843-4 834.4 827-8 826-7 830-0 834'1 832.3 833.1 833-9 829.1 8a-2 hI 

111. V Septhr . .  I 841.9 846.7 851.7 854.3 860-0 863.2 866.; 870.0 866-0 857-7 849-4 Q 

VII. V Novhs.. . I 854-8 857-0 858.0 860.3 86r6 863-5 864-0 867-8 869-2 869.0 865.1 \:, 
VIII. V , 1 5  889.3 888-2 886-4 8~0.4 888.0 889.2 887.8 893'8 903'8 915'1 900'1' 80: 

I \ .  V Dechr . . .  I 869.5 868-1 867'6 869.6 86S.j 869.0 870.7 872-7 872.4 8 7 n  870-3 \ ! t 8  

1. Y . . 15 888-8 888-4 885-7 884-9 
M. 0 1883. Januar .. 2 891.7 896.0 895.9 895.2 

\1I .  0 , . . 15 830-3 823-6 82;-9 821-5 

XIII .  ( J  Februar. I 855.4 852-2 851.4 847'7 
XIV. ( 2  . . 15 834'9 840.1 840.6 837'6 
SV. (J M:irz .... 1 m . 4  863.7 868.1 8 6 ~ ~  

XVI. 0 , . 15 853-3 8 5 ~ ' ~  858-6 857-1 
XVII. ( 2  April ... I 8j8.6 856.6 859.9 850.1 

XVIII. 0 . . . 15 w . 6  832-4 830.1 828-4 

XIS. 0 M a i . . , . .  I 831'5 829.5 
X \ .  0 ,, . 15 837.1 834.7 

X X I .  V Juni . . .. I p87.8 885'9 

XXV 0 ALIELIS~..  I 815'5 811-2 
\ \ \ * I .  Q , 1 5  ~ ~ 6 . 2  786'2 

- - - - - -- - - - --- - - - - - - - - -- - 
Mittel fÅ  ̧ 1883-10044- *h  . *  849.9 847'9 

Beobachtungen bei magnetischen Gewittern. ~ Ã ¶ t t i n g e  
G o t t i n g e n .  

I f 

e -  I 3460 ~ c c e m k r  I 5 346' D~"*"'~" :' 

5729+ pm 
P"' 

Pm 57 '292 
--=-- ----L --- s/- - 

- -- 
l 

10ll 6111 20s 14'97 1011'2n12' 1 
40 14'88 

40 
I 



\I11 
\ 1 \ 
\ \ 

\ \  1 
\ \  1 1  

\ \  1 1 1  

\I\ 
\ 1 

\ \ I  

\\I1 
\ \ I 1 1  
\ \ I ' ,  

\ \ \  
\ \ \  1 

M I H (  l 

I 

Ruhe 
Ansteigend continuiriich 
Absteigend f 

Ansteigend 1 s c i ~ ] i l . c l , J  
Absteigend f 
O ~ ~ i I l i r c n ~  ohne nusycpr:i,utc KiJum-ii,' 

Stark ansteigencl 1 i .o~~t i~~ui r l i ch  . 

Stark absteigend f 
Stark ansteigend oscillirend 
Stark absteigend 1 
Starke Bewegung ohne ausgepr'iiglf J{ichtu1lG 

Sehr stark ansteigend antinu,rl,ch 
Sehr stark ahstrigend 1 
Sehr stark ansteigend \ m i ~ j i ^ , n ~  
Sehr stark absteigend I 
Sehr starke ~ ~ , ~ ~ ~ u r n . ;  ohne iw<gi.-pr^iKte Richmni; 





Tiigliche Beobachtungen. 
-- -- -- - - 

I - - -.-- - 

.-- .. .- -T*.. 

August . . . . . . . .  11 

. . . . . . . . . .  K 

. . . . . . . . .  I - 
, . . , . . l k  

. . . . . . . . . .  1 1 1  

I . a . . . . , . .  211 

. . . . . . . .  : I  

,, . . . . . .  1 2  

. . .  n 

. . . . . . . . . .  2'1 





Ttigliche Beobachtungen. 

I I i 



- - . . -. - -- 

. . . . . . .  Oktober. 1' 

. . . . . . . . . .  r 
. . . . . . . .  ,, II 

. . . . . . . .  , .  I '  

. . . . . . .  ,. . I :  

. . . . . . . .  I'  

. . . . . . .  ,. . 2 .  

. . . . . . .  2 

. . . . . . .  , . 2  

. . . . . . .  . 2  

,. . . . . . . .  . 2  

. . . . . . . .  2 

. . . . . . .  . 2  

1 . . . . . . .  . 2  

. . . . . . . . .  3 

, . . . . . . . .  -3 

:. . . . . . . .  .: 
., . . . . . . .  . :  

November . . . . . .  
. . . . . .  1 

C. D e k l i n a t i o n  

Abweich. vom Tagesmittel oO o 'o  + 
Uncorrigirte Vertikal-Inten$til 

Tagesmittel 4 - 2  000 4- 





Tagliche Beobachtungen. 

. . . . . .  November 13 

Dezember . . . . . .  I 

. . . . . .  1 - 

C. D e k l i n a t i o n  

Tagesmittel 346O 0'0 -I- Abweich. vom T a p m i t t e l  oO o 'o  + 
Uncorrigirte Vertikal-Inta~tit 

ragesrnittcl 4 - 2  OJO T 

I 11 pm 

807 

760 

- < 

/ Â ¥ )  

- * -  
1 3 -  

-. 

812 

" M -  

I > /  

799 

776 

776 

759 

781 

j 72 

7 59 

758 

745 

817 

767 

666 

75' 

74' 

777 

768 

749 

749 

734 

746 

750 

737 



i - 
: q r )  * (mm) ' (sec)-'. 

uncomgirte Vertikal-Intensits 

\eich. vom Tagesmittel o'oo 01 

a m  l h p m  1011 />i 
- - - 

U o t t i n g e n ,  
Tiigliche Beobachtungen, 

--- - --- - - -  - 

I 



G o t t i n g e n .  

TÃ¤glich Beobachtungen. 

Januar . . . . . . . .  I 

Tagesmittel 4 - 2  030 - 





G Ã ¶ t t i n g e n  

TÃ¤glich Beobachtungen. 

Januar . . . . . . . .  1': 

. . . . . . . . .  13 

, . '4 

,! . . . . . . . .  1; 

. . . . . . . .  16 

. . . . . . .  . 1 7  

. . . . . . .  18 

. . . . . . . . .  . '9 

. . . . . . . . .  2 0  

. . . . . .  2 1  

Februar. . . . . . . .  I 

. . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . .  7. 3 

. , . . . . . . . .  4 

. . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . .  !. 6 

. , . . . . . . . .  7 
. . . . . . . .  !. t 

. . . . . . . . . .  C 
, . . K 

- 

C. D e k l i n a t i o n  

Tagesmittel 3 4 6 O  o'o 4- 

- 

Abweich. vom Tagesmittel oO 0 ' 0  + 

- - 

Tagesmittel 4 - 2  000 + 





G Ã ¶ t t i n g e n  

TÃ¤glich Beobachtungen. 

Februar . . . . . . . .  11 

, . . . . . . .  . I 2  

. . . . . . . .  . I 3  

, . 1 4  

, . . . . . . .  . I ?  

. . . . . . . . . .  1 6  

, . 1 7  

. . . . . . . . .  I8  

. , . . . . . . . .  '9 

. . . . . . . .  2 0  

C. D e k l i n a t i o n  

Tagesmittel 346O 0'0 + Abweich. vom Tagesmittel oO o'o + Tagesmittel 4'2000 + 



G Ã ¶ t t i n g e n  k -4 :my) (mm) ( s e c ) ' .  
% */- 

t uncomgirte Vertikal-Intensitgt 

rfieich. vom Tagesmittel oooo oo 

% 04 111 1011 pm 
- -P- -- -- 

TÃ¤glich Beobachtungen. 
----- -- - -- 

I 



Tiigliche Beobachtungen. 

-5 t . . . . . . . . . . .  -1 
. . . .  2 4  

. . . . . . . . . .  . 2 5  

. . . . . . . . . .  26 

. . . . . . . . . .  . 2 7  

. . . . . . . . . .  2 8  

. . . . . . . . . .  2 9  

3, . . . . . . . .  3 c  

11 . . . . . . . .  . 3' 

April . . . . . . . . .  r 

-. - -- - - 

C. D e k l i n a t i o n .  

Tagesmittel 346" 0'0 + Abweich. vom Tagesmittel oO 0 '0  + 
811 am 111 pm 1011 p~lt 811 am i 111 p n ~  1011 pm 



G Ã ¶ t t i n g e n  

\tweich. vom Tagesmittel o-oo oo -+ 1 Tagesmittel 1.8 400.0 + Abweich. vom Tages~ilittel 0% 0.00 + 1883 

. . . .  3 '  

April . . . . . . . . .  r 



......... - - .- -- -- 

April . . . . . . . . .  12 

, . , . 1 3  

. . . . . . . . . . .  14 

. , . , . . . . . .  - 15 

, . . . . . . . .  16 

. . . . . . .  17 

, . . . . . . . . .  18 

. , . . . . . . . .  . 19 

, . . . . . . .  2 0  

. . . . . . . . . .  . 2 1  

I 

Mai . 

C. D e k l i n a t i o n  

Tagesmittel 346' 0'0 + Abweich. \ o m  Tagesmittel oO o'o + Tagesmittel 4'2000, 



H o r i z o n t a l  - 1 n t e n s i t t i t  

Tiigliche Beobachtungen. 
---- - - -- 

April . . , . , , I 2 

. . .  . . .  . 1 . 1  

, . . . . , , . 14 

, . . . . . . , , I t ,  

. . . . . . . . . , l f i  

., . . . . . . ' 1 7  

, .  ~ . . .  * 1 .s 



Juni . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . .  3 

., . . . . . . . .  4 

,, S e . . . . . .  j 

. . . . . . . . . .  6 

., . . . . . . . .  7 

,, . . . . . . . .  8 

1 ,  ........ 9 

, . 1 0  

. 

Go t t i n g e n .  

Tagliche Beobachtungen. k 
-- 

1 8 8 3  

- - 

Mai 12 . . . . . . . . .  
13 . . . . . . . . . . .  

, 14 . . . . . . . . .  
15 . . . . . . . . . . .  

, 16 . . . . . . . . .  
17 . . . . . . . . . . .  
18 . . . . . . . . . . .  
19 . . . . . . . . . . .  
20 . . . . . . . . . . .  
21 . . . . . . . . . . .  

22 . . . . . . . . . .  
23 . . . . . . . . . . .  
24 . . . . . . . . . . .  

, 25 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  2 6  

27 . . . . . . . . . . .  
, . . . . . . . .  28 

, . . . . . . . . .  29 

, . . . . . . . . .  30 

. , . . . . . . . .  . 31 

Intensitdtseinheit = pr) -1 

-- 
-- 

C. D e k l i n a t i o n  Vertik&InteMiÃ 

Tagesmittel 346O 0'0 -k Abweich. v o m  Tagesmittel oO o ' o  + Tagesmittel 4'2 W + 

811 am 111 p m  1011 pm 811 am 111 pm 10ll pm 
- - -- 

P- 

loh p - I -C- I -- -- 

i 
I 

63'7 63'9 63'8 2  - 5'7 2 + 1'6 

64.5 64.1 64.0 

62-8 62.9 1 63'6 

64.7 1 65.6 64.7 

64.7 64.9 64.4 

64'7 64.8 64-6 2 4-5-7  t - 6.7 , 4 + 1.3 
I 

64.8 64.6 64-2 z + 4 ' 9  2 - 5 ' 9  z + I ' 3  

64.1 63'9 64 -7 t + 4 - 3  2 - 5 - 5  2 + 0.2 

65-6 I z + 5'4 2 - 6 - 1  f + 2 - 5  65.3 66-4 

64.5 68-4 68- j + + 3 - 8  2 - 1 1 . 2  ~ + I I . I  

69'2 64'9 + - 5 - 5  t + 0-7 

66.5 2  - 5-8  z + 0 - 4  66-4 

65-2 2 - 7.2 2 + 2 . 2  65-5 

65.6 65.2 2  - 5.7 2 + 0.8 

- 65.6% , 65-8 - t - 4.6 f + 1.5 

65.2 65.0 65.8 < + 3 * 9  "Â 5.7 J + 0'9 

66-2 65-8 64.9 4 + 5.3 4 - 5.3 i t 0.5 

64.4 64.7 65-8 2 +.4--3 4 - 5.7 t + Â¡S 

66.1 67.3 65 -6 + 5'9 \ - 7'4 ? + 4'4 

66-3 64.9 65.7 t 4 0 - 7  2 - 3.0 2 0'0 

- --- -- 

750 I 73[ 
I 744 

746 i 757 :iS 
I 

766 1 774 

I - Ti7 
i 

818 822 V j 

802 to 

'07 807 1 806 'if 

804 1 799 ;P 

788 ' 79l 71 

778 1 775 
.Y; 
I , 

785 779 

787 792 

800 803 'J' 

798 ' 79' 

- E: - 
E:] 

847 1 854 
!Li 

844 ' $57 
I 

871 1 870 
I 

898 1 89' @' 

9 ~ 8  I 935 
I 



Tagliche Beobachtungen. 
- -- -- - 

l 
Tagesmittel I -8 400.0 + 

- .  

