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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 K u r v e n - T a f e l n .  
(Zugleich als Anweisung fÃ¼ die Einstellung der Tafeln etc. in den Band 11.) 

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

Verfahren von der Firma S t r  u ni p e r  & Co. in Hamburg hergestellt. Die iiacllfolgenden Remerkungen heziellei1 

sich strenge genommen auf die Originale. 

Ansicht der Station mit Umgebung; dieselbe ist nach Skizzen von E. MosthaH in z u v o ~  
kommendster Weise von Herrn C. Oesterley gezeichnet und enthiilt sÃ¤rllnliiidi Stations-(;ebaui.ic; 

sie gewahrt einen Uberblick Ã¼be das die Station umgebende Terrain des Moltke-Hafens, der be- 

nachbarten westlichen Berge (Pirner-, Nachbar-, Sargberg und 13ergstrasse'. In1 Hintergrunde ist dei 
circa 2500 m hohe Pik (als Titelblatt;. 

Die sÃ¼dlich polare und subpolare Zone mit den internationalen Stationen in PoIcir- 

Projektion, eine Karte, die zur Veranschaulichung der allgen~einen Lage der Station SÃ¼d-Georgie 

dient; auch die Lage der franzÃ¶sische Station von Kap Horn und des magnetiscl~cn Observatorium~ 

in Melbourne ist darauf angegeben. Von Interesse mit RÃ¼cksich aut die m;ignetisclien Verhiiltnisse 

der SÃ¼d-Hen~ispli:ir ist die von Dr. Neumayer ftir das Jahr 1880 konstruirte Isodyn;~mcn-Karte in 

'lern Berichte Ã¼be den Stand der Deutschen Polarfoi-schung an den 111. Deutschen Geographen-Ta;,' 

zu Frankfurt a. M. (Einleitung zu Seite 11. 

Sud-Georgien-Royal-Bucht, vermessen von S. M. S. ((Moltke >. Kommandant Kapitiin zur 

See Pirner, durch KapitÃ¤n-Lie~~tenan Freiherrn von der Goltz, 1882. Maassstab 1 : 80000. Als Kartons 

sind dabei: Mol tke-Hafen ,  Maassstab 1 :4oooo und [ Jbers ich t skar te  v o n  S Ã ¼ d - d e o r g i e n  

Einleitung zu Seite VlI.^ 

Situations-Plan der Station; Maassstab I : iroo. Es ist darauf die Lage der einzelnen ( ;C-  

bÃ¤ulichkeiten namentlich in Beziehung auf den Strand und das Hochplateau mit Horizontal-Kurien 

2 zu 2 Meter HÃ¶h zu erkennen. Einleitung Seite VIII ' .  

Uebersichts-Karte der Royal-Bay und des Exkursions-Gebietes im Maassstahe von 

1 : 50~00 .  Diese Karte wurde auf Grund der Aufnahmen bei Gelegenheit der Basis-Messung, der 

~ ~ i l ~ n ~ ~ n  u. s. entworfen und gezeichnet von E. Mosthafl: sie giebt ein klares Bild Å¸he ilie 

topographischen Verhilltnisse der Cmgebung der Station und der 1<0yal-8'1y mit den benachbarten 

R ~ ~ ~ c ~ ~  und  Gletschern. (Am Ende des ganzen Bandes. 

Anemometer mit Registrir-Vorrichtung; die /eichnung steilt die Einzelheiten der 

Konstruktion des kleinen Recknagel'schen Anemometers dar und veranschaulicht die Aufstellung 
dieses Anemometers, der Windfahne U. s.  W. Fig. 3 zeigt den Registrir-Apparat in 'I:, der natui- 
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liehen Grosse, wie er ursprÃ¼nglic von Direktor Osnaghi t i ~ ~ g e g e b e ~ i  und W dem Mechaniker der 
See\v~rte ,  Herrn Franc von Liechtenstein, f i r  die Zwecke der deutschen Expeditionen angefertigt 

wurde. (Meteorologische Beobachtungen, Einleitung, Seite -. 

4 Kurven-Tafeln fÃ¼ die Epoche von September 18S2 bih August 1883 fÃ¼ jeden Monat, 

Jahreszeit und das Jahr. I .  T 2 g l i c h e r  G a n g  d e s  L u f t d r u c k e s .  2. T i i g l i c h e r  G a n g  d e r  

T e m p e r a t u r .  3. T h g l i c h e  P e r i o d e  d e r  W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  i n  M e t e r  p e r  S e k u n d e .  

4. T:] g l  i c11 e r  G a n g  d e r  B e w Ã ¶ l k u n g  (Am Ende der meteorologischen Beobachtungen'. 

Kurven-Tafel. ÃˆJÃ¤hrlich Gang der Temperatur, des Luftdruckes, der Windgeschwindigkeit 

und der Bew6lkung. > , A m  Ende der meteorologischen Beobachtungen. 

Kurven-Tafel. , h i s p i e l  fÃ¼ das Verhalten von Luftdruck, Temperatur und Wind  bei vor- 

Å¸berschreitende barometrischen Depressionen'. Die Beispiele sind gewÃ¤hl fÅ  ̧ die Epoche von 

Mittag des 29. Miirz bis Mittag des 31. Marz 1883 und von Mittag des 6. August bis zum Mittag 
des 8. August 1883. ,Ende der n~eteorologischen Beobachtungen.! 

Kurven-Tafel. Luftwelle Sprung's Barograph' in SÃ¼d-Georgie nach dem Ausbruche des 

Krakatau (Sunda-Strasse, 6' 8' S. Br., 105' 26' 0. Lg. von Greenviich'~. Die Barometer-Kurve 

zeigt zwischen Mittag und I Uhr am 27. August 1883, die auch an anderen Stationen der Erde in 

Ã¤hnliche Weise beobachtete Barometer-Schwankung. Die Wiederkehr derselben ist nicht mit der 

gleichen Klarheit am ferneren Verlaufe der Kurve zu erkennen. :Ende der meteorolog. Beobachtungen'. 

Registrirung des Fluthmessers in der Epoche von Mitternacht /̂is August bis 111 15m pm an1 

I .  September. Diese Aufzeichnungen haben in Verbindung mit der Eruption des Krakatau und der 
durch dieselbe erzeugten Erdbebenwelle ein besonderes Interesse. (Einleitung, am Ende der Arbeit 

Ã¼be Gezeiten v. Prof. Borgen.) 

Grundriss des Observatoriums fÃ¼ magnetische Variations-Beobachtungen, im Maass- 

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

benutzten Instrumente und Apparate genau nach Maass und wurde nach Aufnahmen des Herrn 

Dr. Schrader angefertigt. (Einleitung zu den magnet. Beobachtungen Seite 212.) 

Aufstellung der magnetischen Variations-Instrumente im Observatorium der Kaiser- 
lichen Marine in Wilhelmshaven, (Magnet. Beobachtungen von Wilhelmshaven Seite 464.) 

10 Blatt Kurven-Tafeln der  magnetischen Elemente wahrend der Termin-Tage vom 

15. September 1882 bis zum I .  September 1883. 

S. G. 1.--4., 5., 6. Termintag : 1882 September d. I 5., Oktober d. I .  und i 5. (Erstes Blatte 

S. G. 2 . ~ 4 . .  5., 6. Termintag: 1882. September d. 1 5 . .  Oktober d. I. und 15. (Zweites Blatt'. 

S. G. 3 . ~ 7 . .  8. Termintag: 1882. November d. I .  und 15. 

S. G. 4.-9.. 10.. I I .  Termintag : 1882. Dezember d. I .  und I 5., 1883. Januar d. 2. 

S. G. 5 . ~ 1 2 . ~  I 3.. 14. Termintag : 1883. Januar d. I 5., Februar d. I .  und I 5. 

S. G. 6.-- I 5., 16.. r. Termintag : 1883. Miirz d. I .  und I 5., April d. I .  

S. G. 7.-18., lq., 20. Termintag: 1883. April d. 15., Mai d. I .  und 15. 

S. G. 8.-21., 22., 23. Termintag : 1883. Juni d. I .  und 15., Juli d. I .  

S. G. 9.-24., 25. Termintag: 1883. Juli d. n., August d. I .  

S. G. 10.-26., 2; Termintag: 1883 August d. 15., September d. I .  

(am Ende der magnetischen Beobachtungen). 
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Kurven-Tafel S, G .  11. darstellend die tÃ¤glich Variation der magnetischen Elemente 

in SÅ¸d-Georgie fÅ¸ jeden Monat. fÅ  ̧ die beiden Jahr~shalfien:  .\pril-Sepiember und Oktober-M5rz 

und das Jahr. ,Ei11 Doppelblatt . Am Ende der magnei. Heobac11tun~ei1't. 

Kurven-Tafel S. G. 12, darstellend die tÃ¤glich Variation der magnetischen Elemente 
in Wilhelmshaven fÃ¼ jeden Monat, fÅ  ̧ die beiden Jah resh~ l f t en :  April-September und Oktober-Wirz 

und das Jahr ,\Ein Doppelblatt'. Ende der magnet. Beobachtungen in W i l l ~ e l ~ ~ ~ s l ~ a v e ~ ~ " .  

3 Blatt Kurven-Tafeln darstellend: 

StGrungs-Beobachtungen 1882. Nov. W .  4.45 am bis I -45 /w 
St6rung.s-Beobacht~1ngen 1882. Nov. '20. i*45/im bis G . ~ ~ / ' / I I  I;-̂  Febr. 24. I +  bis 25. 2 <?//I 

StÅ¸rungs-Beobachtunge 1883. April 24. iopin bis 2:'. arn 

Juli 8. 5.9 bis 8/w 

August 18. i 1.2ofin bis Aug. V. 4.30 i : / ~ f .  



ZusÃ¤tz und Berichtigungen. 

Zusatz I. In der Eillleit~111g wurde eine Anzahl VerÅ¸tYentlichuiigen welche sich auf die SÃ¼d-Expeditio 

beziehen und zur Kenntniss der Polar-Komn~ission gelangten, namhaft gemacht. Zu jenen Schriften sind die 

nachfolgenden noch hinzuzufÃ¼gen 

Vorlii~~riger Bericht Ã¼be die Ergebnisse der nieteorologischen Beobachtungen der deutschen 

Polar-Station in R o  val-  Ba Y, SÃ¼d-Georgien Im Auftrage der Polar-Kommission herausgegeben 

von dem wissenschaftlichen Sekretiir derselben. Dr. A. v o  11 Da n c k e  l m  a 11. Annalen der Hydro- 

graphie und Maritimen Meteorologie, Jahrgang XII., 1884, Seite 400 U. ff. und auch in der 
Meteorologischen Zeitschrift, Jahrgang I. Seite 144 LI. ff. 

Resultate aus meteorologischen Beobachtungen in Port Stanley, Falklands-Inseln. wÃ¤hren 

des Zeitraumes von August 1881 bis August 1883. In1 Auftrage der Polar-Konimissiol~ heraus- 

gegeben von dem wissenschaftlichen Sekret2r derselben. Dr. A. v o n  D a  n ck e l m a  11. Meteorologische 

Zeitschrift, Jahrgang I. Seite 78 U. ff. 

Zusatz 11. In den magnetischen Aufzeichnungen an der Station Sud-Georgien ist von dei Thatsachel 

dass an1 Morgen des 18. November 1882 eine Licht-Erschei11~1nq wahrgenommen \\urde. welche der Beobachter 

zur Zeit, Herr M o s t l i ~ f t ,  fÃ¼ ein SÃ¼d-Lich hielt, keine E r w ~ h n u n g  gescllellen; man konnte sich ohne Beob- 

achtungen von andern Orten Ã¼be die Natur der Erscheinung nicht schlÃ¼ssi machen. Aus den Seite 523 

dieses Bandes niitgetheilten Beobachtungen Ã¼be Polarlicht-Erscheinungen erhellt, dass a111 I- .  November 

Abends in der SÃ¼d-Breit z\\ ischen 40 und 4 5 O  Å¸stlic von 37O der Ost-Lange von Gr. mehrfach diese Er- 

scheinung wahrgenommen wurde. Ausserdem geht aus der reichen Sammlung von Nordlicht-Erscheinunge11. 