Abweich. vom Tagesmi~tcl o-00 00.0 - '\eich. vom Tagesmittel o-oo oo 

Jun i  . . . . . . . .  1 



TÃ¤glich Beobachtungen. 

- --.P -- 
W 

. . . . . . . . .  Juni u 

Y . . . . . . . . .  .I2 

. . . . . . . . .  1 3  

. . .  1 4  

. . . . . . . . .  , I j 

. . . . . . . . . . .  16 

. . . . . . . .  , 1 7  

. . .  1 8  

. . . . . . . .  , 1 9  

. . . . . . . . . .  2 0  

Juli . . . . . . . . .  1 

C. D e k l i n a t i o n .  

Tagesmittel 346" 0'0 4- Abweich. vom Tagesmittel oO 0'0 + 
Uncorrigirte Vertikal-Intensitat 

Tagesmittel 4 - 2  000 + 

.- 



4 - L  U Ã ¶ t t i n g e n  =,m,gr) (mm) '' (sec)- ' . . 
uncorrigirte Vertika 

\%eich. vom Tagesmittel 0.00 oo + Tagesmi t t e l  I 'S 400.0 + \hweich. vom T i i g e s m ~ t t c i  0-oo OÅ +. 
8h um i h  pm 
P-- 

+ 52 - 81 

t 2 - 2 - 2 264- I 263-4 263'3 z - 7.2 + - Y8 : + 8 - 5  . . . . . . . . . . .  12 
t 7 - 12 + 4 ?57'3 257.1 :Â¥"Ãˆ* 3-  - e __ 0.1) 3 - I l a l ,  t + 11).l Y, . .  1 1  

- 7 + 16 - 6 262-5 262-3 268'0 z -20.9 ; + 1 2 - 3  2 + 2 - 0  
I! . . . . . . . . .  I )  

0 - 6 . . . . .  1s 

- 3 + 4 - 2 265-6 266-8 269'0 2 - 7'7 s - 5.7  t + 1 2 - 4  . . . . . . . . . . .  I ~ I  

- I - 13 + 13 266'5 265.0 250-9 : - 2 . 1  [ - 1 r 3  + + ? f r i  . . . . . . . . . . .  1: 

- 7 + 4 o 256.5 258.6 357'2 s - 3 t ' ;  z + I I - ~ ,  ( +20.2 . . . . . . . . . .  1,s 

t 2 + 1 - 8 . . . . . . . . . .  249'7 246-7 q 7 . 3  f - 3 1 . q  f + 1.1 ' " - + ^ ' I  . I o  

t 18 . . . . . . . . . .  - 47 4- 46 245.4 240'4 9-9-8 - > -  z - 25.3 - 7'1 T + 13.4 

- I1 , . . . . . . . . .  - 1 4  4- 3 253-8  255.9 247- I - 24'0 t - 10-0  2 -+ I $ ' ^  . 2 1  



Go t t i n g e n .  
TÃ¤glich Beobachtungen. t t . ' . t s e i n h e i l  z L 10 krj 4 lcml-! - 

(Ã̂ C z 

C. D e k l i n a t i o n  uncorrigirte v e r t i k a 1 . 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Tagesmittel 346O 0'0 -f- Abweich. vom Tagesmittel oO o 'o  + Tagesmittel 4 ' 2  W - 

t + 5-6  t - 5 - 9  t + 1.0 

j- + 5 - 2  4 - 6 - 3  4 + 0 - 6  

{ + 8-7  } -10-8 ; + 2 - 1  

2 + 7 - 4  z - 10.1 z + 3 - 5  
+ 6 - 0  - 7 - 3  + 0 - 6  

3 + 7'4  f - 9'3 z + 1 ' 9  2 1  . . . . . . . . . . .  



L'ncorrigirte Vertikal-IntensitÃ¤ 

ltiih. vom Tagesmittel 0-00 00 - 

TÃ¤glich Beobachtungen 
-- -- - 

I I 



G o t t i n g e n .  

Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene Thermometerangabm 

obere  

^n.p~'ns. 
. . - . . . - - 

l'!iermiiii~c'.er des 
Iil~il,ir 

Regen beginnt l o h  :" 

Sonne. Tri-iAr1'- 
Trocken- 

Mond. Trocken. 

Trocken. 
Trocken. 
Trocken. 

Regen. 

Trocken- 



Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene Thermometerangabcn. 
-- --- -  -- 

1 I 

+ 17O2 

17.: 
17-t t  

1 7 ' 2  
17.7 
'7'5 

1 6 - 8  
1 7 . 0  
1'1.:; 

I i . 0  
I < , - 3  
l 6 ' ( 1  

16.1  
16.;  
1 0 ' 2  

I : -+ 
l l , ' l ,  
!I,"' 

I ( , ' +  
1;-u 
17 . :  

1 7 - 0  

' 7 . 3  
1 . 7  

1; ' I  
17.2 
I I , - l ,  

1 0 ' 2  

10 '4  
16''. 

16 . ;  
K, '"  
17 '1  

I(,-; 
I- 'U 

' 7 ' 4  

1 7 - 1  
I " 4  
1;'; 

}1,'Â 

I - ' I  

I; U 

I':: 

1 6  .I 
Â ¥  

1 0 ' 2  

I ' ) ' ,  
! 0 ' '1 

\fl\ 
J ' , ' I  

1 < 1 ' 1  

I ; "  
I'-' 
I : . :  

I : , ,  
7 ;  - 
r 

i < ' ; s < g ,  

X , !  , I  



G o t t i n g e n .  

Bei den tiiglichen Beobachtungen abgelesene Therrn~meterangabe~. 
I 
- 7-- 

Thern~ometer  des Tlierm. Tlicr nometer '1 her- 1 
Bifilar a. d. 04. der  Vei tilial-Deflektoren mometer '-', "3 - - 

1 Luftkasten Wand des in, Wasser am a m  im 0 > 
obere 1 Saaldeckc , 1 u n t ~ i r d .  unteren 1 oberen oberen Freien 

3 ' 
uspens. t Observat- Eisen , Eisen 1 Eisen 

B e m e r k u n g e n  

Dichter Nebel. 

Nebel. 

Wolkig. 

Regen. 
Rcgen. 

Regen. 

Nebel. 

Regen. 

Nebel. 

Dichter N'-b1' 

Kebel. 

Nebi.1. 

Dctober 2 8h am 
l l l  /tÃ  ̂

10fl PP?, 

3 811 an. 
l l ' p  

I 0'1 P?), 

4 811 a n  
111 pw 

I 011 pn 

5 811 a n  
111 PÃ 

I 011 /?I 

6 811 an 
111 p11 

roh  p~ 

7 811 ai. 
111 /?I 

1011 / A  

8 811 ai. 
111 Pt, 

10'1 /I, 

9 811 ai. 
111 $1, 

I 0'1 / f  

1 0  811 01 

11' p/ 
101' /'Ã 

11  811 ai  
lll/'l 

10~1 p/ 

12  811 ar 
l l l / l  

1011 /Ã 

1 3  811 ai 
I 11 pt 

10'ipI 

14 811 01 

I~!,*Ã 
I oll p* 



Oktbr. 1 6  8 h  01 

~ h *  
l o h *  

10'8 
1 1 . 3  
1 1 ' 2  

1 1 ' 2  
1 1 - 6  
1 1 . 6  

1 1 ' 2  
1 1 - 2  
n - 4  

1 1 . 2  
11 '4  
1 1 . 0  

in 
1 1 . 0  
1 1 . 2  

1 0 - 6  
1 1 . 8  
1 1 . 0  

1 0 ' 6  
1 1 - 2  
1 0 . 6  

1 0 . 4  
TI'O 
1 1 . 4  

1 1 ' 0  
1 r 8  
1 1 ' 2  

Von ob y i - - t o ' Ã ˆ f f i  
Starker Regen. 



G o t t i n g e n .  

Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene Thermometerangaben. 

ispens. 

- 
B e m e r k u n g e n  

- 
ovbr. 5 8h am 

111 pm 
1011 pm 

Kegeii. 

Regen. 
Regen. , I I 811 an, 

111 pm 
1011 pn, 



Decem. 2 8 h  ax 



G Ã ¶ t t i n g e n  

Bei den t8glichen Beobachtungen abgelesene Thennometerangaben. 

18 8 3 
Januar t 8h Ã§ 

t h f t  
roh /n 

Thermometer d e i  Thenn. 
ÃŸifila a. d. Å¸stl 

Wand des 
obere 1 1 1.uftkasten 

Saaldecke , 1 
unpenn. 

Thermometer Ther- - 
der Vertikal-Deflektoren 

- 
morneter 2 2 

irn Wasser am ' arn irn ; 3 
unteren 1 oberen 1 oberen Freien 
Eisen Eisen Eisen ---- - -- ---- ---- ---- - 

+ 9'6 4- 9'8 + 9'7 + 1'3 - - 



0 5 t t i n g e n .  
Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene ThermometerÃ§ngabe - -.- - - Ricnn, 1 *,rrtnitinr~~t t l im- 

Thrrmumricr d e ~  

Bifilar 

luftkuticn 
Â¥'aaldei.-k 

l 

-4 qO" 
'1': 

'J"1 

9.1 
'J.< 

f i ' 4  

9 . 2  
' 1 .  f 
b ' h  

8 - 4  
Pi,  

q - 2  

?! Â ¥ <  

h.2 

'*'; 

K'2 
It 

' Â ¥ '  

x . 5  
v, 
v. 

tri 
i,* * 

h . .  

* * 
/ '4 

. . 
)Â '; 
P - $  
V. - f, 

+ ' 4  

N . 1  
f 1  
k ' l  

2 - r ,  

l - ' ?  

7 ' ̂  

- .- 
/ i 

" 8  
- * *  

7 ' 4  
7" 
. f ,  

-. * 
I *! 

- " a  -.. , " 

-.', -.. 
/ -  

7.4  

7.3 
- = z  

7 . 3  
-*V 
P,.+ 

tkl~c'irn 

1 1 x 1 1  

-4 V'-< 
-,' i 
').! 

im 
ifi> 

' S  

& ' , J  

h - k  
Ã‡ " 

8 .  I 
h 2 

^ 1 1  

- .  b 
- - ! -  

L 4 t  

.- 
.Â / 

t 

- ' f ,  

b . .  -.+ 
3 

- 1  

- I 

7 . h  I 

- ' <  
- ,  

* / ,  

f 

l 

* Â ¥ -  
Ã 

.. " 

" ," 

W , -  ' ,  - I ,  

:'C -. . 
-,. 

- 
- 5 . . 
7 . 2  - 2 

- t 

- t 

-Â¥ 
- . 2  

7 ' 2  
""t 
- * l )  

'J 

f,' Y 

l ' W  

l @  ', ' - 
f 6 



. . 

Q Ã ¶ t t i n g e n  

Bei den tgglichen Beobachtungen abgelesene Thermometerangaben. 

Thermometer des  
Bifilar 

B e m e r k u n g e n  

anuar 25 8h am 

1 oh pw 

Schnee liegt und Fallt 

Schnee liegt. 

Regen. 

limmel mit weissen Wolken b 
deckt, etwas Regen. 

Regen. 

mmel mit weissen Wolken b 
deckt. 

Feiner Regen. 

ebruar 2 8h aw 

Regen und Schute' 

Regen- 



Bei den tgglichen Beobachtungen abgelesene Themometeranmbm. 

Thermometer des I I  ( I  Themometer , Ther- 1; z.e%. der Ve~kai-Defiekto~n '1 mom*r 
ftkasten wand des im Wasser am 

I im 

1 1 Obserrat. unteren ) oberen 1 oberen g g 
~j~~~ ~j~~~ Freien 

I i 
- --- -- - 

-T 

Bifilar 

obere 
Suspens - 
+ 7O2 

8-2 
8 - 0  

6 -0  
6-2 
6-0 

5-8 
7'4 
5'2 

4'3 
5 '2  
4'4 

4-0 
5'2 
4-2 

3' 
5- 
3' 

4' 
4"' 
5' 

5'. 
6.: 
6.i 

4" 
6-i 
5-1 

5 ': 
7.1 
6' : 

6-0 
7-2 
5-8 

5'3 
7'9 
6'8 

;:; 
7'7 

7'2 
g:j 

3-8 
7-6 
4-8 ^ 
4-0 

2'6 
7:s 
4 4 

2'7 
8.9 
5-2 

4'5 
5'4 
4'5 

Saaldeck 
======= 

+ 808 
9'4 
9'5 

6-6 
6'6 
6-6 

6-3  
6-5 
6-0 

5-4 
5'4 
5-6 

5"' 
5'3 
5.1 

4-8 
4-8 
5"' 

4-8 
5'1 
5'9 

5-6 
6-2 
6'6 

5-6 
6.4 
6'0 

5'7 
6-4 
7'7 

6.1 
6-4 
6'8 

6-0  
6-7  
6'2 

7 -6 
9-0 
9'5 

8.4 
8-0  
7'7 

5-6  
6-6 
6-3  

Februar 14 8 h m  
1hpÃ  ̂

roh 

Regen. 
Regen. 