\\alirend der Epoche 1882183 an Bord von deutschen Schiften beobachtet, hervor, dass diese Erscheinungell 

in1 atlantischen Ocean bis zu vergleichsweise niedrigen Breiten 'bis zu 40Â N.-Breite in 6j0 W . - I ~ n g e  in der 

in Frage stehenden Nacht gesehen worden sind. Unter diesen ['mst~lldell gewinnt die ~illtr 'lgung. wie die- 
selbe in dem Tagebuch der Station SÃ¼d-Georgie enthalten ist, an  Interesse wird dieselbe Lieni Wortlaute 
nach hier \\ iedergegeben. Dabei ist zu bemerken. dass in den Originalen die Wahrnehmung dLlrcll eine Skizze 
der Strahlen naher erhutert wird, wodurch allem Allscheine nach jeder Zweifel Ã¼be das \Llttretell Je:-. SÃ¼d 
L,idites zu jener Zeit gehoben M ird. 

1882. November 17. 18. 911 pin - 311 um. 



Die Strahk-n standen gerade neben der Mire I. etwas cstlich von ~iersellien und war der westliche der 

Str~il i len der an1 stiirkste11 bervortretende, \v~l-iren^ die beiden ktliclien scli\fiii-lies Ieiicliteii~i \ v ;n ' e~~  ~ 1 1 1 ~ 1  nu r  

wenig iiber das ~i~li l l i le  Gebirgsprofil heraustrate~l. 

Das I'l1Ji1on1eil verscll1v~111~1 sehr r~iscli docli beliielt der Himmel in SÅ¸ noch etwa 10-15 hliiliiteii 

l a i ~ g  eine hellere. blass-r6thliche Farbung. 

Gegen i Ã  zieliei1 die Str~~t-Cum-\\-olkeli aus NE ininier weiter lierciiif, nur Å¸be der s ~ ~ ~ i l i ~ l i e n  lind 

sÃ¼dwestliclie Gebirgskette war noch heller Himmel. 

I "  30 wird es in Nord wieder etwas heller und sieht man einige Sterne- In SÃ¼dos wird es ebenf;ills 
hell. - L'iii 3h ist es bereits hell und hat anpefailgen zu schneien. 

gez. E. h l o s t h a f t .  

Zusatz 111. A u s z u g  a u s  d e m  L x k ~ ~ r s i o n s - T a g e b ~ l c h  d e r  S Ã ¼ d - E x p e d i t i o n  Å¸a Exkursions- 

Gebiet der  SÅ¸d-Expeditio war ein durch die oro~raphisclien Verhiiltnisse der Insel SÃ¼d-Georgie r~iumlich 

verh~ltiiissniiissig ziemlich beschranktes. 

Die Exkursionen bestiiil~len in AusflÅ¸ge zu L ~ i i i . 1  uni.1 solchen zu Wiisser vermittelst des \\'altang- 

, \v h :I 1 e 'B Bootes. 

Erstere waren durch die hohen. absolut unbesteigbaren Å¸ebil-gsk:imme sowie die von denselben sich 

i n  die Thaler und die See ergiessenden mÃ¤chtigen zum gr6ssten Tlieil u~~Ã¼berschreitbare GletscherstrÅ¸ni 

einerseits. wie durch das Meer und die R o v a l - B a y  andererseits auf einen L'nikreis von ca. 12 bis 151911 be- 

schrankt. Die Bootspartliien zerfallen ihrem Zwecke nach in zwei Kategorien: i. solche, welche zum 'l'lieil 

n u r  beh~ l t s  ijer L'eberfÅ¸hrun von Expe~iitions-Mitglie~lern nach ilem Ross-Å¸letsclie oder dem a u f  L t e ~ i ~  l.an~i- 

\vege nicht erreichbaren siiL11ichen L'fer der R o y a l - B a y  statttim~len, damit ilieselben voll ~ i o r t  aus eine geplante 

Exkursion zu Laniie ausfÃ¼hre konnten; 2. solche. welche zoologische und l l~~ i rog~~ap l i i sc l i e  Zwecke verfolgten. 

Es  konnten sich alle Bootsfahrten einzig und allein auf die R o y a l - B a ?  und ihre L'fer erstrecken, indem ein 

HiIlausseuel~i nach der oilenen See der Gefiihrlichkeit des Verschlagenv~er~iens \\-ci;en vollkommen ausser Frage 

es durften selbst die Bootsfahrten in der Eay nur bei ganz ruhigem \\'etter unternommen werden, da ja 

das oft pl(jtzliche I-:illsL'tzen westlicher St i i rn~e (sogenmnter \Villii~~:iiis'~. wie sie Sr. M. S. ,.MoltkeL' am 

, 2 ,  ~~~~~~t ,8S2 so gef:ihrlich ge\voi\lell, hinreichend bekannt war. um zu gsosser Vorsiclii in dieser Beziehung 



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

Seite XXXVI Zeile 6 von unten statt: i I~! lies: i -Y- z .  

. XI. Zeile 8 von oben statt: sland lies: Island. 

. XL-111 Seite 4 von unten statt: 25' lies: 25". 

. XLIII  Zeile 3 von unten statt: 2;' lies: 25". 

. 114 Juli Q, an1 31. 4 OVZ: Str. c. fallt weg. 

. 122 Monats- und Jahresmittel der Luft-Temperatur. 

Jahr. j am statt: 0.63 lies: 0.63. 
. 149 Zeile 6 v. LI. statt: Deklinations-Magnet lies: 

Torsions-Magnet. 
. 149 Zeile ;V. u.statt: Torsions-Magnet lies: Deklinations- 

Magnet. 
. 167 Hei den Beobachtungen vom Juni I und August 2 

i h t  in der Lage: Schiene Nord-Siid und e 22 c m  

statt: V,, V... Y.. v4 zu lesen: U,, U,, u3. u4. 
. 168 Zeile 11 v. LI. statt: k, lies: kl. 

. 168 ,, 8 v . u .  :, ,. I< ] ,  

.. 168 ., 6 L-. LI. ,, ,, 1 ~ ~ .  

., 168 ., 6 V. U. ,. I i I I  ., ka .  

. 168 .. 4 V. LI. ,, I<,[ ., 1i2. 

. 181 .. 10  v. o. ., geschehen lies: geschahen. 

. 214 ., 26 V. 0. ,, (v-V') , - ( V - V ' ) .  

. 220 .. 16 V. o. ,. 32- j 7, 38.5. 
-'^"T . - -J .. 1 3 v . u .  ,, I A '  , 2 A'. 

. 2 2 6 . .  13u.22v.o.statt: n , n l , n "  ,, V, V', V". 

. 228 Die Werthe von H,, vom August 2, August 15 und 

September 2 und dem entsprechend die linken 
Seiten der drei letzten Gleichungen sind um O"00030 
zu vergriissern. Diese erst spzter entdeckte Ver- 
schiebung der Normahverthe kann zwar den Werth 
des Temperatur-Koeffizienten etwas beeinflussen, 

doch diirfte die -1nderung innerhalb der Fehler- 
grenzen dieser Grosse liegen. 

Seite 232 Die drei letzten Werthe der Reihen- [Hol, Hnl und 
Un sind uni o'ooo30 zu erhchen. 

, 23; In der Tabelle sind die drei letzten Werthe von 

H,, uni o'00030, die drei letzten Vn uni o~ooo70 zu 
vergrtissern; dasselbe hat zu geschehen. 

, 237 vom Juli 24 incl. ab. Die weiterhin folgenden 

Zahlenwerthe der Termine etc. sind bereits unter 
Berticlisichtigung dieser Korrektion berechnet 
worden. 

, 280 Zeile 3 v. u., Deklination vom Juli 30. 3h atz statt: 
35-3 lies: 37.3. 

. 284-8; Folgende Werthe der Horizontal - Intensitzt 

vom Oktober 2 sind zu berichtigen: 
uni 1011 am lies: 709; 1211 671 ; 311pm : 614: j l i jw:  526; 
6 l 1 p ~ i  : 629; -î pin : 620: 811 POT : 624. Die monatlichen 

Mittel erfahren durch diese Xnderungen noch kleine 

Verbesserungen, doch wird der tagliche Gang nicht 
weiter beeinflusst. 

, 3;6 Zeile 6 v. U.  statt: tzgliche Be\vegung lies: tzgliche 
fortschreitende Hewegung. 

, 428 Zeile 13 v. u. statt: des Unifilars- und des Bifilars- 
Magnetonieters lies: des cnifilar- und des ÃŸifilar 
Magnetonieters. 

, 473 Zeile 18-21 ist hinter & fog siw zu erganzen - log T. 
, 473-74 Zeile 26, 28 und ff. ist die Schwingungdauer  

mit T, statt mit r zu bezeichnen. 
In dercbersichts-Karte der R o y a l -  B a y  statt: Wedell-Gletscher 

lies: Weddell-Gletscher. 



EINLEITUNG. 

Geschichtliches Ã¼be die SÃ¼d-Expeditio unter DR. K. SCHRADER nach 

SÃ¼ - Georgien. 

Der Gedanke, dass es zur grÃ¼ndliche Erforschung der Erscheinungen, die mit den erdmagnetischen 

StÃ¶runge in Zusammenhang stehen, unerl~sslich sei, auch Beobachtungen von Stationen hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten 

hinzuzuziehen, hatte so sehr innerhalb der Deutschen Polar-Konlmission Wurzel gefasst, dass eine Zeit lang die 

Absicht bestand, die ThÃ¤tigkei Deutschlands in1 Systeme der internationalen Polar-Forschung lediglich auf die 

sÃ¼dlich HemisphÃ¤r zu beschrÃ¤nken In den Komn~issions-Berathungen kam denn auch diese Auffassung zu 

einem bestimmten Ausdrucke, indem der Antrag vorlag. von Seite Deutschland5 z w e i  Stationen in h6heren 

sÃ¼dliche Breiten zu errichten. Dabei wurde besonders in der Motivirung dieses Antrages hervorgehoben, dass 

die Errichtung von Polar-Stationen in1 hohen SÃ¼de Seitens anderer Nationen nicht wahrscheinlich sei und 

an  und fur sich die Polar-Region des Nordens vergleichsweise reichlich bedacht werden wÃ¼rde Nur 

ernste ErwÃ¤gungen die in1 Wesentlichen eine Beziehung zu dem deutschen maritim-n~eteorologischen System 

hatten, konnten dahin wirken, dass an der Errichtung auch einer Nordpolar-Station festgehalten und Ã¼berdie 

die Errichtung eines Systemes meteorologischer Beobachtungen an der KÃ¼st Labrador's, als in hohem Grade 

wÃ¼nschenswerth geplant wurde. Unter allen UmstÃ¤nde aber glaubte die Deutsche Polar-Kommission durch 

Errichtung je einer Station im Norden und im SÃ¼de ihre wissenschaftliche Ueberzeugung von der Noth- 

wendigkeit der gleichzeitigen Forschungen in den Polar-Regionen beider HemisphÃ¤re durch die That be- 

krÃ¤ftige zu sollen und beschloss demgemass die Errichtung einer Station im Systeme der internationalen 

Polar-Forschung auch in hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten. 

Nachdem einmal die Entsendung einer Expedition nach hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten feststand, handelte 

es sich in erster Linie um die Wahl des Ortes fÃ¼ eine solche. Vom klimatologischen und allgemein meteoro- 

logischen Standpunkte aus betrachtet konnte der Gedanke der Besetzung einer der durchaus oceanisch gelegenen 

Inseln in htjheren sÃ¼dliche Breiten, weil einem wichtigen Desiderate genugend, als glÃ¼cklic bezeichnet 

werden. Zwar wÃ¤r es unzweifelhaft von ganz ungew6hnlich hohem Werthe gewesen. hÃ¤tt man die Er- 

richtung einer Station innerhalb der antarktischen Zone in's Auge fassen und durchfuhren ktjnnen, um endlich 

einmal die Faktoren eines antarktischen Winterklimas zu erhalten, allein hierzu hÃ¤tt es einer Entdeckungs- 

Expedition bedurft, deren Aussendung Mittel in Anspruch genommen haben wÃ¼rde die nicht zur VerfÅ¸gun 

standen. Auch ist es zweifelhaft, ob es sich mit dem Geiste der internationalen Forschung vertragen haben 

wnrde, die Errichtung einer Station von den Erfolgen einer Entdeckungs-Expedition abhÃ¤ngi zu machen. 