Nebel. 
Woikni wclia, 

Wolken welm. 

Sctt1iecflll. 
Nebelig. 

Wolken wein. 

Regen. 
Feiner Regen. 

Feiner Regen. 

m 
*I 

III 

11 

78 

n 

n 
II 

n 

u 
n 
I I  

IJ 

1 

1 

1 

t 
# 

i 
I 

l 

1 

Kolken weitÃ§ EtwnÃ Regen 

In der Hbhe NebeL 
Trfibe und d u d # .  



G-Ã–ttingen 

Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene Thermometerangaben. - 
Bemerkungen 

Thermometer des 1 ,  Therm. Thermometer 
Bifilar a. d. Ã¶stl der Vertikal-Deflektoren 

Thenno- 
I 

C I 
meter 3 's 

im V 
Freien l --- 

- - 
Wand des im Wasser am am 

e 1 Saal- 1 Luftkasten unterird. unteren 1 oberen ' oberen 
U S I I S  decke ' I 1 11 Observ- Eisen I Eisen ; Eisen 

Schnee fallt 

Starker Schneefall 

sclineefall vorher. 
f r ~  Starker Schntefd. 

Schneefall. 

Schneefall. 



1888 

M%? 27 81 
I 1 

101 

28 8t 
. I! 

rot  

I1 29 811 
ih 

roh 

" 30 8h 
1 h 

Thermometer des 
Bifilar 

obere Luf 
Suspens. 

B e m e r k u n g e n  

=---=L.L-. - ? z t * -  

Surker Nebel. 

Feiner Regen. 

1oh 

April 2 8h 
1h 

loh  

ii 3 8h 
Ih, 

xoh, 

n 4 8 h .  
l h i  

I O ~  

n 5 8ha 
Ih  f' 

roh f' 

II 6 8 h a  

I h t  
IOhP 

t 7 8 h u  
rhp ,  

10hp. 

$9 8 8h a. 

1:; 

19 9 8h ag 
l h ~ ,  

r o h p ~  

'I 10 8 h m  
1h/# 

roh pt 

I I I 8 h a  
1 h p s  

loh *Ã 

1 1 2  8 h a ~  
1hpn 

loh  ,Ã̂ 

13 8 h m  

loh  pm 

n 14 8ham 
i h p m  

1 0 h m  

)I 16 8 h a m  
1h pwa 

roh* 

Nebel. 

Regen. 

Unten NebtL 

, anfangt klar, ~piiter bedeckt. 

Regen. 

Regen. 

Regen und ttÃˆ Sehnte. 

Dichter NeW. 



G i j t t i n g e n .  

Bei den tÃ¤gliche Beobachtungen abgelesene Them~meterangabe~. - 
Bemerkungen 

- 

l 
Thermometer des Thermometer 

Bifllar der Vertikal-Deflektoren mometer 0 -0 

Wand des im Wasser am am 
Luftkasten im 

unterird- unteren t oberen 1 oberen 
i~pens. II Observat. Eisen Eisen i Eisen Freien 

-- 

I I ' I  l 

I 

I 

I 

1 

1 

$ 

: 
$ 

1 

J 
t 

1 

1 
<J 

1 

n 
n 

n 
n 
n 

'n 

n 
W 

n 
n 
'n 

n 
rn 
m 

m 
m 
m 

m 
m 
m 

m 
M 
m 

m 
Yn 

fm 
fit 

fit 

bm 

Â¥ 

In1 

bm 

Regen. 

' Regen. 

Oben klar unten 

Mai 2 8h a 
lh I' 

loh $9 

roh 



U Ã ¶ t t i n g e n  
Bei den tsglichen Beobachtungen abgelesene Thermometerangaben. 

Thermometer des Therm. 11 Thermometer , I Thermo- 1 '  Bifilar ! a - -  1 der Vertikal-Deflektoren 'I meter 8 U 1 -J 

Saal- 1 Luftkasten Wand des ' im Wasser am am ' 
unteren 1 oberen 1 oberen 1 11 Obsem. ~ i ~ ~ , ,  Eisen Eisen Freien - 

I P--- I I II I I ! 

o bete 
Suspens 

t 13O8 
firn 
fim 

im 
Ã̂t 
tet 

im I 
Ã̂ 
Â¥> 

I# 
>m 
'im 

im 
Pm 
im 

m 
m 
m 

m 
m 
m 

m 
rn 
m 

m 
m 
m 

11 

11 

VI 

n 
Â¥ 

n 

n 
n 
n 

n 
n 
II 

1 
1 
1 

t 

l 

I 

2 

t 

l 

t 
I 

I 

8 8h; 
Ih1 

rohi 

9 8h: 
~ h ,  

lohÃ 

10 8h4 
lh< 

l o h t  

1 1  8h4 
rh/  

loh$ 

12 8 h a  
Ih$3 

10hp 

13 8 h a  
lh$3 

roh $3 

14 8 h a  
Ih?' 

I O ~  

16 8 h a  
lh<. 

loh& 

17 8hai 
1hft  

lohpi 

18 8ha j  
Ih<l 

10h PÃ 

19 8ha t  
1h$3? 

loh  $9 

20 8h a t  
r h p ~  

roh pa 

21 8han 
~ h p n  

I O ~ Ã  

22 8han 
1hpfl 

1 0 h p  

23 8han  
1hpn 

1ohpfA 

24 8 h a n  
l h t w  

iohpm 

Etwas Regen. 

Regen. 

Vorher Regen. 

13-8 

15-0 
23'4  
17'0 

15-6 
26-6 
'7'4 

13.6 
18-9 
11-2 

I 1'2 
15-8 
12.7 

7'6 
l", 
7-0 

11.0 
4.8 

8'1 
15'4 
4 -8 

8'2 
16.6 
11-6  

12-0 
20'4 
16'3 

16'2 
22'2 
13'0 

14.6 
25.1 
16'2 

Regen. 
Starker Regen. 

Vorber Regen. 



Bei den tBglichen Beobachtungen abgelesene Thermometerangaben, 

Mai 27 8ham 
1 h F  

~ o h Ã §  

Juni 2 8h am 
lh^w 

10hpm 

1 1  

Thermometer des Thermometer Ther- 1 
Bifilar , a. d. 6stl. 1 der Vertikal-Deflektoren I mometer m 

LutBasten Wand des im Wasser am 1 irn unterird. unteren oberen oberen 
Obere 1 1 1 1 11 ObseÃ£at Eisen 1 Eise" Eisen Freien 

Suspens. -- 
I I I 1 1  1 

+1J04 +13O6 +13'7 -b12'9 +12'2 -+12'9 12'9 + 15'9 - I 
21.6 18-8 18-0 18.1 13'1 12'3 13'0 13'0 19.2 10 3 
18'0 17.7 17'0 17'2 12'9 12'2 12'8 \ 12'7 1 r 8  10 1 2 

I 

18'9 17'1 16'6 16'8 12'6 12'0 12.5 12'4 11'2 0 1 

28-0 18'4 17'2 17'3 12'7 12'0 12.6 12'5 18.6 0 I 
18.3 17.4 17.2 17.3 12'7 12'0 12'6 12.5 11.6 o o 

19.3 16.6 15-4 15.5 12'7 12'0 12-6 12'6 14.7 0 ' 0 

29'2 18'9 16.9 17'0 12.7 12'1 12'8 12'6 24.4 0 0 
20-2 18-4 17.8 18-0 13.2 12-6 1 13-4 13-3 14-6 3 o 

22' 18-4 17'3 17'4 13.6 13.2 14.0 13'9 , 18'6 10 
28.8 20'2 18'5 18.6 13.7 13'3 14'1 14'0 26'8 - 

Y - - 14.0 13'6 14'4 14'4 15'8 - 
20'0 21'0 18-6 18'8 14.4 13.8 14'5 14'4 12'4 I0 - - - 14'4 13'8 14.6 14.6 17-8 10 

20'0 20-0 18.8 19-0 14'5 13'9 14'7 14'6 16.3 I0 

Bemerkungen 7 
Regen. 1 

I 

Regen. 

Vorher Gtwit""^"' 

vofier W- 
~ewittenÃ§?" , 
Starker 



Juni 17 8h 

Kiwi Rwni 
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Bei den wehen Beobachtungen abgelesene Thermorneterangaben. 
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Magnetische Beobachtungen bei Polarlichtern und magnetischen Gewittern, 
Ã ¶ t t i n g e n  

1882 Hor..Int, 
iovbr. 17 1 . 8  
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Magnetische Beobachtungen bei Polarlichtern und magnetischen Gewittern. 
Sotkbger Zeit. 

1882 

Novbr. 17 
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P- 
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39 0 
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43 0 
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49 0 
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Die Zeitfolge der Ablesungen fÃ¼ die tÃ¤gliche Beobachtungen. 

11. Die Reihenfolge der Beobachtungen fÃ¼ den Zeitraum von 1882 Oktober 17 111 pm bis Dezember 31 
iotl pm ist aus der folgenden Anordnung ersichtlich, wenn man an die Stelle der Ablesungen des Quadri- 
filar noch gleichzeitige der Vertikal-Deflektoren setzt. 





I. Absolute Bestimmung der erdmagnetischen Kraft 

in GÃ¶ttingen 

I. Dekl ina t ion .  

Das zur Bestimmung derselben benutzte Instrument ist mit ,,Unifilar I" bezeichnet; der wesentliche Theil 
desselben (2200 gr schwer) besteht aus zwei halbcylindrischen Magneten, welche in einer cylindrischen Messing- 

hÃ¼ls mit einander fest verbunden sind und zwar so, dass zwischen den beiden ebenen FlÃ¤che der Magnete 
sich ein freier Raum befindet, welcher an den beiden Enden durch Objektiv-Linsen geschlossen ist und 

auf solche Weise die Ablesung einer in der Brennebene der Linsen und zwischen den beiden Magneten 

befestigten Glasskala gestattet. Letztere ist von einem Theodoliten aus sichtbar, welcher auch auf einen Kir&- 
thurm (Albani) in der Stadt gerichtet werden kann. 

In der Regel ist zwei Tage nach jedem Termine der Azimut-Unterschied zwischen der magnetischen 
Axe und der Thurmspitze gemessen, ausserdem ist zweimal im Laufe des Terminsjahres 1882183 das Azimut 
der Thurmspitze durch Beobachtungen des Polarsterns mit einem von R e i c h e n  ba ch  und E r t  el  (Horizontal- 
kreis ?,.Gmm Durchmesser) angefertigten Universal-Instrumente bestimmt. 

Durch die oben angegebene Konstruktion des Magneten ist eine Vereinfachung der Beobachtungen 
ermÃ¶glich im Vergleich mit dem von GAUSS in der Abhandlung ,,Ubsr die Anwendung des Magnetometers 

zur Bestimmung der absoluten Dskl ina t i~n '~  auseinandergesetzten Verfahren. (Resultate aus den B. 
magll. V. herausgegeben von GAUSS und WEBER im Jahre 1841, Seite I bis 10 und GAUSS' Werke Bd. V- 
Seite 436 bis M-^. Ubrigens ist zu vergleichen die genannte Zeitschrift: 

im Jahre 1837: No. VII. W. WEBER. Uber die Reduktion der Magnetometer-Beobachtungen auf 

absolute Deklinationen, Seite 104-129, 

im Jahre 1836: NO. I. W. WEBER. Bemerkungen Ã¼be die Einrichtung magnetischer 0bservatorien 

und Beschreibung der darin aufzustellenden Instrumente. Seite 13 bis 33- 

Um absolute Bestimmungen der Deklination in den Terminen zu erhalten, ist an jedem 

eine grosse Anzahl von Ablesungen des Unifilar I ausgefuhrt. Die betreffenden Resultate sind in dem 

obigen Abdruck der Termins-Beobachtungen durch ein u kenntlich gemacht. Die Beobachtungen an dem 
Variations-Instrument, niimlich am Unifilar 11, sind alle auf Unifilar I reduzirt und zwar die @ichzeitigen 

genau, dagegen die ~ b r i g e n  durch eine aus jenen Beobachtungen abgeleitete Interpolation. 



ABSOLUTE BESTIMMUNG DER ERDMAGNETISCHEN KRAFT IN G~)TTINGEM. 

auftretenden Abweichungen in den Angaben der Termins-Beobachtungen und der verschgrften Beobachtungen 

beruhen darauf, dass die Mittelwerthe von mehreren Beobachtungen am Unifilar I zur Vergleichung zwischen 

den beiden Instrumenten benutzt worden sind. 

Die vollstÃ¤ndig Beschreibung der zur Ermittelung dieser Grosse benutzten Instrumente, die Methoden 
der Berechnung und die Untersuchung der Genauigkeit der erhaltenen Resultate findet man in der Arbeit: 

KAUL SCHERING: ,,Bestimmung der Horizontal-Intensititt." (Nachrichten der KOnigI. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu GÃ¶ttinge 1881, Seite 133-176). 

A n  jedem Termine wurde zuerst die Schwingungsdauer des Hauptmagiieten von Unitilar I (LBnge 477mm; 
Gewicht 2200 er} beobachtet, dann die Ablenkungen ermittelt, welche derselbe nach dem von GAUSS definirten 

,,modus secundus" (GAUSS: Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata. 1832. GAUSS' 
Werke Band V, Seite 293 bis 305, herausgegeben von der KUnigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu GUttingen, 

redigirt von ERNST SCHERING) auf einen zweiten Magneten (LÃ¤ng 232mm) in zwei verschiedenen Ent- 
fernungen, nemlich: 

15wgmm (Lage 11) und 2001*omm (Lage 1) ntirdlich 

und iSoo"7mm (Lage 111) und 2001*imm (Lage IV) sUdlich vom Hauptmagneten ausUbt; 

diese Ablenkungs-Beobachtungen wurden dann zur Kontrolle wiederholt und alle Beobachtungen eines Tages 
mit H ~ l f e  der gleichzeitigen Ablesungen der Variations-Instrumente auf dieselbe Deklination und Intensit~t 

reduzirt. 

. Die Bestimmung des Trggheits-Momentes K des Haupt-Instruments ,,Dnifilar I" ist dreimal ausgefuhrt, 

sie ergab als mittleren Werth bei der Temperatur r: 

K = 435188. 105 ( I  +o*oooo28 r )  (mrn)m 
und als mittleren Fehler 0-02 pCt. dieses Betrages. 

In der folgenden Tabelle sind zunÃ¤chs die einzelnen durch Beobachtung gefundenen Grtissen zusammen- 
gestellt, nemlich: 

t die Schwingungsdauer des Hauptmagneten in Sekunden, 

SI, Su , S ~ I I ,  Si", die doppelten Ablenkungen des zweiten Magneten in Skalentheilen auf gleiche 
Deklination und IntensitÃ¤ sowie auf die Tangente der Ablenkungs-Winkel reduzirt.: 

Die AbstÃ¤nd zwischen Skala und Spiegel sind auf die gemeinsamen Maasse 

ziirÅ¸ckgefÅ¸hr Beim Beobachten konnten die AbstÃ¤nd nicht in allen Terminen genau gleich 
hergestellt werden, da die Skalen mit den Fernrohren inzwischen fur andere Zwecke verwandt 

e r d e n  mussten. Die bei den einzelnen Beobachtungen 1 bis amm betragenden Abweichungen von 
jenen Werthen wurden unter Anwendung von Senkeln, welche von der Decke herunterhingen, 
gemessen, und sind bei der Berechnung berhcksichtigt. 

Ferner bedeutet: 

T die Temperatur, 

T die absolute Horizontal-IntensitÃ¤t 

M das magnetische Moment des Hauptmagneten, 

T. diejenige Horizontal-Intensitgt, welche dem Nullpunkte des mit der Ablesung der ~ulfsnadel und 
m t  der Deklination korrigirten Standes des Bifilar entsprechen wurde- 

G .  K 



1882 
August .. . I 

August.. . 15  

September I 

September 15 

Oktober.. I 

Oktober.. 15 

November I 

November 15 

Dezember I 

Dezember 15 

4 IntensitÃ¤ts-Einhei = (mgr) (mm) - (sec)- 

Januar .. . 2 20.8823 634'42 1338.84 

Januar . . . I j 20.8545 636.83 1341.29 

Februar.. I 20-8650 635.88 1339.99 

Februar.. 15 20.8736 635.70 1339-05 

Alk-Z .. . . . 1 20.8952 635.92 1340-1 2 

Mirz . . . . . 15 20.8645 636.25 1341 -66 

April.. . . . 1 20-87 52 636.01 1339'98 

April ..... 15 20.8781 635-55 1337.95 

Mai . . . . . . I 20-8878 635-71 1336-78 

Mai.. . . . . 15 20'8966 630'87 1326.92 

Juni.. . . . . I 20-8960 629-79 1327'90 

Juni.. . . . . 15 20-8953 630-33 1329-26 

Juli . . . . . . I 20-9328 630-01 1327-65 

Juli . . . . . . 15 20.9075 629'93 1328.93 

August.. . 1 20'9277 633-25 1334-29 

.August.. . 15 20'9227 632-41 1330-83 

GGttinger Zeit T M. 1 0 - 4  T0 

411 3 5 m ~  1.8627 52113 1.8078 

9 45 07" r 8 6 0 8  52108 1.8090 

9 40 r 8 6 2 8  52159 1.8086 

10 35 rS86r2 52190 1.8095 

I I  10 1.8630 52172 1.8104 

10 25 1.8611 52188 1-8101 

9 30 1.8631 52239 1.8116 

10 o 1-8643 52285 ~ 8 0 9 8  

10 20 1.8625 52322 1.8092 

11 10 1-8672 52333 r 8 1 0 3  

Bifilar Hulfsnadel 
skalentheil 

478'34 435'36 

444'85 433.05 

491 '28 464-33 

476- 13 456'75 
492'92 466-89 

500-28 480-58 

533'85 504-57 
561.06 530.53 

560.10 533.19 

595.60 542-93 

Den mit "' bezeichneten Werthen ist geringeres Gewicht beizulegen als den Ã¼brigen 

3. Inkl ina t ion .  

K . ~ L  SCHERISG: Magnetische Inklination und allgemeine Theorie des Erdinduktors. Nachrichten der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu GÃ¶ttinge 1882, Seite 345-392. 

Hier sei nur erwshnt, dass die Drehungsaxe des Erdinduktors unter einem ~eigungs-winkel  O' geFn 

den Horizont festgestellt wird, und dann in der Ã¼bliche Weise nach der ~ ~ l ~ i ~ l i k a t i o n s - M e t h o d e  die Aus- 

schlage des Magneten im Galvanometer beobachtet werden. Gleichzeitig wird der Winkel a' mit optischen 

Hulfsmineln gemessen. Dieselben Beobachtungen werden fur einen andern Neigungs-Winkel a" der Drehungs- 
axe ausgef~hrt .  



ABSOLUTE BESTIMMUNG DER ERDMAGNETISCHEN KRAFT IN GOTTINGEN. 
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Bei den im Jahre 1882183 ausgefuhrten Beobachtungen wurden die Winkel a1 und ,P so gewalilt, diis~ 
der eine, z. B. a' um 1 5  bis 20 Bogen-Minuten kleiner, a" um 15 bis 20 Bogen-Minu~cn grÅ¸sse als die Inkli- 

nation war. 

Wenn  dann bei der Neigung a1 der Magnet unter dem Einflusse der multipliziren~i wirken.ilen 

InduktionsstrÃ¶m die Bogen: 

beschreibt, welche in Skalentheilen, auf Bogen reduzirt, iiusgedrikkt sind. dagegen bei der Neigung 

die Bogen: 

11',, P2, Pal . . ., rtV, . . . . . 
so werden, wie in der genannten Abhandlung GÅ¸ttinge Nachrichten 1882 Seite 354 gezeigt ist, die einzelnen 

jedem v entsprechenden Werthe der Inklination i nach der Niiherungs-Formel: 

berechnet. Der Fehler, welcher dadurch entstand, dass hier die Galvanometer-Aussclil3ge I,, den Winkeln al-i 

und a"-i statt den sin (al-i) und sin (a"Ã‘i proportional gesetzt sinii, betriigt weniger als 0-04 Bogen- 

Sekunden. 

Der Abstand der Skala von dem Spiegel des Galvanometers war 188213 gleich: 51conlll1. Zur Beslim- 

mung von a\ a" und der Werthe P,, und il',, war nur ungefiihr e i n e  ha lbe  St  i ~ n d e  erforderlich. 

Der Mittelwerth 2% =$Sv ist dann mit H ~ l f e  der Angahen ikr  Variations-l~~strumente wqen  der 

Anderung der Inklination wÃ¤hren dieser 13estimmungen korrigirt und zwar auf den Werth  io* derselben zur 
Zeit der Beobachtungen mit der Neigung a" reduzirt. In der Kegel ist auch noch eine dritte IBeobachtu~ 

mit einer Neigung dll, welche ungefdhr wieder gleich a' war, ausgeftihrt uiii.1 SO ein zweiter t.'henf;i!ls iiif die 

Zeit des zweiten Satzes reduzirter Werth erhalten. Der definitive Werth 

worin (3511) im Wesentlichen den Lokaleinfluss des in demselben Gebiiudc befindlichen Magneten im l'nifilar l 
darstellt, ist in der folgenden Tabelle aweebe l l .  Die mit 6" bezeichnete Grtjsse siebt in Sekunilen de11 ["nter- 

schied der beiden m h e  io* und an; ihr geringer Betrag gestattet ein L'rtheil Å¸be die grosse Genauig- 

keit dieser Methode. 
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..... 1881 August I 1'1 32m um 

5 8 
9 28 um 

9 30 pin 

10 51 pm 

August ..... 15 0 52 um 

I 30 

3 17 
7 0 um 

5 3 P"' 

9 0  

10 32 PM 
September.. I o 47 um 

1 3s 

4 57 am 

4 47 P 
10 45 /"Ã 

September.. I 5 o 55 um 

4 57 
10 15 um 

10 59 P"1 
.... Oktober I I 19 um 

7 5 um 

2 40 Pm 

10 $0 pm 

.... Oktober 15 I 13 um 

9 15 am 

3 I0  pm 

10 43 PÃ̂  

November ... 1 o 52 um 

0 34 m 
10 51 tÃˆ 

November .. 15 I 5 UÃˆ 

0 43 F'm 

10 53 Pm 

Dezember .. I I 6 um 

I 3 ^  

10 50 Pm 
1882 Dezember . . q I 13 um 

I 20 pm 

11 7 pm 
1883 Januar ...... 2 I 5 

1 " P m  

11 38 Pm 

.... 1883 Januar.. 15 i b  11111 am 

I 8 pru 

10 48 /"Ã 

Februar.. ... I I 34 am 

I 6 p m  

I1 4 * 
Februar. .... 15 2 46 um 

I 5 p m  
10 55 Pm 

MSrz ....... I o 56 am 

0 39 t"1 

10 47 t"1 

....... Marz 15 o 56 am 

0 48 Pm 

10 50 pm 

....... April I 0 30 am 

5 32 /w 

....... April 15 3 2 um 

2 3 P"J 

10 33 pm 

......... Mai I 2 21 am 

10 5s Pm 

Mai ......... 15 I 15 am 

0 41 P"1 

10 53 pm 

........ Juni I 2 19 um 

I1 31 am 

10 44 t"1 

........ Juni 15 I 39 am 

I1 35 am 

11 33 Pm 

......... Juli I I 30 um 

0 34 /"Ã 

10 36 pm 

Juli. ........ 15 I 40 am 

0 50 pn1 

10 38 /"Ã 

..... August I I W um 

i i  51 um 

I1 12 pm 

1883 August.. ... 15 o 34 am 

I1 52 am 

I0 51 P"1 

11 47 PM 



In der folgenden Tabelle sind, wenigstens von einigen Terminen. die '.ammtlicllen hcobdi'liic~et~ 
 rossen z,, und die berechneten iÃ zusammengestellt. Die Schwingungdauer des Galvanomciem beim8 nwa 
42s, die Zeit f ~ r  die Umdrehung des Erdinduktors unpeflihr 2s. 

Die absoluten Bestimmungen sammtlicher erdmagoctisher Kmpo~entezi sind von itWÃ Auf^ut 8 bis iw i  
April t von ERNST und KÃ‡Ã Sa.mzn.-c autgefohrt, von da an lÃ 1883 August 15 von KÃ‘ .'kilBlist. und 
Herrn mTH. KAHL S C ~ W  hat sgmmilichc & i - ~ ~ c h t ~ n f t ~  berechnd. 