Man musste sich die BeschrÃ¤nkun auferlegen, eine Lokalitiit in der subpolaren Zone der Sud-HemisphÃ¤r zu 



wiihlen, welche zu allen Zeiten zugÃ¤nglicl und Ã¼berhaup leicht zu erreichen war. Die im SÃ¼datlantiscl~e 

Ocean belegene. von allem Festlande genÃ¼gen weit entfernte wÃ¼st Insel :SÃ¼d-Georgie schien den An- 

forderungen zu entsprechen, sofern dabei lediglich die Interessen der Meteorologie in Frage kommen. Vom 
Standpunkte der erdmagnetischen Forschung betrachtet wÃ¼rd es allerdings ungleich wichtiger gewesen sein, 

hatte eine naher an den San~melpunkten der magnetischen KraftÃ¤usserun der SÃ¼d-Hemisphiir gelegene 

Station gewÃ¤hl werden kÃ¶nnen In Erwagung aber, dass das Erdmagnetische Observatorium in Melbourne 

bei der mit Beziehung auf jene Punkte gÃ¼nstige Lage in1 Stande sein wÃ¼rde fÃ¼ die FÃ¶rderun der Wissen- 

schaft wichtige korrespondirende Beobachtungen auszufÃ¼hren gab den Ausschlag zu Gunsten der Errichtung 

eines Observatoriums an einer nahezu um 180 Liingengrade von jenen Sammelpunkten entfernt liegenden Stelle, 

zumal man sich der Hoffnung hingegeben hatte, es wÃ¼rde die zur GrÃ¼ndun einer erdmagnetischen Station 

auf einer der SÃ¼d-Insel Neu-Seelands von dem Vorsitzenden gethanen Schritte von Erfolg begleitet sein. 

Zur Zeit, als es darauf ankam, hierÃ¼be einen Entschluss zu fassen, war innerhalb der Deutschen Polar- 

Kommission noch nichts Bestimmtes Ã¼be die Absicht Frankreichs, eine Station an der SÃ¼dspitz Amerikas zu 

errichten, bekannt geworden. Aber auch als Ã¼be die Absicht Frankreichs Gewissheit herrschte, glaubte man 

an dem einmal gefassten Entschlusse der Errichtung einer Station auf SÃ¼d-Georgie festhalten zu sollen, indem 

die beiden Stationen, in Orange-Bay (Kap Horn' und in1 Moltke-Hafen (SÃ¼d-Georgien) sich in glÃ¼ckliche Weise 

erganzen und selbst kontrolliren kÃ¶nnten Die Thatsache. dass die beiden Stationen, wenn auch mit Beziehung 

auf ihre L'mgebung verschieden gelegen {oder vielleicht gerade um desswillen), fur das Erkennen der klima- 

tologischen EigenthÃ¼mlichkeite der SÃ¼d-Heniisphiir in jenen Breiten, wichtigen Anhalt bieten kÃ¶nnten sprach 

sehr zu Gunsten eines Festhaltens an dem ursprÃ¼ngliche Plane. Auch mussten die Forschungen Ã¼be die 

Natur der StÃ¼rm in der Gegend des Kap Horn durch synoptische Studien, die durch Beobachtungen an den 

genannten Stationen in Verbindung mit zahlreichen Schiffs-Beobachtungen gestÃ¼tz werden, eine wesentliche 

FÃ¶rderun erfahren. 

Dies sind in KÃ¼rz die Motive, welche die Deutsche Polar-Kommission bei der Besetzung der Insel 

SÃ¼d-Georgie mit einer Station in1 Systeme der internationalen Polar-Forschung leiteten. 

Die Lage von SÃ¼d-Georgie wird durch die diesem Bande beigegebene Karte in Polar-Projektion 

(siehe Karte) veranschaulicht, sowie andererseits aus der Spezialskizzen-Karte der Insel (siehe dieselbe) die 

Situation der deutschen Station an der OstkÃ¼st jener unwirthbaren Insel mit genÃ¼gende Klarheit erhellt. 

Die nach Stid-Georgien entsandte Expedition bestand aus folgenden wissenschaftlichen Mitgliedern: 

I .  Dr. K.  Sch rade r  aus Braunschweig, Leiter der Expedition und Vorsteher der Station. 

2. Dr. P. Vogel  aus Uelfeldt, Adjunkt, stellvertretender Leiter und Vorsteher der Station. 

3. Dr. K. v o n  d e n  S t e i n e n  aus MÃ¼hlhei a. d. Ruhr, Arzt und Naturforscher der Expedition, 

bezw. der Station. 

4. Dr. H. W i l l  aus Erlangen, Assistent. 

5. Dr. 0. Clauss  aus Mannheim, Assistent. 

6. E. Mos thaff  aus Mtinchen, Assistent. 

7 .  A. Zschau aus Dresden. Mechaniker und Assistent. 

Diese begleiteten als Arbeiter die Folgenden: 

8. R. F Ã ¼ r t  aus Hamburg, Koch. 

9. H. Beckma n n aus Hamburg, Zimmermann. 

10. W. W ienschlgger  aus Wolgast, Segelmacher. 

11. H. Maass aus WarnemÃ¼nde Arbeitsmann und Matrose. 



Die sÃ¼dlich polare und subpolare V o r ~ t :  
mit. den 

internationalen Stationen 



In den Monaten Marz, April, Mai 1882 wurde ebenso. \\ie dies bei Besprechung der Vorbereitungen fÅ  ̧

die Nord-Expedition dargelegt ~vurde, die AusrÃ¼stun der SÃ¼d-Expeditio mit allem Nachdrucke betrieben und 

k6nnen wir wohl, indem wir uns auf das in1 ersten Bande. Einleitung. Seite IV Gesagte beziehen, Ã¼be 
weitere Einzelheiten hinweggehen. 

ErwÃ¤hn muss hier werden, dass gleich vom Beginn an, als von der Absendung einer Expedition nach 

dem SÃ¼de die Rede war, Se. Excellenz der damalige Chef der Admiralitat Herr von Stosch die Betheiligung der 

Kaiserlichen Marine insofern zusagte, als ein Kriegsschirt S. M. die Expedition von der Mtindung des La Plata 

nach einer Landungsstelle auf SÃ¼d-Georgie Ã¼berfÃ¼hr sollte. Die Reise von Haniburg nach Monte- 

video hatte den getroffenen Anordnungen zufolge auf einem der Dampfer der SÃ¼damerika~iiscl~e Dampfschifl- 

fahrts-Gesellschaft, die - wie hier dankend anerkannt werden muss - das bereitwilligste Entgegenkommen 

bezeigte, stattzufinden. Es liess sich erwarten, dass schon die Verladung der Hauser, Observatorien, des Pro- 

viantes, der gesammten Ausstattung an Bord eines Passagier-Dampfers ganz erhebliche Schwierigkeiten ver- 

ursachen musste; nicht minder beschwerlich musste sich die Umladung von dem Dampfer der SÃ¼d 

Amerikanischen Linie an Bord S. M. Korvette .,Moltke", welche fÃ¼ diesen Dienst ausersehen wurde. aut der 

Rhede von Montevideo gestalten. 

Es ist vielleicht hier die Stelle hervorzuheben. dass die mit der Ladung und Urnladung verknÃ¼pfte 

Schwierigkeiten nicht unerheblich dadurch erh6ht worden sind, dass Seitens der Deutschen Kommission zur 

Beobachtung des VorÃ¼bergange der Venus vor der Sonnenscheibe am (i. Dezember 1882 ein schwerer eiserner 

Beobachtungsthurm nebst Ausstattung mit Instrumenten der Expedition mitgegeben wurde. Die gÃ¼nstig Lage 

der Station SÃ¼d-Georgie fÃ¼ die Beobachtung dieses so hochwichtigen astronomischen Vorganges liess es gerecht- 

fertigt erscheinen, dass sowohl diese Ã¼be den Rahmen der Ausstattung der SÃ¼d-Expeditio hinausgehende 

Mehrbelastung verfÃ¼gt als auch der Leiter der Expedition, Dr. Kar1 Sch rade r ,  angewiesen wurde, von der 

an und fÃ¼ sich fÃ¼ die Vorbereitung gelassenen knappen Zeitfrist einen Theil auf die EinÃ¼bun der VorÃ¼ber 

gangs-Beobachtungen, welche an der Sternwarte in Strassburg stattfanden, zu verwenden. 

An1 31. Mai waren die Vorbereitungen fÃ¼ den Abgang der SÃ¼d-Expeditio so weit vollendet, so dass 

im Laufe des I .  Juni die SÃ¼d-Expeditio unter Dr. K. S c h r a d e r  sich an Bord des Postdampfers der Harn- 

burg-SÃ¼damerikanische Linie ., R i o  ", Kapt. B r a n d  t, einschiffen konnte, nachdem die Geographische Gesell- 
schaft in  Hamburg zu Ehren der Mitglieder der Expedition einen feierlichen Abschied in den Riiumen von 

Wiezel's Hotel gegeben hatte. 
Gegen 8 Uhr Abends, den 2 .  Juni 1882, passirte der Dampter ,,Rio" Cuxhaven und erreichte bald 

darauf unter vollen Segeln und bei schÃ¶nste Wetter die Nordsee. Am q. Juni Abends wurde Madeira 

passirt und am 14. desselben Monats Porto Grande (Kap Verdische Inseln'1 verlassen. Die Reise des Dampfers 

, ,Rioa erlitt eine kurze Unterbrechung dadurch, dass der Dampfer ,,Lauriumbb, Capt. Jouan, aus HGvre nach 

Explosion seines Hochdruck-Cylinders manÃ¶vrirunfahi auf hoher See getroffen wurde und nach Porto Grande 

zurÃ¼ckgeschlepp werden musste. Am 22. Juni passirte ,,Rio" die Linie und steuerte unter sehr unruhigem 
am 27. und p. sogar stÃ¼rmische Wetter der Ktiste von Brasilien zu. Am 3. Juli wurden die Berge SÃ¼d 

Brasiliens erblickt und am folgenden Tage bei schÃ¶ne Wetter die La Plata-MÃ¼ndun und Montevideo erreicht. 

Der Ankerplatz des Dampfers ,,RioL' war in der NÃ¤h desjenigen Sr. M. Korvette , ,MoltkeU, welche 
schon seit 4 Tagen, die Stid-Expedition erwartend, auf der Rhede von Montevideo geankert hatte. Herr 

Korvetten-KapitÃ¤ H a r t o g ,  erster Offizier am Bord Sr. M. S. M o l t  ke", kam sofort an Bord des Dampfers 
,,Rio", um alles fÃ¼ den Abgang der Expedition nach dem SÃ¼de Erforderliche einzuleiten; den Herrn Kapit3n 

zur See P i r n e r ,  Kommandant des Kaiserlichen Kriegsschiffes, hatte Herr Dr. S c h  r a d e r  bereits an Land be- 

grtisst und mit demselben die weiteren Anordnungen vereinbart. 

Da indess noch die AusrÃ¼stun der Expedition hier vervollstÃ¤ndig und ausserdem sorgfdltige astrono- 

mische Zeitbestimmungen zu Zwecken eines L'ingen-Anschlusses von Stid-Georgien an Montevideo gemacht 



werden mussten, so vergingen noch fast 3 Wochen, bis Sr. M. S. ,,MoltkeL'. mit der SÃ¼d-Expeditio an Bord. 

die Rhede verlassen konnte. Zur Vervollstiindigung des Proviants wurde zunÃ¤chs auf das hier sehr billige 

lebende Vieh zurtickgegriffen und im Ganzen 3 fette Ochsen, 20 Hammel, 5 Ziegen und 6 Zicklein eingekauft 

und an Bord Sr. M. S. , ,Moltkea eingestellt. Ausserdem war eine ganze Anzahl von Latten und Brettern 

zum festeren Verstauen der Kisten im Raum der Korvette anzuschaffen, Petroleum einzukaufen U. s. W. 