11. Instrumente zur Bestimmung der Variationen 

der 

erdmagnetischen Kraft in GÃ¶ttingen 

I. Dek l ina t ion .  

Die Anderungen der Deklination wurden am .,Unifilar 11" beobachtet, welches irn Juli 1882 im unter- 
irdischen Beobachtungsraum aufgestellt ward. Der Magnet (LÃ¤ng 5omm) hing in einem KupferdÃ¤mpfe an 
einem ungefÃ¤h langen mit dem Gew6lbe des Raumes befestigten Messingdrahte. Der Abstand von Skala und 
Spiegel betrug 5162.2mm, so dass der Werth eines Skalentheils gleich 1~".g7g war. Die Anderungen 
der Deklination in Bogenminuten sind nach der Formel: 

L  ̂- U^ W ,  (U,, -U,,") 

zu berechnen, worin i,UÃ - UÃ£Â die Anderung am Unitilar I1 in Skalentheilen bezeichnet und der Koeffizient % 

die Zahlenwerthe hatte: 
I 

W ,  = - 2-987 5 bis 1883 Februar 4, 

I 
-W. = - von 1 8 8 3  Februar 4 bis 1883 Juni 30, 

2.977 

Die Verschiedenheit der Werthe von 7u1 entstand dadurch, dass nach und nach stÃ¤rker Driihte, deren 
Torsions-Koeffizienten o'oo87 resp. o-0105 resp. ~ 0 2 4 4  betrugen, ftir das Unifilar I1 genommen wurden, da die 
feineren in der feuchten Kellerluft bald durchrosteten und zerrissen. 

Die Schwingungsdauer des Magneten ohne DÃ¤mpfun war 4.255, das DÃ¤mpfungsverhÃ¤ltni war 1 zu 
2'  1 1, demnach betrug die Schwingungsdauer T' im DÃ¤mpfe 4-37 und 5 T = 21 -85s .  Als Beobachtungs- 
Schema wurde daher das Folgende gew~hl t :  

Zeit Ablesung 
oh 4* 38s a~ 

49 '72 

Berechnung - 

I I a4 

22 a5 

Unter der Voraussetzung, dass sich die Deklination wiihrend des Beobachtungssatzes pro~ortional der 
Zeit lindert, giebt daher der Werth Ur, die Deklination zur Zeit 0'1 5m ~ 4 s .  (GAUSS: Das in den Beobach- 
tungs-Terminen anzuwendende Verfahren. 1836. G A ~ ~ s  Werke. Bd. V. Seite 341 bis 555 und: ~ n l e ~ ~ ~ ~ g  



~ e s t i r n m u n g  der Schwingungsdauer einer Magnetnadel 1837. GAUSS Werke Band V. Seite 
bis 9 4 .  Re- sultate aus den Beob. d. m a p .  Vereins 1837, Seite 78.) 

Es  zeigte sich bald, dass die elastische Nachwirkung des mehrere Male wieder erneuten Messing- 
drahtes den Stand des UnifiIar I1 nach und nach Ã¤nderte deshalb wurden zur Kontrolle an jedem Termine 

und ausserdem fast tÃ¤glic mehrere gleichzeitige Ablesungen am Unifilar I und Unifilar I1 ausgeftihrt und mit 

H ~ l f e  derselben alle Beobachtungen auf Unifilar I reduzirt. Dieses Instrument, welches schon langer als 
10 Jahre an  demselben Drahte hÃ¤ngt zeigte keine derartige StandÃ¤nderung Zu den Zeitpunkten, an welchen 

in den Terminen gleichzeitig beide Intrurnente beobachtet worden sind, ist, wie schon oben bemerkt, den mit- 

pthei l ten Resultaten ein U beigesetzt. 

2. Die Variationen (IOOOO <?T) der Hor izon ta l - In  ten si t a t  wurden aus den Ablesungen am Bifilar 
(B-Bn), an der W E B E R ' S C ~ ~ ~  HÃ¼lfsnade (H-HJ u n d  aus den Anderungen (U*-U*,,) der Deklination in 

Bogenminuten nach der Formel: 

berechnet, worin: 
6 ' ~ 0 ~ 1 7 7 ( t ~ - ~ " ) - 0 ~ 1 1 2 ( / - ~ ) - 0 ~ 0 6 6 ( t ~ ~ - r ~ )  

eine, dem Betrage nach, sehr geringe Temperatur-Korrektion bedeutet, welche aus den Temperaturen 

to des oberen VerbindungsstÃ¼ck der DrÃ¤ht 

tu des unteren 71 

f der DrÃ¤ht selbst 

berechnet werden kann, An den niitgetheilten Resultaten ftir die Horizontal-IntensitÃ¤ ist sie noch nicht an- 

gebracht. 

Nach einer ganz analogen Formel, nemlich: 
(TM - IOOOO T. -- = 0'1693 (B -Bn) - 2.0084 (H - Ho) -/- 2.7125 (U* -U*& -9" M 

ist auch die Anderung d M des magnetischen Moments des Magneten im Bifilar ermittelt. Die den obigen 

Gleichungen zu Grunde liegenden Konstanten sind im Juli 1882 bestimmt. Die Anderungen des Nullpunkts 
des Bifilars wÃ¤hren des Terrninsjahres 1882183 sind oben ( S e i t e ~ 3 )  in der Tabelle unter T. aufgeftihrt. Den 

mitgetheilten Termins-Beobachtungen ist der fur jeden Termin gefundene Wenn von TÃ zu Grunde gelegt, 
n u r  fÃ¼ Termin XIX. und XXIV. ist eine Ausnahme gemacht. Hier ist jedesmal das Mittel aus dem Werthe 

von T. irn vorhergehenden und folgenden Termin angenommen, 
also fur Termin XIX: T. = 1.8085 
und fÃ¼ Termin XXIV: T. = 1.8091 

Das Bifilar ist noch das von GAUSS selbst in1 westlichen Saal der Sternwarte aufgestellte Instrument. 

(GAUSS: Uber ein neues, zunÃ¤chs zur unmittelbaren Beobachtung der Veranderungen in der IntensitÃ¤ des 

horizontalen Theils des Erdmagnetismus bestimmtes Instrument, 1837, GAUSS' Werke, Bd. V. Seite 357 bis 373 

und: Zur Bestimmung der Konstanten des Bifilar-Magnetometers. 1840, GAUSS' Werke Bd. V. Seite 401 bis 426. 

- W. WEBER: Bemerkungen Å¸be die Einrichtung und den Gebrauch des Bifilar-Magnetometers, in ,,Resultate 
aus d. B. d. magn. Vereins h. von GAUSS und WEBER im Jahre 1837," Seite 20 bis 37 mit Abbildungen.) 

Im Jahre 1882 wurde das untere Verbindungssttick der DrÃ¤ht geÃ¤ndert so dass jetzt der 

Apparat ausser an  den beiden ungefiihr 3 m langen Driihten noch an zwei andern, von nur 5 mm Lange hÃ¤ngt 

deren Ebene senkrecht zu derjenigen der langen DrÃ¤ht ist. In Folge dessen befindet sich der Schwerpunkt 
immer in der Vertikalen, in \velcher sich jene beiden Ebenen schneiden. Durch eine analoge Einrichtung am 
oberen Ende der Drahte wurde zugleich erreicht, dass die Ersch~tterungen des Daches, mit welchem die obere 

Suspension verbunden ist, sich dem Instrument kaum noch merkbar mittheilen. 



Das Gewicht des Magneten im Bifilar betrÃ¤g I 1870 8 ;  die Schwingungsdauer ist 46-304s, der DÃ¤mpfungs 
Koeffizient 1.365, also die Schwingungsdauer im DÃ¤mpfe 46-53s. Die Ablesungen geschahen demgemÃ¤s 

nach dem Schema: 
Ablesung. Berechnung : 

oh 4m 19s "1 

Das Mittel B giebt unter der Voraussetzung einer der Zeit proportionalen Ã„nderun wÃ¤hren des 
Beobachtungssatzes die IntensitÃ¤ ftir die Zeit 011 Sm 0-93. 

Die Htilfsnadel hÃ¤ngt gemÃ¤s der W E B E R ' S C ~ ~ ~  Konstruktion, an dem Hauptmagneten in einer 
Entfernung von I 1 I 5rnm. 

W. WEBER: Vorschlag die Variationen des Stabmagnetismus beim Bifilar-Magnetometer unabhÃ¤ngi 
von der Kenntniss der Temperatur zu bestimmen. Resultate a. d. Beob. d. magnet. Vereins von GAUS und 
WEBER im Jahre 1840. Seite 35 bis 45 mit Abbildungen. W. WEBER: Bestimmung der Komponenten der 
erdmagnetischen Kraft in GÃ¶ttingen Abhandlungen d. K. G. d. Wiss. in GÃ¶ttingen 1855 Band VI. 

Die Ablesungen an der HÅ¸lfsnade sind nach dem folgenden Schema ausgeftihrt: 

Ablesung. 
i m  3s 01 

36 "4 

47 0.3 . 

58 "6 

Der Spiegel des Bifilars ist von der Skala 4709-4mm und derjenige der H~lfsnadel von derselben Skala 
4643 rnm entfernt. Die beiden betreffenden Fernrohre stehen auf demselben Steinpfeiler; an diesem ist auch 
die Skala befestigt. 

Hier sei nur das Verfahren erwthnt, nach welchem an diesem Instrumente die winkeIrechte 
des Magneten zu der Hauptebene der Eisensttbe erreicht worden ist. Es dient dazu ein System zweier ""' 
einer Messinghulse befestigter und gegen letztere durch Mikrometer-Schrauben verstellbare Spie~el, 
unter Benutzung eines Theodoliten in eine solche Lage gebracht werden, dass ihre Normalen genau senkrecht 
auf ehander stehen. Vermittelst einer Klemmschraube wird dann die Messingh~lse in feste verbindung mit 



dem Holzrahmen gebracht, welcher als TrÃ¤ge der beiden vertikalen, jede u m  eine horizontale Axe drehbaren 

Eisenstiibe dient. Der Winkel, u m  welchen der zwischen den EisenstÃ¤be und zwar in der HÃ¶h der Pole 

derselben hÃ¤ngend Magnet aus dem Meridian abgelenkt worden ist, kann gemessen werden, ohne die Eisen- 

stÃ¤b zu entfernen. 

Die Anderung der Vertikal-Intensitiit (V*-V*,,) ist aus den Ablesungen an  den Vertikal-Deflektoren 

(V-Vo), den Lnderungen der Horizontal-IntensitÃ¤ (B* - B*,,) und der Deklination (U* - U*,,) nach der folgenden 

Formel berechnet: 
ioooo (V* -VB,,) = 2.7210 (B* - Beo) + W3 (S),  

worin: 

und : 
0.3537 bis 1883 Juli 23, 

S = ~ - 4 j 0 - ( U * - L - * o ) + ~ ~  (V-Vo) 
0-3614 von ,, ,, ,, an 

zu setzen ist. 

(p bedeutet den Winkel, welchen der abgelenkte Magnet mit dem magnetischen Meridian bildet. In 
Folge von â‚¬nderung am Instrumente, welche im Laufe des Terminsjahres sich als nothwendig erwiesen, ist 

auch der Werth von (p ein anderer geworden; es war auf den Skalentheil 5oo des Unifilar I und der Vertikal- 

Deflektoren reduzirt : 
am Tage 

1882 August 7 y = 47O I I '2 geltend bis 1882 August 9. 

August 30 y = 47 49'2 ,, von 1882 August 9 bis 1882 Oktober 16. 

Oktbr. 30 y = 48 23.7 
1883 Msrz 12 y = 48 25-6 im Mittel 48O 26'1 geltend von 1882 Okt. 16 an. 

Oktbr. 13 y = 48 29'0 1 
Das Verh~ltniss E- des permanenten Moments der EisenstÃ¤b zu dem induzirten Moment ist im Laufe 

des Terminsjahres von 0-1639 bis 0.1999 gewachsen. 

Um den Stand V f i r  den in dem obigen Druck neben dem Mittelwerthe angegebenen Zeitpunkt, zum 
Beispiel fÅ  ̧ oh 51" zu erhalten, sind 

zu den Zeiten: die Ablesungen ausgefÃ¼hr 
oll i n 1  4 s  a, 

5 3 0 2  

8 a4 

I 6 ^5 

B. Von 1883 Januar I an wurde ausser den Vertikal - Deflektoren regelmiissig das Q U a d r  i f i la r  
abgelesen, dessen Beschreibung und Abbildung, in den Nachrichten der K. Ges. d. Wiss. zu GGttingen 1884 
P. 306-312 gegeben ist, auch in den Annalen der Physik, herausg. V. WIEREMANN, ÃŸd XXIII, S. 686. 

Das Instrument ward im Jahre 1882 konstruirt. Der Magnet desselben besteht aus einer (ungefiihr 
3 0 8  schweren, 3oomlll  langen) magnetischen R6hre von Stahlblech, welche an vier DrÃ¤hte hÃ¤ngt von denen 
zwei Å¸he eine a n  der ni.jrdlichen Wand  festen Rolle von 1 5 m m  Durchmesser, die beiden anderen DrÃ¤ht Å¸be 

eine an der sÅ¸dliche Wand des Beobachtungs-Raumes festen Rolle von ebenfalls Durchmesser gehen. 
Jeder der vier DrÃ¤ht ist ungefihr 5 m  lang und erhÃ¤l seine Spannung durch das Gewicht des Magneten und 
dessen Schiffchen in der Weise, dass jeder Draht mit der Horizontal-Ebene einen Winkel von ungefÃ¤h 

13'  20' bildet. 



Die magnetische Axe der glasharten StahlrÃ¶hr ist von West nach Ost gerichtet und nahezu hori- 

zontal. ~ u f  diese Weise ruft eine Ã„nderun der Vertikal-Intensitiit eine Drehung der magnetischen RÃ¶l~r um 
eine horizontale, von Nord nach SÃ¼ gerichtete, Drehungs-Axe hervor. Um diese Drehung zu messen, ist mit 

dem Schiffchen ein Spiegel verbunden. Das von demselben reflektirte Bild einer vertikalen Skala, die von 
dem Spiegel etwa 6474mm entfernt ist, wird mit einem Fernrohr beobachtet. Diejenige Ã„nderun q der verti- 
kalen IntensitÃ¤t welche eine StandÃ¤nderun des Quadrifilars um I Skalentheil verursacht, ist aus den Ab- 

lenkungen berechnet, welche ein Magnet von bekanntem Momente auf die magnetische RÃ¶hr im Quadrifilar 

in gemessenen Entfernungen hervorruft. 

Die Ã„nderun (V* -V*,,) der vertikalen IntensitÃ¤ berechnet sich dann, abgesehen von einer Temperatur- 

Korrektion, nach der Formel: 
~m (V* -V* 01 = - q (Q - Qo) 

wenn (Q - Qo) die StandÃ¤nderun am Quadrifilar bedeutet. In Folge einer zweimaligen am Instrumente vor- 
genommenen Ã„nderun hat sich auch q geÃ¤ndert Es ergab sich aus den Bestimmungen 

der Werth 
am Tage von q zu 

1883 Januar 10 + 4.137 geltend von Januar I bis Februar 3, 
MZrz 19 + 4.338 ,, ,, Februar 12 bis Juni 14, 

August 13/14 + 4.678 7, ,, Juli I an. 

Um den Stand Q des Qnadrifilar fÃ¼ die Zeit 12h 5m zu erhalten, sind 

zu den Zeiten die Ablesungen auszuftihren 
12h 4 m  4oS 01 

20 0 5  

Die Korrektionen AV, welche wegen Zunahme des permanenten Magnetismus der EisenstÃ¤be der 
elastischen Nachwirkung des AufhÃ¤ngungsdrahte und der VerÃ¤nderun der Temperatur im Beobachtungsraume 
wÃ¤hren eines Termines an die aus den Beobachtungen an den Vertikal-Deflektoren berechneten Vertikal- 
Intensitilten angebracht worden sind, waren aus den an den Terminstagen angestellten Inklinations-Messungen 
und den damit gleichzeitigen Beobachtungen der Horizontal-IntensitÃ¤ an Bifilar, Htilfsnadel und Unifilar er- 
mittelt. Im Anfang der Beobachtungszeit, wo diese Korrektion einen grÃ¶ssere Werth hat als spÃ¤ter wurde 

fÃ¼ dieselbe aus den zahlreichen Inklinations-Bestimmungen fÃ¼ jeden T e m i n  eine besondere Interpolations- 
Formel hergeleitet. Dieselben lauten fÃ¼ 

Termin I, 1882 Augu~t 1: 
A V = 0 ~ ~ - 0 ~ 0 C O ~ 0 ( t -  1'50)+0'00003(l- 1 '50) ( f -7 '30)  

-0~ooo003 ( f -  1 - 5 0 )  ( f - 7 * 3 o ) ( t -  2 1 - 5 0 )  

Termin 11, 1882 Augu~t 15: 
A V = o w m o  -0-001569 ( f -  0.87) + 0~000107015 ( t  - 0.87) ( f  - 2-40) 

-0'00000574 ( f - 0 * 8 7 ) ( t - z . 4 0 )  ( t - 7 - 0 0 )  
+ 0-ooomo16 ( f  - 0.87) ( t -  2-40) ( t - 7 - 0 0 )  ( f  - 17-05) 
- + O ~ O ~ O O O O I ~  ( t - 0 - 8 7 ) ( t - z * 4 0 )  ( t - 7 ' 0 0 ) ( f -  I ~ . o ~ ) ( ~ - z I ' o o )  

Termin 111, 1882 September 1: 

A V = o*ooooo--0.000499 ( f -  5-00) + o . m o 1 5  ( t -  5.00) ( t -  16.78) 

Termin IV, 1882 September 16: 

A V = o ' m o  - 0~0004218 ( f  - 0.92) - o*m001146 ( t -  0.92) ( f  - 4-95)  

+ OWOOOOI 57 ( t  - 0.92) ( t -  4.95) ( t  - 10.25) 



Hier bedeutet t die Zeit in Stunden? welche seit Beginn des Termins oham. verflossen ist. Statt der 
vorletzten Formel gilt fiir 011 5 ts 511 der Werth AV = 0. - - 

In allen anderen Terminen, fÃ¼ welche die Vertikal-IntensitÃ¤ hier nach Ablesungen an den Vertikal- 

Deflektoren steht - es sind dies ausser Termin I bis X im Jahre 1882 noch Termin XXI, XXII und XXIII im 
Jahre 1883 - ist die betreffende Korrektion aus den, meistens zu drei verschiedenen Zeiten in jedem Termin 

bestimmten, Werthen der Inklination und aus dem der gleichzeitig beobachteten Horizontal-IntensitÃ¤ abgeleitet. 
FÃ¼ die Zeit zwischen diesen Beobachtungen wurde sie durch lineare Interpolation hergeleitet. 

Ftir die Korrektion AQ? welche wegen elastischer Nachwirkung der AufhÃ¤ngungsdrght und wegen 

VerÃ¤nderun der Temperatur des Magneten an die aus den Ablesungen am Quadrifilar berechnete Vertikal- 

IntensitÃ¤ angebracht wurde7 ist ein im Wesentlichen dem vorigen Ã¤hnliche Verfahren eingeschlagen. Den 
Beobachtungen an1 Quadrifilar sind die Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ fÃ¼ die Termine des Jahres 1883 mit 

Ausnahme von Termin XX17 XXII, XXII17 wÃ¤hren welcher das Quadrifilar verletzt war, entnommen. 

Ftir jeden dieser Termine ist die Korrektion meistens zu drei verschiedenen Zeitpunkten bestimmt. 
Die in der zwischenliegenden Zeit geltende Korrektion ergab sich aus diesen Bestimmungen durch Interpolation. 
Die folgenden Tabellen stellen die durch die Beobachtungen gefundenen Werthe von AV und AQ dar. 

1882. 
August I. 

am 111 30m 

7 20 

Pm 9 3'3 
10 50 

August 15. 

am 011 52m 
2 24 

7 0 

Pm 5 3 
9 0 

10 32 

September I. 

am oh 47m 

1 35 
5 0 

Pm 4 57 
10 45 

September I 5. 

ilm 011 55m 

4 57 
'0 55 

Pm 10 59 

Oktober I. 

am 1h19m 

7 5 
pm 2 20 

10 50 

Termin I. 

0 

- 29 
- 92 
- 109 

Termin 11. 

0 

24 
- 66 

- I37 
- 183 

- 195 

Termin 111. 

0 

0 

0 

- 59 

- 73 

Termin IV. 

0 

- 17 
- 45 

- 59 

Termin V. 

0 

- I4 

- 1 8  

- 46 

Einheit = (mgr)J (mm) -;(sec)- l .  104 

A V  

November I. 

November 14. 

am 111 Sm 

Pm 0 45 
10 53 

Dezember I. 

Dezember 15. 

Termin VI. 

0 

- 35 
- 18 

- 31 

Termin VII. 

0 

+ I4  

i- 7 

Termin VIII. 

0 

- 20 

- '9 

Termin IX. 

0 

- 3 
- 6 

V .  I ermin:X, 

0 

- 10 

- 2 

A Q  
1883. 

Januar 2, Termin XI. 

am 111 5m o 
pm 1 0 + '5 

11 38 + 34 

1883. 
Januar 15. 

am 11111111 

pm I 6 

11 4 

Februar I. 

am xh 34m 
pm I 6  

1 1  4 

Februar 15, 

am 211 46m 

Pm 1 5 
10 55 

AfÃ¤r I. 

am oh j6m 

Pm 0 39 
10 47 

April I ,  

am 011 30m 

Pm 5 32 

Termin XII. 
0 

+ 18 
+ 5 

Termin XIII. 

0 

+ I9 + 20 

Termin XIV. 

0 

+ I7 + 6 

Termin XV. 

0 

+ 27 + 21 

Termin XVI. 

0 

+ 32 
+ 41 

Termin XVII. 

0 

+ I9 

G. 21. 



Termin XVIII, 

Termin XIX. 
0 

- 5 

Termin XX. 
0 

+ 10 + 30 

Juli I. 

am xh 30m 

Pm 0 34 
10 36 

Termin XXII. 
0 

- 18 

- 14 

Termin XXIII. 
0 

- 12 

- 9 

Juli I j. 

arn 111 40m 

pm 0 j0 

10 38 

August I. 

arn 111 10111 

I0 j1 

I 1  12 

August 15. 

arn 011 34n1 

I 1  52 

pm I 0  j1 

11 47 

Termin XXIV. 

0 

+ 20 

+ 68 

Termin XXV. 

0 

+ 8 + 33 

Termin XXW. 
0 

+ 25 + 10 + 12 

111. Anordnung der Termins-Beobachtungen in GÃ¶ttingen 
Siimmtliche 26 in dem Programm ftir die whrend  1882 und 1883 ausgefiihrten internationalen Polar- 

Expeditionen vorgescl~ricbenen Termins-Beobachtungen sind im erdmagnetischen Observatorium in Gottingen 
vollstiindig ausgeftihrt. 

Von e i n e m  Beobachter wurden die im westlichen Saale der Sternwarte befindlichen Instrumente7 das 
Bifilar-Magnetometer und der zugeh6rige HÃ¼lfsmagnet abgelesen und zwar, um die Mittel\verthe fÃ¼ die in 
dem Programme vorgeschriebenen Zeitpunkte zu erhalten, bei den folgenden Sekunden-SchlÃ¤gen 

Bifilar HGlfsmagnet 
I 111 57m 3s 14s 255 36s 47s 58s 

I I ~  sgm 19s 28s 37s 46s 55s 011 om 5s 14s 23s 32s 41s 
011 2 m  3s 14s 25s 36s 47s 58s 

oh 4m 19s 28s 37s 46s 55s 011 5m 5s 14s 23s 32s 41s 
011 7m 3s 14s 25s 36s 47s 58s U. S. f. 

Ein a n d e r e r  Beobachter hatte im unterirdischen Beobachtungsraume die Ii~strumente ,,Unifilar 11" und 

,,Vertikal-DeflektorenbL in den Terminen 1882 August I bis 1882 Dezember 15 bei den folgenden Sekunden- 
Schliigen abzulesen : 

Unifilar I1 Vertikal-Deflektoren 
I I ~  58m 44s 52s I I ~  5gm OS 8s 16s 

I I 11 sgm 38s 49s 011 om OS I 1s 22s 
oh om 44s 52s oh rm OS 8s 16s 

oh 3m 44s 52s oh 42; OS 8s 16s 
011 4m 38s 49s oll 5m OS I IS 22s 

oh Sm 44s 52s oh 6mos 8s 16s U. S. f. 

vom 1. Januar 1883 an geschahen die Ablesungen bei folgenden Sekunden-Schltigen: 

Quadrifilar Unifilar I1 Vertikal-Deflektoren 
I xh 58ln 40s 50s I 111 5gm;os 10s 20s 

I I ~ , S ~  38s 49s oh om OS 11s 22s 
011 om 44s 52s oh 1m OS 10s 20s 

oh 3m 40s 50s oh 4m OS 10s 20s 
oh 4m 38s 49s oh Sm OS I 1s 22s 

oh jm 44s 52s 011 6m OS 10s 205 
oh 8x11 40s 50s oh gm OS 10s 20s U. s. f. 



Da nicht die genÃ¼gend Anzahl von Beobachtern vorhanden war, um alle vier oder ftunf Instrumente 

,gleichzeitig zu beobachten, so wurden nur das Unifilar und das Bifilar bei solchen Sekunden-SchlÃ¤ge beob- 

achtet, so dass die nach den oben Seite 724 gegebenen Vorschriften berechneten Mittel~verthe der einzelnen 
SÃ¤tz Pur die programmmÃ¤ssige Zeitpunkte gelten. Die Htilfsnadel wurde, wie aus vorstehender Zusammen- 

s te l l~~ng ersichtlich ist, bei solchen Sekunden-SchlÃ¤ge beobachtet, so dass die nach obiger Vorschrift, Seite 726, 

berechneten Mittelkverthe der einzelnen SÃ¤tz ftir die zwischen den programmmÃ¤ssige Zeitpunkten in der 

Mitte liegenden Zeitmomente gelten. Aus zwei auf einander folgenden Mittel~verthen der SÃ¤tz wurde das 

Mittel genommen, um einen fiir den programmmÃ¤ssige Zeitpunkt geltenden Stand der Htilfsnadel zu erhalten. 
Mit Anwendung dieses m7erthes wurde nach der Formel auf Seite 725 die Korrektion berechnet, welche wegen 

der Anderung des Stabmagnetismus im Bifilar berÃ¼cksichtig werden muss. Da dieser Stabmagnetismus sich 

nur langsam Ã¤ndert so erhalt man einen genaueren Werth fiir die anzuwendende Korrektion, wenn man, um 
die zutalligen Fehler, welche aus der Abweichung von der Gleichzeitigkeit der Beobachtungen am Unifilar 

und am Htilfsmagneten entstehen, auszugleichen, aus je fÃ¼n der zunÃ¤chs berechneten IVerthe des Stab- 
magnetismus das Mittel nimmt und dav011 wieder aus je fÃ¼n so erhaltenen Werthen von Neuem das Mittel 

aufstellt. 