Auch fÅ  ̧ die astronomische LÃ¤ngen-Bestimmun war an dem Fixpunkte bei der Englischen Kirche der erst 

einige Monate vorher abgetragene Pfeiler zu erneuern, auf dem das Universal-Instrument aufgestellt werden 

sollte. Obwohl das ungtinstige Wetter nur an wenigen Abenden Herrn Dr. S c h r a d e r  gestattete, Beobach- 

tungen vorzunehmen, ist es ihm doch gelungen, den Gang der, der SÃ¼d-Expeditio zur VerfÃ¼gun gestellten 

Chrononieter festzustellen und einen einigermaassen befriedigenden LÃ¤ngen-Unterschie zwischen Montevideo 

und Sud-Georgien zu erhalten. Ein Anschluss der beiden genanntenOrte war schon im Hinblick auf die vor- 

zunehmende Beobachtung des VorÃ¼bergange der Venus vor der Sonnenscheibe in hohem Grade erwiinscht. 

Wahrend des vergleichsweise langen Aufenthaltes der SÃ¼d-Expeditio in Montevideo wurde den Mit- 

gliedern derselben von den dort ansÃ¤ssige Deutschen und einigen spanischen Familien mit der liebensiv~r- 

digsten Aufmerksamkeit begegnet, namentlich ist an dieser Stelle des Eifers, mit dem sich der stellvertretende 

Konsul, Herr Med i n a ,  der FÃ¶rderun der Expedition annahm, dankbar zu gedenken. Vom 8. bis 16. Juli 

hatten zwei Mitglieder der Expedition, Dr. P. V o g e l  und Dr. K. v o n  d e n  S te inen ,  einen Ausflug nach 

Buenos-Ayres unternommen, um dort mit Herrn Professor D 6 r i n g  von Cordoba zusammenzutreffen und eine 

Vereinbarung bezliglich gleichzeitiger meteorologiscl~er Beobachtungen fÃ¼ das Polarjahr abzuschliessen. 

Es muss hier auch der krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung welche der Kaiserlich Deutsche Minister-Resident in Buenos- 

Ayres, Freiherr von Ho l l eben ,  der Sache der SÃ¼d-Expeditio zugewendet hat, dankbar gedacht werden. 

Sonntag Vormittag, den 23. Juli verlies S. M. S. , ,MoltkeL'  die Rhede von Montevideo. FÃ¼ die Mit- 

glieder der Expedition war in der Batterie der Korvette ein gerÃ¤umige Zimmer hergerichtet worden, so dass 

sich dieselben behaglich ftihlen und nach Lage der Dinge den Zwecken der Expedition zu dienen vermochten. 

Die Fahrt Sr. M. S. ,,MoltkeL1 war eine ziemlich ungÃ¼nstige statt der gehoff'ten 10 Tage brauchte 

das Scliift', bald von schwachen Winden langsam fortbewegt, bald von Sttirmen tiberfallen, bald bei vÃ¶llige 

Stille oder im Nebel liegend, 21 Tage, bis am 12. August die ersehnte Insel SÃ¼d-Georgie in Sicht kam. Bei 

der in diesen Breiten herrschenden Gefahr, mit E i s b e r g e n  zu kollidiren, musste Sr. M. S. , ,MoltkeLb mit der 

gr6ssten Vorsicht geftihrt werden. Am 7 .  August wurde auf 52' 15'  S. Br. und 42' 37' W. Lg. bei klarem 

wunderschÃ¶ne Wetter der erste Eisberg gesehen, 

Man hatte das Land an seiner Westktiste am 12. August wohl gesehen - eine prachtvolle Alpenland- 

schaft mitten im Meere - aber die Ungunst des Wetters und die UnmÃ¶glichkeit hinsichtlich der Identificirung 

der angesegelten Stelle in's Klare zu kommen, gestatteten eine Landung noch nicht. Am 16. August, nachdem 

man an die Ostktiste der Insel gelangt war, dampfte die Korvette in eine Bucht hinein, von der man annahm, 

dass es Cumberland-Bay sein kÃ¶nnte also der fÃ¼ die Station in Aussicht genommene Ort. Es wurde gelandet 

und eine fltichtige Besichtigung der Bucht vorgenommen, am folgenden Tage (17.  August) dieselbe von den 

Gelehrten in 2 Kuttern wiederholt, um einen etwa zur Niederlassung geeigneten Punkt ausfindig zu machen. 

Indessen auch diese Versuche ftihrten zu keinem Resultate; die beiden Kutter wurden von heftigen Hagelb6en 

aus SÅ¸dwes tiberfallen, die Insassen hatten harte Arbeit. Gleichzeitig war die auf schlechtem Ankergrund lie- 

gende Korvette von ihren beiden Ankern abgekommen und musste, um nicht in dem unbekannten Fahrwasser 

in ernste Gefahr zu gerathen, sofort die offene See aufsuchen; beinahe wÃ¤ren da von den beiden Kuttern Signale 

nicht wahrgenommen werden konnten, die Gelehrten genÃ¶thig gewesen, auf zwei Fels-Eilanden eine Zuflucht 
zu suchen. Doch gelang es denselben endlich, wohlbehalten an Bord zu kommen. In den nÃ¤chste Tagen 
wurde vergeblich bei den stetigen Hagel- und SchneebÃ¶e eine gÃ¼nstiger Gelegenheit zum Landen erspÃ¤ht 

zeitweilig musste die Korvette sogar ganz vom Lande abhalten, ihrer eigenen Sicherheit wegen. Wir  verweisen 



hier bezÃ¼glic der Einzelheiten dieser interessanten Reise auf den Bericht: Sr. M. S. , ,Mo]tkeL-, Kommandant 

Kapitan zur See P i r n e r ,  wie derselbe im X. Jahrgange der Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 

teorologie, Seite 738 U. f t  verÃ¶ffentlich worden ist. 

Endlich am 20. August gelang es, bei gÃ¼nstige Wetter der KÃ¼st naher zu kommen und eine Bucht 

anzulaufen, die a~~sserordentlich gÃ¼nsti fÃ¼ eine Niederlassung erschien; man hielt dieselbe ftir die Roya l  

B a y  der Seekarte. Es wurde ein Versuch mit der Landung gemacht. ein passender Ort gefunden und sofort 

mit dem AbrÃ¤ume des Schnees begonnen, der die ganze Landschaft weit und breit metertief bedeckte. Die 
LokalitÃ¤ liegt an der Ostseite der Insel und ist das Nord~~fer  der von Osten her in einer Breite von ca. 5 Kilo- 

metern und einer etwa doppelten Tiefe in das Felsengestade hineingreifenden Bucht, in deren nordwestlicher 

Ecke Sr. M. S. .,Mol tk e " einen vortrefflichen Ankerplatz. Mol tke- Ha  fen genannt, in 10 bis 30 m Tiefe auf 

Schlickgrund fand. Dem Hefte I der Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Jahrgang XI 
(1883)- ist als Tafel 3 eine Skizze der Royal-Bucht SÃ¼d-Georgiens vermessen von Sr. M. S. ,,Mol tke", Kapitiin 

zur See P i r n e r ,  durch Kapitiin-Lieutenant Freiherrn v o n  d e r  Goltz ,  1882, Maassstab I : 80000, beigegeben; 

hinzugefÃ¼g ist eine Skizze des Moltke-Hafens im Maassstab von I : 40000 und eine Ubersichtskarte von Sud- 

Georgien. Die diesem Bande beigegebenen diesbezÃ¼gliche Karten und Skizzen sind der angezogenen 

VerÃ¶ffentlichun entlehnt. Eber die Ansegelung des Moltke-Hafens finden sich werthvolle Winke in den 

Annalen fÃ¼ Hydrographie und Maritime Meteorologie, Jahrgang XI. Seite 690 und 700 ,  von dem Komman- 

danten Sr. M. S. .,Marie", Korvetten-KapitÃ¤ Krok i s  i LI s, welcher die SÃ¼d-Expedition wie wir gleich h6ren 

werden, von SÃ¼d-Georgie abzuholen und nach Montevideo zurÃ¼ckzufÃ¼hr hatte. 

Im nordwestlichen Theile Ã¼berrage die Moltke-Bucht mi~chtige eisgekr6nte Berge, nach Osten zu fallen 

dieselben aber. da wo sie sich dem Eingange nÃ¤hern in ein verhaltnissn~assig niedriges Plateau ab, das zwischen 

sich und der KÃ¼st wieder ein. wenig Ã¼be hundert Meter breites, fast ebenes Vorland besitzt. Hier, auf letzterem 

wurde die Station gegrÃ¼ndet eine geeignete Landungsstelle war schnell gefunden und da die Distanz von hier 

bis zum Ankerplatz Sr. M. S. . ,Moltke" kaum eine Seemeile betrug und ArbeitskrÃ¤ft in Menge zur VerfÃ¼gun 

standen, war man mit dem Landen des Materiales und der Errichtung der Hiiuser am 27. August so weit. dass 

man ,.Richtfesti' feiern konnte. 

Es wurden im Ganzen. ausser dem grossen, n breiten und 8 tiefen Wohnhause, zwei kleine Hiiuser 

fÃ¼ magnetische Beobachtungen. eine Sternwarte und eine Drehkuppel (letztere zur Beobachtung des Venus- 

Durchganges) erbaut. FÃ¼ die festere Aufstellung der Instrumente war es ntitliig, 19 Steinpfeiler auf festen, 

bis in den felsigen Untergrund reichenden, aus Steinen und Cement gemauerten Beton-Fundamenten aufzu- 

richten. FÃ¼ das Vieh wurde aus Kisten und Reserve-HÃ¶lzer ein Stall in der Nahe des Wohnhauses hergestellt. 

Nachdem am 2. September die Arbeiten noch einmal wegen Sturmes und starker Brandung unter- 

brochen waren, konnte am 3. das letzte GepÃ¤c an Land gebracht und die Aufgabe Sr. M. S. ,,Moltkel' tÃ¼ 

gelÃ¶s erachtet werden. KapitÃ¤ zur See P i r n c r  inspicirte mit Dr. S c h r a d e r  die Station in allen ihren Theilen, 

das Bild Sr. Majestht, des Kaisers von Deutschland, wurde vom Kommandanten eigenhÃ¤ndi im Wohnzimmer 
aufgehangt und ein Hoch aut Kaiser und Reich ausgebracht. Am selbigen Tage verliess das Schift den Hafen, 

um Ã¼be Punta Arenas in der Magellan-Strasse seine Station an der WestkÃ¼st Amerikas wieder aufzusuchen. 

Die SÃ¼d-Expeditio verharrte - den erhaltenen Instruktionen gemiiss - ein volles Jahr auf ihrem 

Posten im Moltke-Hafen. Es widmete sich dieselbe den ihr gestellten Aufgaben, n ie  dieses an einzelnen Stellen 
dieses Werkes, da, \ \U  von den Beobachtungen im Besonderen gesprochen werden wird, des NÃ¤here dar- 

gelegt ist. Ohne Znischenfalle von erheblicher Bedeutung verlief die Epoche der Beobachtung in gleich- 

massigem Wechsel und ist kaum aus den gefÃ¼hrte TagebÃ¼cher ein Moment von hervorragendem Interesse 
besonders zu betonen. Nur der 6. Dezember, der Tag des VorÃ¼bergange der Venus vor der Sonnenscheibe, 

machte hiervon eine Ausnahme. Wenn auch an einem sehr stÃ¼rmische Tage eintretend, so verlief doch das 

Ereigniss insofern gÅ¸nstig als die Sonne \vhhrend der Dauer ~1erselben fast ununterbrochen zu sehen war. 



Die bei dieser Gelegenheit ausgefiihrten agronomischen Beobachtungen sind Seitens des Vorsitzenden der 

Deutschen Polar-Kon~mission in die Hunde der deutschen Kommission. welcher die Uberwachung der Beob- 

achtungen und deren Diskussion anvertraut ist. gelegt worden und werden eine geeignete Verwerthung finden. 

In den Instruktionen, welche Herrn Dr. Sc  h r a d e r ,  Leiter der SÃ¼d-Expeditio . vor seinen1 Abgange 

aus Europa eingehÃ¤ndig worden waren. befand sich alles das. was aut den Abbruch der Station und die RÃ¼ck 

kehr in die Heimath einen Bezug hatte, genauestens niedergelegt. Was etwa noch, diese Instruktionen, ergiin- 

zend, hinzuzuftigen war, befand sich in einer, mit dem Juni-Dampfer nach SÃ¼d-Amerik an Dr. Sch rade r  

abgesandten Depesche niedergelegt; dieselbe wurde durch Sr. M. S. ..Marie1'. Korvetten-Kapitiin K r o k i  s ius,  

welche Seitens des Chefs der AdmiralitÃ¤ den Auftrag erhalten hatte, die SÃ¼d-Expeditio abzuholen, der Station 

auf Sud-Georgien Å¸berbracht 

Sr. M. S. ,,Marie" befand sich zu jener Zeit in der Magellan-Strasse auf Station. Das Schifi verliess 

an1 16. August 1883, Morgens 7 Uhr, die Rhede von Punta Arenas, lief an1 20. August S t a n l e  y H a r  bo  u r  auf 

den Falklandsinseln, wo sich gleichfalls eine meteorologische Station. geleitet von Kapitiin J. H. M. 0. S e e n ~ a n n ,  

befand*), an und nahm nach einem Aufenthalte von nur Tagen den Kurs direkt nach Sud-Georgien. Am 

20. August wurde unter 53' o' S. Br. und 36' 33' W .  Lge. sehr viel Treibeis beobachtet, aber am Nachmittage 

des I .  September Moltke-Hafen erreicht. Es wurde sofort von der Korvette, die von der Station aus schon 

wahrgenommen war, ein Boot ausgesetzt, um eine Verbindung herstellen zu kÃ¶nnen Nur 2 Tage fehlten 

noch an einem vollen Jahre, welches seit dem Tage, an welchen1 Sr. M. S. , ,MoltkeLL die Bai verlassen hatte, 

erflossen war. Man kann sich wohl denken, mit welchen GefÃ¼hle die Mitglieder der Expedition, die unter- 

dessen von allem Verkehre mit der civilisirten Welt abgeschnitten gewesen, die Mannschaft des deutschen 

Kriegsschities und mit ihr nach langer Zeit wieder die ersten Nachrichten aus der Heimath empfingen. Obgleich 

eine Gefahr fÃ¼ den Fall der VerzÃ¶gerun der RÃ¼ckreis der Korvette nach dem amerikanischen Kontinente 

in der damaligen Jahreszeit nicht liegen konnte, so wurde doch mit dem Abbruche der Station, mit dem Ver- 

packen der Geriithschaftcn und Instrumente nicht gesÃ¤um und schon am 5. September war Alles an Bord und 

zum Verlassen des Hafens bereit. Es wÃ¼rd eine solch rasche Erledigung der drÃ¤ngende Geschbfte ohne die 

thatkriiftige Mitwirkung von Seiten der Offiziere und der Bemannung Sr. M. Korvette nicht mÃ¶glic gewesen 

sein; jedoch muss bemerkt werden, dass auch in diesem Falle in GemÃ¤sshei mit der von der Polar-Kommission 

erlassenen Instruktion sÃ¤mmtlich GebÃ¤ude Observatorien U. s. w. zurÃ¼ckgelasse wurden und dass die In- 

wohner der Station sich ohne Ausnahme des vortrefflichsten Wohlseins erfreuten. so dass bei der Einschiffung 

eine Rticksichtnahme in dieser Hinsicht nicht nothwendig war. 

Am 6. September 1883 verliess Sr. M. Korvette . ,Marieb' mit der heimkehrenden SÃ¼d-Expeditio an 

Bord gegen Mittag die Bucht und bald waren die letzten Bergspitzen Sud-Georgiens in1 Nebel oder unter dem 

Horizonte verschwunden. In 41' 47' S. Br. und 32' 33' W. Lge. bis 50Â 37' S. Br. und 30' 8' W. Lge. passirte 

die Korvette zwischen Eisbergen hindurch und ankerte erst am 25. September, nach etwas stÃ¼rmische Fahrt, 

auf der Rhede von Montevideo .  

D r. S c  h r a d e r war noch einige Zeit hindurch am Lande mit den zur Festlegung der respektiven Lage von 

Montevideo und Stid-Georgien erforderlichen Beobachtungen beschgftigt. Die Zeit bis zum Abgange des ersten 

zur Heimreise verwendbaren Dampfers wurde von den deutschen Landsleuten an der La Plata-MÅ¸ndun dazu 

verwendet, die heimkehrenden Mariner der Wissenschaft in herzlichster Weise zu feiern. Endlich am 10. Oktober 

verliess der Dampfer der Hamburg-Stidamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft ,,Pe t r o p  o 1 i s", KapitÃ¤ 

R iede l ,  mit der deutschen SÃ¼d-Expeditio an Bord, den La Plata-Strom. Die Expedition bestand Ã¼brigen 

damals nur noch aus dem Leiter, D r. S c  h r a d  er .  den Herren Most  h af f und Zsc h a  U sowie den 4 Leuten der 

*) Diese meteorologische Station 11. Ordnung war von der Deutschen Seewarte mit der Absicht errichtet worden, 
die Beobachtungen auf Sud-Georgien zu ergiinzen. 





eigentlichen Mannschaft. Die Herren Doktoren v o n  d e n  S t e i n e n ,  Vogel .  W i l l  und C laus s  blieben auf dem 

~Å¸damerikanische Kontinente zurÃ¼ck theils um noch andere Kostenpunkte zu besuchen, theils auch, um eine 

wissenschaftliche Reise in das Innere Brasiliens nach Cuyaba und dem Xingu zu unternehmen, welche Fiille 
bereits in den Instruktionen, bezw. den einzelnen Vertragen mit den Betreffenden vorgesehen worden waren. 

Auch in diesen1 Falle wurde. wie in jenem der Nord-Expedition, eine vollst~ndige Kopie sÃ¤mmtliche Beob- 

acht~ingen mit einem anderen Dampfer derselben Gesellschaft an die deutsche Polar-Kommission gesandt. 

, , Pe t ropo l i sLb  erreichte am 8. Noven~ber Lissabon und kam am 15. d. M. um 4 Uhr Nachmittags in1 

Hafen von Hamburg vor Anker. Die SÃ¼d-Expeditio an Bord des einkomn~enden Dampfers wurde durch 

Hurrahrufen der auf dem Dache der Seewarte in pleno versamn~elten Deutschen Polar- Kommission be- 

willkommnet. Es fand zur Zeit 4s. Vorworte, Band 1, eine Konferenz dieser Kommission in Hamburg statt, 

welcher die Aufgabe gestellt war, die heimkehrenden Expeditionen zu begrtissen, den Bericht der Leiter der- 

selben entgegen zu nehmen, die Abwickelung der GeschÃ¤ft einzuleiten und solche Schritte zu berathen. 

welche dazu fÃ¼hre sollten, die volle Verwerthung der gewonnenen Resultate zu gewÃ¤hrleisten 

Instrumente, Beobachtungs-Material und was sonst noch an Utensilien Ã¼bri geblieben war, wurde 

schleunigst an Land und in Sicherheit geschafft. Da die Gelehrten, welche auf SÃ¼d-Georgie waren, ein reiches 

Material an naturhistorischen Objekten gesammelt hatten, so galt es zunÃ¤chst dasselbe in Sicherheit zu bringen. 

In welcher Weise dieses bewerkstelligt wurde, ist im Vorworte zu diesem Werke (Band 1) angegeben worden 

und ist hier nur zu erwtihnen. dass eine Anzahl von Abhandlungen Uber jene Objekte erschienen, welchen 

zum Theil die nun folgenden Notizen entlehnt sind. 

W a s  am Ende der historischen Skizze Ã¼be die Expeditionen im Norden ,Band I, Seite XIIl) gesagt 
wurde, kann hier nur wiederholt werden: Es muss fÃ¼ jetzt die obige Schilderung geniigen und soll nunmehr 

zu den wissenschaftlichen Darlegungen Ã¼bergegange werden. 

Einiges Ãœbe die Umgebung der Station SÃ¼d-Georgien 

Die Insel SÃ¼d-Georgien welche als Stationsort der deutschen SÃ¼d-Expeditio ausersehen worden war, 

liegt im Stidatlantischen Ocean zwischen dem 54. und 55. Grad sÃ¼dliche Breite und dem 36. und 38. Grad 

westlicher LÃ¤ng von Greenwich. Seit ihrer Entdeckung durch A. d e  l a  R o c h e  1675 wurde die Insel 

zu verschiedenen Malen besucht und die geographische Lage einzelner Theile derselben bestimmt. KapitÃ¤ 

C o o k  landete daselbst im Jahre 1775 im Monat Januar, spÃ¤te wurde sie von W e d d e l l  1823 und besonders 
von Walfangern und Robbenschlagern besucht. Die Ansegelung bietet ein landschaftlich hÃ¶chs imposantes 

Bild dar. Die KÃ¼ste steigen sÃ¤mmtlic Ã¤ussers schroff, an vielen Stellen senkrecht aus der See empor, zeigen 

wenig oder kein Vorland und erheben sich in steilen BÃ¶schunge zu Bergen und GebirgskÃ¤mme von zum 

Theil, namentlich im stidwestlichen Ende der Insel, recht bedeutender HÃ¶he Die htichsten Erhebungen in der 

NÃ¤h der Station betragen wohl 2000 bis 25co und sind die angrenzenden BergkÃ¤mm vielfach von tief in 

das Innere dringenden fjordartigen Buchten durchschnitten. Von den htiheren Bergen und KÃ¤mmen die mit 

ewigem Eise und Schnee bedeckt sind, ergiessen sich grosse mÃ¤chtig Gletscher in breiten Thalern; es endigen 
dieselben meist erst am Ufer der See mit theilweise mehrere Kilometer breiten, Ã¼be 100 m hohen wild zer- 

zissenen und zerklÃ¼ftete imposanten Stirnen, die am Fusse von den Wogen der See umbrandet sind. Auf 

der Nordost-Seite der etwa 150 km langen und 45 km breiten Insel erstreckt sich eine circa 12-13 km lange 

und 7-8 k m  breite Bucht, die Royal-Bay, von Ost nach West, in das Innere. Auf dem n6rdlichen Ufer 

dieser Bucht, nahe dem nordwestlichen Ende derselben, woselbst ein guter Ankerplatz, der Mo 1 t ke -Ha  fe n 

genannt, sich befindet, wurde die Station gegrÃ¼ndet 



Die Landiings-VerhÃ¤ltniss an der ganzen OstkÃ¼ste sowie auch in der Roya l -Bay  kÃ¶nne als sehr 

ungtinstige bezeichnet werden. Das SÃ¼d und Westufer der letzteren besitzt nur an sehr wenigen Stellen ein 

Vorland nennenswerther Breite. Nur am Nordufer fand sich etwa in der HÃ¤lft seiner Ausdehnung ein 

gentigend breites Vorland auf ca. 800 L$nge, an welches sich ein b m  Ã¼be Mittelwasser gelegenes, durch- 

schnittlich 80 breites Plateau anschliesst. Dieses wurde, als der einzige geeignete Platz der Stations-Gebaude, 

erwÃ¤hlt hier war auch die einzige Stelle zum Anlegen von RÃ¶te und Barkassen. (Siehe den diesem Werke 

beigegebenen Specialplan.) 