Auch die Instrumente fÃ¼ die Variation der Vertikal-Intensitiit in den Terminen konnten nicht gleich- 

zeitig mit den Ã¼brige fÃ¼ (5%) Minuten abgelesen werden, es war also nÃ¶thig durch Interpolation die Ab- 
lesungen auf diese Zeit zurÃ¼ckzufÃ¼l~re Deshalb ist bei den Beobachtungen an den Vertikal-Deflektoren im 

Jahre 1882 das Mittel aus den Ablesungen fÃ¼ (5%- 1) Minuten und ( j x +  I )  Minuten fiir (5%) Minuten 

als giltig angenommen und dieses der weiteren Rechnung zu Grunde gelegt. Die Ablesungen an den Vertikal- 

Deflektoren im Jahre 1883, welche um (5% + I )  Minuten stattfanden, und die am Quadrifilar um (5%- I }  

Minuten sind fÃ¼ sich durch Interpolation auf (5%) Minuten zurÃ¼ckgefÃ¼hr Hierdurch erklÃ¤r es sich, dass 

die Variation der Vertikal-IntensitÃ¤t welche aus Ablesungen an den Vertikai-Deflektoren berechnet worden ist, 

keinen solchen kontinuirlichen Verlauf zeigt, wie die, welche die Resultate am Quadrifilar ergeben. Denn 
wÃ¤hren letztere die Ã„nderunge der vertikdlen Komponente allein darstellen, waren die ersteren noch ZU 

diesem Zweck mit den Korrektionen zu versehen, welche aus der nicht genau gleichzeitig beobachteten Varia- 

tion der Deklination und der Horizontal-Intensitiit hervorgellen. Dieser Umstand macht sich naturgemÃ¤s in 
den Terminen, wo grosse Bewegung herrscht, am meisten bemerkbar. 

Die beiden Beobachter, im westlichen Saale der Sternwarte und im unterirdischen Observatorium, 
wurden immer nach zwei Stunden von zwei anderen Beobachtern abgeltist. Bei dieser Abl6sung beobachteten 
ERNST und KARL SCHERING die als Miren dienenden festen Kontroll-Spiegel sgmmtlicher Magnetometer, sowie 

die zugehtirigen Thermometer. Es befand sich je ein Thermometer 
in der NÃ¤h der o b e r e n  S us p en  s i o 11 s - Vorrichtung des Bifilar-Magnetometer (unter dem Dache des xvest- 

. Iichen Theiles der Sternwarte); 
an der S aa 1 d e C ke, durch welche die DrÃ¤ht des Bifilar-Magnetometer hindurchgehen; 

im Ã¶stliche Theile (No. I) des L u  f t  ka s t e ns  ftir das Bifilar-Magnetometer; 

im \vestIichen Theile (No. 11) des L u f t  kas tens  ftir das Bifilar-Magnetometer; 
an der 6 s t l i  C h e n Wand des unterirdischen Observatoriums; 

in dem mit W a s s e r  gefiillten Kupferkasten, welcher um den u n t e r e n  E i s e n s  t ab  der Vertikal-Deflektoren 

gesetzt war; 
in dem mit W a s s e r  geftillten Kupferkasten, welcher um den o b e r e  n E i s e n s  t ab der Vertikal-Deflektoren 

gesetzt war; 
am oberen Ende des o b e r  e n  Eise n s  t a b es  der Vertikal-Deflektoren; 
im I n n e r n  des Lufikastens des Quadrifilar u n t e n  bei dem Magneten; 



a u s  se r  hal  b des Luftkastens des Quadrifilar un ten  bei dem Magneten ; 

an der sud l ichen  Suspens ion  des Quadrifilar im Luftkasten, welcher die DrÃ¤ht umgab; 
an der nÃ rdl ichen S u s p e n s i o n  des Quadrifilar im Luftkasten, welcher die DrÃ¤ht umgab; 
im F r e i e n  an der nÃ¶rdliche Wand des eisenfreien Magnetischen Observatorium, 1.4 Meter Ã¼be dem 

Erdboden. 
Die Skala ftir die StÃ¤rk des Windes, sowie die ftir die BewÃ¶lkun des Himmels geht von o bis 10. 

Die Namen der an den Termins-Beobachtungen betheiligten Herren, ausser K. SCHERING damals 

Studirende der Mathematik in GÃ¶ttingen sind mit Angabe ihrer Beobachtungs-Stunden auf der folgenden Seite 

zusammengestellt. 
Die in dem Programme vorgeschriebenen, an jedem Termine wÃ¤hren einer Stunde, alle 20s auszu- 

ftihrenden Ablesungen des Deklinations-Magnetometer haben im I. Termin am Unifilar 11, in allen folgenden 

Terminen am Unifilar I stattgefunden und sind von KARL SCHERING bis 1883 April, und nach dieser Zeit bis 

1883 August I 5 von Herrn W. DEMUTH ausgeftihrt. 

Um die Reduktion der Termins-Beobachtungen zu erleichtern, wurden fÃ¼ sÃ¤mmtlich auszufÃ¼hrend 

Rechnungs-Operationen vierzehn verschiedene Tabellen in dem nÃ¶thige UmFange aufgestellt und autolithographirt. 

Mit Htilfe dieser Tabellen sind dann aus den Ablesungen der Variations-Instrumente die schliesslichen 

Werthe ftir die Ã„nderunge der erdmagnetischen Elemente von den folgenden Herren, zur Zeit Studirende 
der Mathematik in GÃ¶ttingen berechnet worden: 

L, Holborn. J. Feller. W. Fauser. 

F. BÃ¼hring F. Schumann. A. Hornickel. 

R. Krtiger, G. Ackermann. E. Eckhardt. 
G. Kurz. C. Parrhysius, W. Freise. 

P. Dietel. G. Sack. P. Drude. 
R. Haussner. J. Westermann. H. Hogrebe. 

W. V. GlÃ¼me j-. A. Angersbach. Ci. Bender. 

M. Frohberg. H. Kuhn. K. Ringel. 
A. Langenbeck. F. Bennecke. H, Bodenstedt. 
L. Stockheim. F. Bohnert. E. Stremme. 

G. Bartels. 





IV. Anordnung der tÃ¤gliche Beobachtungen in GÃ¶ttingen 

Die Variations-Instrumente sind tÃ¤glic um 811 am., 111 Pm. und roh pm. von 1882 August bis 1883 

April I durch ERNST und KARL SCHERING, von dieser Zeit an bis Ende August 1883 durch ERNST SCHERING 
und durch Herrn DEMUTH abgelesen. Die genauere Reihenfolge fÃ¼ die Ablesungen an den einzelnen Instru- 

menten ist oben Seite 716 ausfiihrlich dargestellt. Die Beobachtungen am Unifilar I in der dort beschriebenen 

Art sind wahrend der Zeit von August bis December 1882 mindestens jeden Tag einmal, spÃ¤te jeden dritten 
Tag einmal angestellt, so dass gleichzeitige Beobachtungen an den beiden Unifilaren in der erforderlichen 

Anzahl stattfanden, um die Ablesungen am Unifilar I1 durch Interpolation auf absolute Werthe zurÃ¼ckfÃ¼hr 
zu k6nnen. Die Ablesungen am Unifilar I zu den Zeiten 1 5 m  vor und nach der vollen Beobachtungsstunde 

geschahen dann, wenn Unifilar I und Unifilar I1 nicht gleichzeitig abgelesen wurden. 
Unmittelbar nach Beendigung der magnetischen Beobachtungen sind die auf Seite 696 bis 7 1 3  mit- 

getheilten Thermometer-Angaben abgelesen worden. 

Die tsglichen Beobachtungen wurden nach denselben Formeln, wie sie oben Seite 724 bis 728 fÃ¼ die 
Termins-Beobachtungen angegeben sind, von Herrn Assistenten HOLBORN berechnet. 

Bei der ~ e d u k t i o n  der aus Beobachtungen von Bifilar, HÃ¼lfsnade und Gnifilar berechneten Horizontal- 

IntensitÃ¤ auf den absoluten Werth wurde Ã¼beral der gleiche Betrag T. = I - 8 0 9  zu Grunde gelegt, um bei der 
Vergleichung der aufeinander folgenden tÃ¤gliche Beobachtungen die Stetigkeit nicht zu unterbrechen. Das 

geringe Korrektionsglied 0' ist auch hier nicht angebracht. 

Die Vertikal-IntensitÃ¤ ist hier nur nach Beobachtungen an den Vertikal-Deflektoren unter Anwendung 

der aus Unifilar, Bifilar und HÅ¸lfsnade sich ergebenden Korrektionen mitgetheilt. Diese vier Instrumente 
konnten nicht genau gleichzeitig abgelesen werden, deshalb wurde das Mittel aus allen fÃ¼ die jedesmalige 
Tageszeit vorhandenen Ablesungssiitzen als Stand des einzelnen Instrumentes angenommen. 

Aus diesem Verfahren erkl3rt es sich, dass fÅ  ̧ einige Tage, an  welchen grÃ¶sser Bewegungen wÃ¤hren 
der Beobachtungszeit stattfanden, unter einander sehr abweichende Werthe fiir die vertikale Komponente 
auftreten. 

Bei den hier mitgetheilten Werthen derselben sind noch nicht angebracht die Korrektionen Wegen 
elastischer Nachwirkung des Aufhgngungsdrahtes, wegen der besonders anfinglich nach Aufstellung des 
Instrumentes raschen Zunahme des permanenten Magnetismus der Deflektoren und wegen ~ ~ r n ~ e r a t u r - ~ n d e r u n g .  
Ebenso sind noch nicht ber~cksichtigt die Vergnderungen, welche der Nullpunkt des Instruments in Folge der 

Erneuerung des Aufhgngungsdrahtes erlitt. Das Zerreissen der DrÃ¤ht und der Ersatz durch neue trat 
mehrere Male ein, nemlich: 1882: September 21, Oktober 16, Oktober 30, November 7, Dezember 18; 1883: 
Februar 27, April 14 Juni 29, Juli 19. 



Die einzelnen tÃ¤gliche Beobachtungen der Deklination und Horizontal-IntensitÃ¤t wie sie sich un- 

mittelbar aus der Reduktion der Mittel aus den AblesungssÃ¤tze ergaben, sind hier wegen Raummangels nicht 

mitgetheilt. Von der Variation der Deklination waren zu jeder der drei Tageszeiten im Durchschnitt fÃ¼ fÃ¼n 
Zeitpunkte Bestimmungen vorhanden, von der Variation der Horizontal-IntensitÃ¤ nur ftir zwei Zeitpunkte. 

Aus diesen ist zunÃ¤chs das arithmetische Mittel gebildet, welches man als Viertelstunden-Mittel betra-h ten 
kann. Aus je drei auf einander folgenden Viertelstunden-Mitteln fur die Zeiten 8h am., r h  Pm., loh Pm., 811 am., 

11' pm. U. s. f. wurde wiederum das Mittel genommen. Dieses wurde als das Tagesmittel angesehen, welches 
fÃ¼ die Zeit der mittleren der drei zusammengefassten Beobachtungs-Reihen gilt, nÃ¤mlic fur 111 Pm., 1011 pm., 

8h am. Jedes dieser hier Seite 672 bis 695 wiedergegebenen Tagesmittel ist von dem Viertelstunden-Mittel, 
welches Pur den betreffenden Zeitpunkt gilt, abgezogen und auf denselben Seiten 672 bis 695 unter der Bezeichnung 

,,Abweichung vom Tagesmittel" abgedruckt. 

Cm die Bewegungen zwischen den einzelnen BeobachtungssÃ¤tze darzustellen, welche zu je einer der 

Stunden 8 h  pm., i h  pm.. loh pm, gehÃ¶ren sind den ,,Abweichungen vom Tagesmittel" Zeichen beigesetzt, deren 

ErklÃ¤run oben Seite 671 gegeben ist. Bei der Deklination deuten diese Zeichen den Unterschied an, welchen 
die Mittel der im Durchschnitt Ã¼be einen Zeitraum von 30 Minuten vertheilte AblesungssÃ¤tz erkennen lassen. 

bei der Horizontal-IntensitÃ¤ wird von 1882: August 15 bis Oktober 17 durch das Zeichen nur die Bewegung 

innerhalb 4 Minuten, von da ab die innerhalb 12 Minuten dargestellt. 

FÃ¼ die Horizontal-Intensitiit ist nur die VerÃ¤nderungi Stande des Bifilar maassgebend gewesen. da 

erfahrungsmÃ¤ssi der Stabmagnetismus des Magneten wÃ¤hren der kurzen Beobachtungszeit nur geringe 

~ n d e r u n ~ e n  erleidet im Vergleich zu den Variationen der erdmagnetischen Kraft. Auch fallen hier die 

Zeichen, welche eine oscillirende Bewegung bedeuten, fort, da nur zwei BeobachtungssÃ¤tz gemacht sind. 

FÃ¼ die Vertikal-IntensitÃ¤ sind die Zeichen fortgelassen, weil dieselbe aus den einzelnen Ablesungen 

an den Vertikal-Deflektoren bei der oben beschriebenen Reduktions-Methode nicht getrennt berechnet wurden, 

die Bewegungen aber, welche dieses Instrument zeigt, zum grossen Theil der Variation der Deklination und 

der Horizontal-IntensitÃ¤ ihren Ursprung verdanken. 

Die Tagesmittel und die Abweichungen von den Tagesmitteln, Seite 672 bis 675, hat Herr ~ss is tent  

L. H o L ~ o ~ ~  aus den tÃ¤gliche Beobachtungen berechnet, auch die Formeln fiir ihren periodischen Verlauf auf- 

gestellt und wird diese Untersuchungen bei einer anderen Gelegenheit ver8ffentlichen. 

Die Revision sÃ¤mmtliche auf die Variations-Beobachtungen bezÃ¼gliche Berechnungen sowie der 

Haupttheil der Revision bei dem Drucke dieser Schrift ist von Herrn Assistenten L. HOLBORX ausgefÃ¼hr worden. 

Eine vollstÃ¤ndig Beschreibung und Theorie der im GÃ¶ttinge erdmagnetischen Observatorium benutzten 
Apparate werden wir in einem besonderen Werke verÃ¶ffentlichen 



Bemerkungen zu den Beobachtungen in GÃ¶ttingen 

Mit Curiipleirient de r  Deklination iqt dei 
aÂ¥itrononiintl Nuril Ober Oqt, Sdd, West nach 
n i ~ ~ n e t i ~ c l i e n  Norden gerechnete Winkel 
itcii linct. 

. von 
dein 
be- 

Hin die Teni~ieratiir  -tfnderiiiiB an den Va- 
riittloriu-lnstnimenten wdhrend einet Terminii in 
nn"iglich<t ciigen (irenzen t u  lialtni, brannten die  
l,itiripeii i n r  fieleiiclitiin~ der  Skalen und der  IJIw 
meit Termin IX (Ua Dccemhcr I zuerst 16 Stunden, 
dann ~iiStiiiti.lcn und nucliliergcwCilinIi~l~ QStunden 
vor Bcginn tie* Termins. 

Bei der  Aiif~eichniing einzelner Beobachtungs- 
ilit&c lind waliril'heinlii.l~ Ableiii i~~'ifehler von 5 
oder  10 \kaleritlietlcn vorgckommcÃ§ wie sich aus  
den gie l~lxei i igcn B e o b a c l i t ~ i n ~ i  an  Jen  i~ndereii  
VÃ§riatii~~~s-Appiirutc erkennen liiiit. Die walir- 
Ã§elir~nlicl~ere Wertlic w\d der  weiteren Kechiiii~ig 
Ã §  (Sriinde gcli'gt, Ini K o l ~ c i u l m  iit iiher bemerkt, 
in weither Weise tlie Ablvinii~sfclilcr tuer nngc- 
niimnien diul.  

Termin I. 1HNÃ‡ Anguat I. Nette ASO. 
am fih ynm. 1)111 IliHliir i t t  um 5 Sk~ilcntlieile f i t  

klein iihgclcscn. 
f m  7h a4". Die Vertikal - 1)ellektoren sind inn 

5 Skitkntlieile / I I  g row i ih~ele ien.  

Termin 11. IHMÃ‡ Anguat l6.NelteÃ‡81 
IHM 0 sm. 1)ns l1itiiilur I I  iit uni <, Skitlentlicile Z I I  

g n x s  iibficle'ien. 

Termln V. IHMÃ̂ Oetoher 1. HielteA84. 
km om 0". Diis liitiliir ist uni s Skiilcntlicile 711 

klein uhliclrscn. 

Termln V I I .  IHN@. Wav. I. Mette 980. 
#m 7v.1"'. l \ n  llilil.n \-\ nrn 5 Sh.~l~nt l ic i le  811 

klein nhgele~en. 
I th Ã§n* Dir Vi itikiii - Deflrht~ireii sind Hin 

\ hkalcntlieile 711 klein nbgciescii. 

Die fÃ¼ dieicn Termin mitgettieiltcn \Vertlic Termin XXIV. 1883.JnliI5.Seite65~. 
der  Vertikal-IntensitÃ¤ sind ferner noch wegen Gleichzeitig mit dem um 6" sm 10' Pm beob- 
, . 1 ~m~erat i i r -Ai ider i ing,  elaiti.ctier Nachwirkiitig achteten merkwiirdigen Herabgelten des Standes 
des t \~ i f l i~ng i i r i~d rah te s  und Zunahme des per- des Bifilars trat pli'itzlich ein starker Regen ein. 
rnaneritcn Magnetismus de r  Deflektoren, und zwar --- - 
der  t'iir am i n  3m angegebene Wert11 um o'oooo, die 
fiir pm o" 45- bil Ende des  Termins  aiigegebenen TJlfI. Beobachtungen ('leite 67s-973. 
Wertlie um +t/ow6 zu c~ r rcg i r en .  Kiir die Zeit Die mit*  bereiciineten T:igesmittei sind durch 
von um z Y h  5'" bi-s pm & 45" ist die Korrektion Interpolation gefunden. 
U N I  den fÃ¼ dieÃ§i Endpunkte liier pnai in tcn 
Ziihleri X I I  interpoliren. 18Ã‡Ã 

Sept. 12. geschalien die Beobachtungen nicht utn 
Termin X. 1UÃŸÃ Deebr. 16. Hielte 689. i h  Pm, sondern um oh  335" tm. 

L'm Mittag tritt 7 1 ' h a i i ~ e t t ~ ~  ein. Durch Zeit- ,, ,6. Seite 67& ]h pm. Es finden nur zwei Be- 
weihe Ventilation in einem dem Rei~baclitiingsraum ibaclitunaeii ;in L'iiifilar 1 statt. an Cni- 
des  Bililar heycl ibar ten Raume suchte man die 
Tcinprr~i t i i r -Andcni i i~  in der  Urn:ehiing dieses 
I~ntriimciites in rn6~ l i c lu t  en,;i-"i Greiueit  L U  halten. 

gh om Undr  Il.11 ist 1.1.11 l'nifilar 11. um '"' 8" 5'" } so Skalniilieile J I I  grn-5 ,ihgek-wn. 
9' 13". Dasselbe liiitrtimcnt i-.t um ioSkalen- 

thcilc / i i  klein abgelf-eil. 

Termln XII. INW. San. 16. Hpite 041. 
Q* 115s'". l>;i-i Qiiadritilar ist mn 5 Sk;ileiitlicile 

in klein abgelewn. Aiu~li in diesem 
"l'mriin tiiiJrn sich Stdrtiiigen in dem 
S t a i ~ i c  dicqes l i i~ t r t i i v~ '~ i t s  nncli jeden 
geraden vollen Stunden, welche wahr- 
s r l ~ ~ i n l i e l i  ,diircli I.iift~ii< entstanden 
sind. 

Termin XIII. 1NNÃ̂ Febr. 1. Bette 64s. 
Pm 4h 15'". I);I< liitiliir i-t 11111 j Skalentlii.~ilc m 

gross abgelesen. Stiiriingen am Qiiadri- 
tilar. die wahrscheinlich durch I.uft~ug 
en t~ tanden  si11.i. machen sich um 
#m 4h (ft Sh bemerkbar. 

Termin XV. 1888. MXrm 1. Kette W. 
Von +m nh iom bis 1x1' 3';" sind irrthiimlicher 

Weise um 10 Sk.tlentheile kleinere Werthe als d ie  
in1 Heubachtiiiigs-Journal ftir den Stand des 
Qii:t~lriiil;tr vcr~ciclincten der  Berechniing de r  
Vertikal-Intcn~il<t zu  Å¸rnnd gelegt. Die oben 
111itgetiicii~cn \\'crflie der-elben mu'.-.en d ~ i i e r  um 
den entipreclienden Betrag verkleinert werden und 
lauten dann: 

4.aoo0.0-̂ - 4.*000.0+ 
n b o m  859.3 f w i 1 ~ 3 0 "  851.8 

5 858% 35 853'6 
IÂ 855-4 4 3  "53.4 

15 853'0 45 351.7 
m Ssr8 5 3  850'4 

11 35 8 50.8 II 55 Q8.a 
In d e r  Zusan~menstellung de r  Stundenmittel 

ist de r  angedeutete Fehler schon berichtigt. 

T e r m  XXII. 1888. Jnmi18.8eiteÃ§Ã‡ 
loh s(.iÃ Die Vertikal-Deflektoren sind um 

10 Skalentheile 111 gross abgelesen. 

tilar 11 gar  keine. 
Von September 22 bis 311, Scite "174, werden die 

Magnete von Unifilar 11 und von den 
Vertikal-Deflektoren in der  Zeit, wo keine 
ÃŸeobaclitunge stattfanden, unterstÃ¼tzt 
weil Å¸he dem KellcrgewGlbe ein Fuss- 
hodcn gelegt w r d e .  

Nov. a. Seite 676.677. Die Mittags-Beobachtiiqen 
sind Hin zom LU spiit angestellt. 

, 6. ih 5s" Seite 677. Hei der  lieohachtung am 
Ritilar iiussere Stiirimg. 

, 13. Seile f+!. 679. Die .Minelzeit der  Hcnb- 
aclitiingen um Abend fallt nicht auf l o h ,  
sondern auf iah 35". Es ist nur eine Be- 
obiicl~tiing nni Bifilar gernacht. 

, 17. Pm fih 15'". Seite714. Nordlicht beiSchnee- 
geslijber in Giittingen "sehen worden. 

, 24. Seite 67s. F*. Oie SIittel/.eit der  Beob- 
aclitiingeii arn Ahe11.j fallt auf 12' 50"'. 

1888. 
Jan. 35. Seite 632. "183. Die Mittelzeit de r  Beob- 

achtungen am Abend fallt auf iah 15". 

Feb. 3. Seite 682. 683. Die Mittclzcit der Beob- 
achtinigen am Abend fiillt aiit 12" 40". 

. 5. Eh am. Seile 682.653. Die Beoh~ichtimgcn 
sind lom z u  spiit angestellt. 

, 16. 8"am. Seite 684.685. Die Beobachtungen 
sind 5'" zu spiit gemacht. 

MÃ¤r 5. Seile 694. 685. Die Mittelzeit der  beob- 
achtunpen am Aben.i ist nh 45". 

Ã̂6 Seite 6%. 687. Die Mittel~eit  der  Beob- 
aclitnngen am Mittag ist ah om firn. 

, a8. Sh 5"'. Seite 686. 687. Die Beobachtung an1 
Bitilar ist um 10 Skalentheile unsicher. 

; 2 ,$ $: 1 Seite 686. G 7 .  ^'ur die Ã Ÿ w b  

achlungen von l'nititar I1 angewandt. 
Mai 30. i h  f>m. Seite 691. Am Bifilar nur ein Ab- 

les!ins=at? um ih 5'". 

Abends Beobachtiing am Bitilar um 
loh 5" #rn fr.iglich. 

Jul i  8. Seite 692.693. Mittag.Nureine Deklinations- 
Beobachtung um 3h 24". das Bitilar ist 
beobachtet um 311 38"' und 4%"'. 

, ic. Seite 691.623. Die Mittclzeit fÃ¼ die Beob- 
achtungen arn Abend ist l ib IÂ¡ F- 
eine Beobachtung a m  Bifilar, zwei am 
L'nifilar. 

14. I' #m Seite 602. Nur die Ablesung am 
L'nitilar I ist hier benutzt worden. 

a a  10' f>m Seite (94.695. ZweiteBeobachNng 
am Bitilar wegen fremder StÃ¶run un- 
sicher. 

30. 1' ^w. Seite 694.695. Die erste Ablesung 
a m  Bifilar ist um 17.2 Skalentheile kleiner 
als die zweite. 

, s3. 10' *. Seite (94.695. Es'sind nur die Be- 
obachtungen an  Lnifilar I benutzt worden. 

Aug. 18. ib fm. Seite 694.695. Die Beobachtungen 
sind um 7-5- zu spÃ¤ angestellt. 
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