Das SÃ¼dufe der Bay bildet zuniichst ein von Ost nach West verlaufender, in dieser Richtung immer 

hÅ¸he werdender Gebirgszug, welcher in der Mitte von einem, von SÃ¼d nach Nordost ziehenden Thale durch- 

schnitten wird, in den~selben bewegt sich ein Ã¼be i km breiter Gletscher, Weddell-Gletscher genannt, bis in 

die Bay hinein. Die SÃ¼dwesteck der Roya l -Bay  wird durch eine kolossale. vieltach zerklÃ¼ftet und zerrissene 

Gletscherstirn gebildet, die in gewaltigen Dimensionen - etwa 3.5 km lang und 100-150 1" Ã¼be Wasser - 

senkrecht in die Bay abstÃ¼rzt Die OberflÃ¤ch dieses Gletschers, welchem der Name Ross-Gletscher beigelegt 

wurde, gleicht an  ihrem unteren Ende der Oberflache einer mit hohen, aber kurzen Wogen wild bewegten 

plÃ¶tzlic zu Eis erstarrten See. Zwei grosse Haupt-OberflÃ¤chen-Moriane fallen sofort in's Auge und sind in 

der That bei der Ansegelung schon auf viele Meilen Entfernung von der Insel zu erkennen. Dieselben fuhren 
ganz bedeutende Steinrnassen, oft in Form von nahezu hausgrossen FelsblÃ¶cke zu Thale. 

Am stidlichen. sowie an1 nÃ¶rdliche Ende des Gletschers mÃ¼nde durch blauschwarze Offnungen in 

der Stirne Gletscherbiiche; der Ross-Gletscher hat ein Ã¼be 150 Quadrat-Kilometer grosses Sammelgebiet und 

wird selbst wieder durch die Vereinigung von 7 bis 8 bedeutenden Gletschern gebildet. Im Hintergrunde 

desselben erhebt sich, die Wasserscheide bildend, der machtigste Gebirgszug in der N ~ h e  der Station. In Er- 
innerung Ã¤hnliche Berggestalten in der Heimath erhielt dieser Gebirgszug den Namen: d i e  W e t t e  r w  a n  d. 

Der Hauptkamm derselben zieht sich in einer HÃ¶h von 2000 ln von Nordwest nach SÃ¼dost wÃ¤hren zahlreiche 

AuslÃ¤ufe von ihm nach anderen Richtungen ausgehen. Die Gletsclierwiinde fallen alle Ã¤ussers schroff (oft 

bis zu 60'' zu Thale ab und sind bis zu deren Spitzen mit Eis und Schnee bedeckt, oft sogar Ã¼berhÃ¤ngen 

Formen annehmend. Es ist dies das Hauptgebiet der das ganze Jahr hindurch in oft Ã¼berraschende Anzahl 

mit Donner-GetÅ¸s auf den Gletscher hinabstÃ¼rzende Lawinen. Diese letzteren stellen manchmal eine ganz 

erhebliche Schneemasse dar, wie dies schon aus dem GetÃ¶se der Eisstaub-Entwickelung und vor Allem, dem 

Erzittern des Bodens auf grÃ¶sser Entfernung zu schliessen ist. In stiller Nacht wurden von dem wacht- 

habenden Beobachter auf der Station Ã¶fte LawinenstÃ¼rz gehÃ¶rt welche ein merkbares Zittern des Bodens 

und ein leichtes Schwanken der Petroleumlampen der Observatorien hervorriefen; dabei ist zu bemerken, dass 
die Entfernung der Station bis zur Gletscherstirne 5 bis 6 k m  betrug. Von gleicher Wirkung und oft nicht 

von den Lawinen zu unterscheiden waren die, in manchen FÃ¤lle grosse Dimensionen annehmenden Gletscher- 
sttirze. Kleinere oder grÃ¶sser Massen der Gletscherstirne lÃ¶se sich - veranlasst durch Wasser-Sickerullgen, 

seitliche Pressungen und Vorstossen - los und storzen in die aufrauschende, hohe Wellen bildende See hinab. 

Es wurde nicht beobachtet, dass ein Stuck der Gletscherstirne von unten herauf abgebrochen wÃ¤re also durch 
den Auftrieb bei tieferem Wasser veranlasst. Es hat daher den Anschein, als ob der Gletscher Ã¼beral ebenso 

auf  dem sandigen Grunde aufsitzt, wie dies auf einer grÃ¶ssere Strecke am Nordende der Stirne zu beobachten 
war. Die Lothungen Sr. M. S. ,,MoltkeLL, an der Stirne entlang, haben von Nord nach Sud, in etwa gleichen 

AbstÃ¤nde gemessen, ergeben: 4, 8, 12, 30, 60, 70, 74, 60, 60 und 3om Tiefe. 
Das westliche Ende dieses ausgebreiteten Gletscherthales bildet ein etwa 350 bis 400 breites Joch 

von etwa 350m HÃ¶lle Allem Anscheine nach ist dasselbe als Fortsetzung des vorerwÃ¤hnte Gebirgszuges und 

als Wasserscheide zwischen Ost- und WestkÃ¼st in jenem Theile der Insel anzusehen. 

Im Westen der Bay erhebt sich ein Gebirgszug von 5 0 0  bis E h m  HÃ¶h mit steilem Ufer ohne Strand 
und Vorland. mit B6schungen von '-<o bis. 40Â° 





In die Nordwestecke der ÃŸa mÃ¼nde ein ca. $5 km langes Thal mit einen1 Bache; dieses Thal wurde 

W ha 1 e r - T h  a 1 genannt, weil sich daselbst an1 Strande LTberreste von Fassern, Bootsnlaste~~ etc. fanden, w elche. 

aller Wahrscheinlichkeit nach, Walfangern oder Robbenschlagern. die einst hier lagerten, angeh6rt hatten. 

Am oberen Ende dieses Thales befindet sich ein perennirender Schneehang mit sehr steiler B6scIlLi~lg; 

Ã¼be diesen fÃ¼hr der W e g  nach den weiter entfernten nÃ¶rdlic gelegenen Thnlern und Gletschern (Cook- ,  

N a c h t  i g a l -  u n d  F o r s t e r - G  l e t s c h e r )  des Exkursions-Gebietes. Die nÃ¶rdliche bezw. nordijstliche Wand des 
genannten Thales bildet wiederum ein in ein nach Ost sanft abfallendes ca. 100 bis 130111 hohes Hochplateau 

Ã¼bergehende 500 bis 700m hoher GebirgsrÃ¼cken Dieses Plateau lÃ¤uf in eine nach Ost immer schmaler 

werdende Landzunge aus und befinden sich auf demselben einige SÃ¼sswasserseen ein ÃŸachlau 11. s. \V. Der 
Landzunge ist, durch einen Kanal von etva 200 Breite getrennt, als (istliches Ende des Nordufers nach 
Ost eine 1-5 km lange Insel vorgelagert. 

Auf die Mitte des oben erwahnten Hochplateaus mÃ¼ndet von West nach Ost ziehend, wiederum ein 

Thal, B r o c k e n t h a l  benannt, mit einem Bachlaufe und zwei kleinen Seen. In1 Norden dieses Thales erhebt 

sich ein steiler Gebirgszug - der Brocken ,  von West nach Ost laufend, an1 Ostende seine grtisste HÃ¶h mit 

700 erreichend und von da einen Ausliiufer nach Nordnordost bis zum n6rdlichen Aussenstrande der See 

nach L i t t i e  H a f e n  entsendend. 

Die vorstehende topographische Skizze wird durch den beigefÃ¼gte Plan der Stations-Umgebung, sowie 

durch die von Herrn Mos t  11 a f f  nach der Natur gezeichneten Ansichten in trettlicher Weise erliiutert. Von 

diesen Ansichten befindet sich diesem Bande nur eine, die allgemeine Situation der deutschen Station ver- 

anschaulichend, beigegeben. In dem Werke, welches als erster Theil des Gesan~mt\verkes anzusehen sein wird, 

soll eine grÃ¶sser Auswahl dieser landschaftlichen Ansichten gegeben \\erden. 

Die E i s  - u n d  S c h n e e v e r h i i l t n i s s e  auf SÃ¼d-Å¸eorgi verdienen in mancher Hinsicht eine besondere 

WÃ¼rdigung Die jiihrliche Schneebedeckung der Insel und deren jeweilige Ab- und Zunahme beziiglich 

Dauer und IntensitÃ¤ ist allem Anscheine nach eine sehr verschiedene. Als die Expedition mit Ende des 

Winters der sÃ¼dliche Hemisphare, am 20. August 1882, auf Sud-Georgien landete, war die Bedeckung der 

ganzen Insel mit geschichtetem Winterschnee von I bis 2 Tiefe eine vollstandige und war der Boden 

darunter hart gefroren. Der Winter 1883 - Juni, Juli, August - brachte wohl eine grÃ¶sser Anzahl Schnee- 

falle, jedoch erhielt die L.andschaft lange kein so winterliches Gepriige, wie in1 T orhergehenden Jahre; und 

zwar war der Monat August der schneefreieste Monat des Winters. 
Oft war im Winter die ganze Umgegend der Station, von einigen Mulden und LÃ¶cher abgesehen, 

schneefrei so weit der Humus reichte. Der Hauptgrund dieser Verschiedenheit der Schneebedeckung in den 

verschiedenen Jahren wird wohl in der grtisseren oder geringeren HÃ¤ufigkei der in SÃ¼d-Georgie so 
charakteristisch auftretenden FÃ¶hnwind zu suchen sein. Die Wirkung dieser Winde auf die Schneebedeckung 

des Bodens trat wÃ¤hren des ganzen Beobacht~~ngsiahres sehr bestimmt hervor. Es ist daher wohl anzunehmen, 

dass sich die H6henlage der Schneelinie von Jahr zu Jahr andert, weshalb denn auch die Bestimmung der HÃ¶hen 

lage dieser Linie ftir SÃ¼d-Georgie mir mit einem relativen Maasse von Bestimmtheit durchzufÃ¼hre ist, indem 
jedenfalls dem sÃ¼d estlichen Ufer der Insel wesentlich andere Eis- und Sdmec~erh~iltnisse obwalten werden, 

als dies der Nordost-Seite, der Leeseite der Insel, der Fall war. Hier bringt sich der schÃ¼tzend Einfluss der 

hohen steilen Gebirgsziige zur Geltirng und bezieht sich dies auf die starken westlichen Winde, welche mit 

einer Hhufigkeit \oll  ho Procent. w n  SÅ¸d\ves bis Nor~iwest gerechnet, auftreten. Mit einiger Sicherheit kann 

wohl allgellommcn werden. dass die ~Å¸dwestlich KÃ¼st das ganze Jahr Ã¼be mit Schnee bedeckt und in noch 

h(jherem Maassc vergletschert ist, als die nordÃ¶stliche auch mag daselbst eine noch tiefere Jahres-Temperatur 

herrschen, als an der Station + I '4 (-;.\. 

Zur Bestimmung der Htihenlage der S c h n e e l i n i e  ist es wichtig, dass man an einer bestimmten 

1lefinition dieser Linienyfesthalte. Wir  bezeichnen im Allgemeinen diejenige HÃ¶henlinie welche das Gebiet 
S.-G. U 



Å¸berwiegende Schneez~ifuhr von jenem Ã¼berwiegende Schmelzung trennt, als Schneelinie. Die noch vor- 

handene Wtirme in  der Region oberhalb dieser Linie reicht nicht aus, um den in1 Laufe eines Jahres in fester 

Form gefallenen Niederschlag zu schmelzen. Die Lage der Schneegrenze eines gewissen Gebietes vermag man 

nach dreierlei Arten zu bestimmen. Nehmen wir 

I .  als Schneelinie diejenige HÃ¶henlini an, bis zu welcher im Sommer die Gletscher schneefrei werden. 

d. h. die F i  r n l i n i e ,  so erpicht sich in unserem Falle eine mittlere H6he von 360 Meter fiir den R o s s -  

G l e  t s c  h e r ,  welche Best in~munp am C). Februar 1883 ausgeftihrt wurde. Die kleineren und schmaleren 

Gletscher werben jedoch bis zu grÃ¶ssere HÃ¶h schneefrei, so z. B. der Doppelspitz-Gletscher und Sierra bis 

ungefdw 5 0 0  m. Diese Firnlinie liegt jedoch immer tiefer als die eigentliche Schneelinie infolge der kaltenden 

Wirkung  des Gletschereises, wenn verglichen mit dem WÃ¤rm absorbirenden Gesteine. Ftir die S c h w e i ~  

nimmt H u g i  als Differenz beider Linien 2wm an, so dass sich in unserem Falle fÅ  ̧ die Schneelinie eine HÃ¶h 

von 600 m ergeben wiirde. Fassen wir 

2.  die Schneegrenze als jene Isophypse auf, bis zu welcher die ÃŸerghÃ¤n im Sommer durchschnittlidi, 

riinmlich gedacht, schneefrei werden, so erhalten wir  die Schneelinie zu 5 bis 600 m. 

Kaum 'inders tixirt sich 3. die Lage der Schneelinie, wenn wir von der in  neuester Zeit von Penck*)  

und B r Ã ¼ c k n e r * *  angewandten Methode Gebrauch machen. Ueberall da, w o  Gletscher zu tinden sind, wird 

man folgerichtig schliessen kÃ¶nnen dass Theile seiner Umgebung mehr oder weniger hoch in die Region des 

ewigen Schnees hineinragen. W i r  finden in SÅ¸d-Georgie im Sammel-Gebiete des typischen HÃ¤ngegletscher 

an1 Pirner {Ostseitd keine Erhebungen Å¸be 680m; demnach muss die Schneelinie unter dieser HÃ¶h gelegen 

sein, et\ \a auf 6 0 0 m .  Dieselbe HÃ¶henlag erhalten wir durch die noch etwas grÃ¶ssere Gletscher der Sierra 

und der Doppelspitze, welche gleichfalls nur  600 m HÃ¶h erreichen. Andererseits finden sich zahlreiche 
Mulden, deren 'Wandungen bis 600 m, und selbst hÃ¶he aufsteigen, in welchen heute keine Gletscher mehr 

vorhanden sind, \\ enn auch dazw ischen perennirende Schneefelder vorkommen. Ausserdem sei noch erwahnt, 

dass, wie dies nattirlich ist, Erhebungen bis zu 700 m HÃ¶h vorkommen, welche infolge ihrer fur Firn- 

bildung ungtinstigen Gestalt, zum Theile auch infolge der herrschenden starken Winde keine Gletscher er- 

zeugen kÃ¶nni-n Mit g e n ~ g e n d e r  Uebereinstimmung ergiebt sich aus allen drei Anschauungsweisen die HÃ¶h 
der Sclineegrenz-Linie ftir das Jahr 1883 zu  boo m. Vergleichen wir hiermit die VerhÃ¤ltniss auf  der Stidspitze 

Amerikas, z. B. in B e a g l e ' s  C h a n n e l ,  Feuerland, welcher genau auf der gleichen stidlichen Breite gelegen 

ist. so zieht dort  die obere Grenze tiir den iiusserst dichten Baumwuchs scharf horizontal abschneidend in 
einer Htjhe von 5 0 )  m, auf welche sodann ein breiter Streifen Torf folgt und die Schneelinie erst (auch fÅ  ̧

die Magellan-Striisse) auf I ico m Htjhe erkennen lasst;? auf SÅ¸~-Georgie  kommen baumartige Pflanzen oder 
GestrÃ¤uch Ã¼berhaup nicht mehr fort. sondern nur  bis zu einer H6he von et\ \a yx) das \\etterbestiindige 

Gras, Tussock-Å¸ra genannt. 

Die I'rsache dieser bedeutenden linterschiede in den Vegetations- und WÃ¤rme-Verhaltnisse der beiden 

genannten 120kali~iiten ist lediglich darin zu erkennen, dass die eine, SÃ¼d-Georgien weit hinaus im Sud- 

atlantischen Ocean liegt, wahrend die andere, Feuerland, unter dem Einflusse nahe liegender gr6sserer k m -  

tinentaler Massen sich befindet, wenn auch zugestanden werden mag, dass Modifikationen in dem Charakter 

der Wiirn~e-Verhiiltnisse durch kalte Strtjmiin.~en herbeigeftihrt werden kÃ¶nnen W i r  werden an anderer 

Stelle auf diesen Gegenstand zurtickzukommen haben und erwiihnen schon hier, dass namentlich auch die Ver- 

gleichung der klimatologischen und Vegetations-Verhaltnisse, \\ ie sich dieselbe aus den wahrend der Polar- 

* Geographische  W i r k u n g e n  J c r  K iszcit. Verhi'indlunpen des IV. Deutschen Geographen-Tages 1884 in 
MÅ¸nchen Seite 78 U. f. 

* Verg le t scherung  des Salzach - Gebietes.  Wien 1886, Seite 47. 
-f) Nach Darwin ;  auch nach H e i m  liegt Feuerland's Schneelinie in 1070 nl. 



Epoche an der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgie und an der franz~sischen Station in Orange Bai gemachten 

Erhebungen ergiebt, im hohen Grade lehrreich ist. 

Es wurden gelegentlich von der Station aus E x k u r s i o n e n  nach der Umgebung unternommen, wobei 

nicht verabsÃ¤um wurde, physikalische Erhebungen zu machen. Was nun die im Exkursions-Gebiete gelegenen 

Gletscher anbetrifft, so kann konstatirt werden, dass dieselben sÃ¤mmtlic im R Ã ¼ c k g e h e  begriffen waren. 

Als Beweis fÃ¼ die in frÃ¼here Jahren jedenfalls grÅ¸sser Vergletscherung, bezw. fÃ¼ die prÃ¤historisch Glacial- 

zeit kÃ¶nne zahlreiche Betten frÃ¼here Gletscher mit Mulden dienen. Auch die TrÃ¼mmer-Felder alte MorÃ¤nen 
zum Theile grossen Thalsperren gleichend, in jetzt gletscherlosen ThÃ¤ler legen hierfur ein beredtes Zeugniss 

ab. Ferner findet man als einen weiteren Beleg fur eine noch recentere stÃ¤rker Gletscher-Ausbreitung bei fast 

allen Gletschern, welche nicht bis in's Meer reichen, alte thalabwÃ¤rt liegende Stirnmoranen in angemessener 

Entfernung von der jetzigen Gletscherstirne. Beim Nachtigal- und Forster-Gletscher betrhgt beispielsweise diese 

Entfernung 70, bezu. 100 rn. Ebenso ist der Gletscher 11. Ordnung auf dem Joche an der Doppelspitze jetzt 

gleichfalls circa 1 0 0 0  von seiner alten 200 tiefer nÃ¶rdlichliegende Stirnmorane entfernt, wahrend der gleiche 

Doppelspitzen-Gletscher nach SÃ¼doste zu frÃ¼he wohl bis zum B r o c k e n s e e  und darÃ¼be hinaus sich erstreckte. 

Dies beweisen mehrere verschieden alte Moranen, von denen sich eine sehr ausgesprochene Quer-Mur:ine in 

der gleichen Entfernung vom Joche und in etwa gleicher absoluter H6he befindet, I\ ie diejenigen in dem nach 

Nord lautenden Thale. 

Am grossen Ross-Gletscher findet sich ntjrdlich der linken Seitenn~orane in 600 Entfernung eine gleiche 

alte in paralleler Lage zur jetzigen. Die frÃ¼her Stirnh6he des Ross-Gletschers muss eine ganz enorme gewesen 

sein, da der Gletscher nach der Lage der alten Morane zu urtheilen Ã¼be die 8stlich derselben gelegenen H6hen 

( H Ã ¼ h n e r b e r g  nach der See zu direkt seinen Abfall gehabt haben muss. Sehr bemerkbar war auch das 

ZurÃ¼ckgehe dieses Gletschers wahrend des Beobachtungsjahres 1882183. Die verschiedenen Messungen ergaben, 

dass die Stirnmitte von Ende August 1882 bis Dezember desselben Jahres um 300 ln, von Dezember 1882 bis 

Mai 1883 um 450 rn, von Mai 1883 bis August 1883 um 350 zurÃ¼ckgewiche war. Es betrug somit der 

RÃ¼ckgan des Gletschers in Maximo 1 1 0 0  m, im Mittel etwa 8 0 0 - p  rn, was einem approximativen Volumen 

von circa 350 Millionen Kubikmeter in1 Jahre entspricht. 

Nach v orgenommenen mehrmaligen Messungen der Herren Doktoren V o g e l  und C 1 a u s s  betrug die 

fortschreitende Bewegung des Ross-Gletschers durchschnittlich ungefiihr 35 cm fÃ¼ 24 Stunden (siehe die be- 

treffenden Messungen in diesem Bande, Seite 354 U. ff.) 

Das Verhalten der Gletscher auf SÃ¼d-Georgie gewinnt an Interesse, wenn man es vergleicht mit dem 

nachgewiesenen periodischen Ab- und Zunehmen der Gletscher der Nord-Hemisphiire. da man dabei die Be- 

merkung zu machen Gelegenheit hat, dass die Gletscher der SÃ¼d-HemisphÃ¤r wenigstens SÃ¼d-Georgiens die 

gleiche Tendenz wahrnehmen lassen bezÃ¼glic der Abnahme, wie die der Nord-HemisphÃ¤re welche nun seit 

einer Reihe von Jahren ebenfalls in rÃ¼ckgangige Bewegung begriffen sind.*) 

Es ist zur GenÃ¼g bekannt, dass die GewÃ¤sse in hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten in bestimmten Gebieten 

des Ozeans und zu gewissen Jahreszeiten mit E i s b e r g e n  von theilweise enormer Gr6sse Ã¼bers:~ sind. Auch 

Sr. M. S. ,.Moltkea auf der Hinreise und Sr. M. S. ,,MarieLL ~ u f  der RÃ¼ckreis hatten Gelegenheit, diese fur den 
Verkehr so gef:lhrlichen Eisberge zu beobachten. Aus den Ã¼be die jahreszeitliche Vertheilung dieser Eisberge 

enthaltenen Darlegungen der verschiedenen Segel-HandbÃ¼che ist das Vorkommen von Treibeis wohl bekannt, 

so dass an  dieser Stelle von einer Darlegung Ã¼be diesen hochinteressanten Gegenstand ~ b s t a n d  genommen 
werden kann. Auch kann ftiglich von einer Schilderung der durch die Expedition gemachten Wahrnehmungen 

Ã¼be die Natur dieser Eisberge abgesehen werden, um so mehr, als die Untersuchung Ã¼be Struktur der ver- 

*) Siehe auch Dr. P. Vogel: ,,Lher die Schnee- und Gletscher-Verh51tnisse auf hÃ¼d-Georgien Separat-Abdruck 
aus dem Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in MÅ¸nche fÅ̧  1885. Heft X. 

s.-G. 11. 



sc l~~edenen  Schichten dieser Eis~iiassen, welche allein iiber die Gebustsstatte und die E i ~ t s t e h u n ~ s a r t  derselben 

LAutsLhluss "eben kann, nicht zu den Aufgaben der Expedition zu rechnen 1-r und sonacli auch nicht in 

systematischer Weise gefÃ¼hr wurde. Es \I ird sich Ã¼brigen in dem allgemeinen Theile des Deutschen Polar- 

~ e r k e s  Gelegenheit tinden, alles das zusdnin~enz~is te l le~~.  was Seitens der Deutschen SÃ¼d-Expeditio darÃ¼be 

beobachtet wiir~le. 

Uber die Natur der Insel SÃ¼d-Georgie kbnnten jetzt schon eingehende Schilderungen diesem Bande 

einverleibt werden. da die umfassenden Sammlungen 11atu1-liistorischer Gegenstiinde kurze Zeit nach der RÃ¼ck 

kehr der Expedition in kompetente Hiinde gelegt worden und die Untersuchungen auf dem Gebiete der Botanik 

Zoologie und Geologie fGesteinskunde' von den verschiedenen damit betrauten Gelehrten zu einem gewissen 

Abschlusse gebracht worden sind. Die Resultate dieser l n t e r s u c h u n g e ~ ~  werden in dem ersten Theile des 

Gesamnitwerkes niedergelegt werden und mag es an dieser Stelle genÃ¼gen auf einzelne der bis jetzt in  ver- 

schiedenen Zeitschriften erschienenen wissenschaftlichen Abhandlungen hinzuweisen. 

Die P h a n e r ~ ~ n i e n f l o r a  von SÃ¼d-Georgien Nach den Sammlungen 1 o n  D r. W i l l ,  bearbeitet I on 

4. E n g le r .  Separat-Abdruck aus Engler's Botanische JahrbÃ¼cher VII. Band (1 886). 3. Heft. 

Zur Anatomie \ o n  Macrocystis l~i\urians,  von D r. H. W i l l .  Separat-Abdruck aus der Botanischen 

Zeitung 1884, Nr. 5 1  U. 52. 

Die V6gel SÃ¼d-Georgiens nach der Ausbeute der deutschen Polar-Station in 1882 und 1883. Von 

Professor D r. P a g e  11s t ecli  er. Aus dem Jahrbuche der wissenschaftlichen Anstalten zu Haniburg. 11. 

Die Seesterne SÃ¼d-Georgiens nach der Ausbeute der deutschen Polar-Station in 1882 und 1883. Von 

Professor D r. T 11. S t u d e  r in Bern. Aus dem Jahrbuche der wissenschaftlichen Anstalten zu Ham- 

burg. 11. 

Die c{eutsche l'olcir-Station auf  SÃ¼d-Georgien Deutsche Geographische Bliitter, Band V I .  Heft 4. 

Seite -;57-3tJi. 

Geognostische Notizen Ãœbe SÃ¼ - Georgien. 

Die Konfiguration der Insel SÃ¼d-Georgie weckt nach den Schilderungen des Botanikers, welcher die 

SÃ¼ll-Expeditio begleitete, Herrn Dr.  H. W i l l ,  den Eindruck, als ob dieselbe durch die h6chsten Ã¼be das 

Meeres-Niveau erhobenen Kamme eines unterseeischen Gebirgszuges (eines Ketten-Gebirges), der von SÃ¼dos 

nach Nordwest streicht, gebildet wurde. Fast Ã¼beral steigt das Gebirge unter steilem Winkel (bis zu 60' auf 

dem Sudufer der R o y a l - B a y  und meist ohne breiteres Vorland unn~ittelbar von der See aut. Ohne Vorland 

steigt aut der Westseite der Royal-Bay der Kamm des Pirner-Berges  bis zu einer H6he von Ã¼be 600 m 

auf .  Dahinter erhebt sich, durch Hochthaler getrennt, das v6llig vergletscherte Hochgebirge. dessen Kamme, 

n u r  selten sichtbar, vielleicht eine H6he w n  2 0 0 0  erreichen. Nur an einzelnen Stellen der Nordwest-KÃ¼st 

( R o y a l - B a y )  schliessen sich an den FUSS des Gebirges ausgedehntere Hocliplateaus an, welche die in die 

KÃ¼st tiet einschneidenden Buchten begrenzen. Auch diese Hochplateaus fallen meist steil. oft durch weit in's 

Meer vorspringende Felsmassen, senkrecht zur See ab. 

Aut den1 SÃ¼dufe der R o y a l - B a y  ist der durch Schuttanl~aufung grobes  Ger6111 entstandene Strand 

fast durchweg nur  8 bis i )  breit, wahrend am Westuter (am P i  r ner-Berg) Ã¼berhaup kein Strand vorhanden ist. 

Nur in der Nahe der Station, also am Norduter der R o y a l - B a y  ist der Strand flach und steigt in 3 mehr oder 

minder breiten Terrassen ,unter einem 13Ã–schungs-Winke von ca. 20') zu einem Hochplateau an. Westlich 

und nordwestlich der Station ist der Strand in Folge der vielen senkrecht in's Meer abfallenden VorsprÃ¼ng 

( h u c k s ' ,  welche kleinere Einbuchtungen begrenzen, unpassirbar. 



Charakteristisch fÃ¼ das Gebirge sind die scharfen, viel gezackten (il.ate, \vel,-he in l:Å¸lg i l I r e r  pe,,.,,- 

graphischen Verhiiltnisse hSutig verfallenem Miluer\ve~-k nicht un:ihnlich silll/. l<llse rl.]liilel.. welche, von i l e l .  
KÃ¼st ansteigend sich bis in's Hochgebirge fortsetzen, werden von den (ieL>irasz~ffell eineesc~llosseIl. lieren 

Hiinge. tlieilweise vielleicht tluivli Erosion entstarkle~~, meist steil. oft last senkrecl~t sini.1 und diwn die s c l ~ ~ l l ~ i e l l  

AufschlÃ¼ss darbieten. Ihre Sohle ist hiiurig durcl~zogen von vielfach ~ e r z \ \ . ~ i g t ~ n  t3;iclIell. welche Jas ~ c ~ l l l l e l x -  

wasser des Schnees und der Hochgebiq-Ciletscher dem Meere zufÃ¼hren 

Die geognostische Aufnahme des Exkursio~~s-Gebietes in der niicl~ste~l [:j~igeL>~ll1g der Station luit 

ergeben, dass die das Gebirge zusammensetzenden Gesteinsarten s e d i m e n t i i r e n  lirsprmlgs sind: es -. 

vorbehaltlich einer genauen 13estiii1mung der Gesteinsarten - verschiedene Varietiiten von T1lollsc]liefer, \\.eiche 

sich in wechselnder Mhchtigkeit am Aufb i~ ie  des Gebirges betheiligen. Die weiteste Verbreitung zeigt e i n  
lichtgrauer Schiefer, -welcher hiiutig selir stark gefaltet uncl oft von vielen, bis zu I .^I" breiten Q ~ l ~ i r / . a ~ { ~ ~ . ~ ~  

durchzogen ist. Diesem an1 n3chsten in Bez ieh~~ng  auf Verbrei t~~ng kommt eine stark eisenlialtige s ~ l i w ~ ~ z ~  

VarietÃ¤ von ausgezeichnet schieferiger Struktur: Pliittcl~en von 1-2 nlm Dicke lassen sich leicht aL>spaltCli. 

Letzterer Schiefer, der nicht selten ebenfalls die kinsten Fiiltelungen zeigt, verwittert sein- leicht und gieL3t 

Ã¼beral da, w o  er in grtjsserer Ausdehnung auftritt, besonders an der KÃ¼ste Veranlassung zur Bildung voll 

Grotten und h~hlenartigen Vertiefungen, deren Wiinde mit schr schtjn krystallisirtem Kalkspat11 uberzoSm 

sind. In einer Felswand an] SÅ¸dufe der R o y a l - R a y  betinden sich drei solcher H(jhlen, deren kingang in der 

HGhe des Strandes liegt. Die H6he des Eingangs einer derselben betragt unget'jhr 8 "1, ihre Tiefe -25 "1. Die 
W m d e  sind durch die ÃŸrandun glatt gescheuerl und oben von einer etwa K)  nlln dicken Kalkspiiili - 

Schicht beik'ckt. 
Der verschiedene Grad der Verwitterbarkeit der Thonschiefer ist wahrscheinlich die Ursache der f'iis 

das Nord- und Nordost-Ufer der R o y a l - B a y ,  sowie fÃ¼ die Steilktiste im Norden des Hochplateaus, an welclu-'111 

die Station liegt, charakteristisch weit vorspringenijen h u c k s ,  deren Richtung stets SÅ¸dos nach Nordwest ist; 

letztere bestehen immer aus dem lichtgi-auen, stark gefalteten und von Quarz durchsetzten SchieSn- \v;ihrmLi 

das von zwei h u c k s  eingeschlossene Gestein fast immer regelmassig geschichtet ist, keine Quarz-Einschl~ss~ 

enthalt und augenscheinlich sehr leicht verwittert. Niemals wurden in dem Thonschiefer, trotz eif'rigen Suclu-'lls 

mit Meissel und Hammer, Petrefakten gef~11lde11. Erwalinenswerth ist, ij;iss zwischen (km Sclliefer einer 

Stelle in grGsserer M3chtigkeit ein dolomit~linliclies Gestein gefunden wurde. 

Das Sudufer der R o y a l - B a y  zeigt - soweit die bei den wenigen dorthin unternommenen E x k u r s i o i ~ e ~ ~  

mitgenommenen Proben erkennen lassen - in petrograpl~ischer Beziehung eine Abweichung von Jen1 Gebirge 

am West- und Nordufer. Es muss der genaueren Lhtersuchung dieser Proben vorbehalten bleiben, die N;nur 

dieser Abweichungen festzustellen. 
Uber die Lagerungs-Verhfiltnisse eine klare Anschauung zu erhalten, war bei den  vielfach vorkon~menL{e~1 

weit umfassenden Schichten-Faltungen trotz der guten AufschlÃ¼sse welche das Gebirge an den steilen, voll 
Schutt und Vegetation unbedeckten Felswiinden allerorts bot, oft unmbglich. Da, wo der Verlauf der Faltungen 

auf weitere Strecken, wie z. B. auf dem Hochplateau, zu verfolgen war, rief derselbe den Eindruck hervor, als 

ob ein seitlicher Druck auf die Schichten in der Richtung von Nordost nach SÃ¼dwes dieselben bewirkt hiitte. 

Regelmassige Schichten zeigten sich fast immer, auch irn Hochgebirge erkennbar, mehr oder weniger steil nach 
Nordost aufgerichtet. Mineralien in gr6sseren Krystallen wurden, ausser dem oben e r w ~ h n t e n  Kalkspat11 und 

Schwefelkies nicht gefunden. Nach dem petrographischen Charakter dÃ¼rft das Gebirge als zur Urthonschicfer- 
Formation gehGrig betrachtet werden, doch kann auch Ã¼be diesen Punkt ein sicheres Unheil erst dann ge- 

Wonnen werden, wenn die nun im Gange befindlichen L'ntersuchungen der Å¸esteinsprobe abgeschlossen sind. 



- XIV - 

Botanische Notizen Ãœbe die Insel SÃ¼d-Georgien 

Der Vegetations-Charakter der Insel SÃ¼d-Georgie - wir folgen auch hier den vorlÃ¤ufige Schilde- 

rungen des Botanikers der Expedition, Herrn Dr. H. W i l l  - ist gekennzeichnet durch das Fehlen von jeglicher 

A n  von Baum. T u s s o k g r a s  und ein niederer Strauch (Acaena' sind Ã¼berwiegen in Beziehung auf Verbrei- 

tung und massenhaftem Auftreten gegenÃ¼be den Ã¼brige Phanerogamen. von welchen nur 12 Arten gefunden 

wurden. Diese geringe Anzahl h6herer GewÃ¤chs macht die Vegetation in hohem Grade monoton. 

Nirgends dringt die Vegetation weit in das Innere der Insel: bis zu einer HÃ¶h von durchschnittlich 

3oom folgt sie dem Strande. die steilen HÃ¤ng mit dichtem Graswuchs bedeckend. der seine untere Grenze hart 

an der Fluthgrenze erreicht. Vber die angegebene HÃ¶h hinaus tinden sich nur mehr Flechten. von welchen 

eine schwefelgelbe Bartflechte. je h6her man zum Gebirge ansteigt. um so dichter die Felsen bedeckt und mit 

ihrem bis zu 10 langen aufrecht stehenden Thallus wahre Flechtenwalder bildet. 

Die Vertheilung der Vegetation ist abhÃ¤ngi von der Form, Neigung und Lage des Terrains. Die 

grÃ¶sser oder geringere Neigung des Bodens, die dadurch bedingte Stabilitiit des Terrains, der schnellere oder 

langsamere Wasserabfluss auf der oberflÃ¤chliche Thonschichte. sowie die durch die Lage bedingte Insolation 

und Exposition gegen die vorherrschende Windrichtung sind die Faktoren, welche die Ausbreitung der Pflanzen- 

decke bedingen. In Folge dessen sind die SÃ¼dhang der Berge fast Ã¼beral irei von Vegetation, die sich nur 

an den RÃ¤nder der kleinen Wasserrinnen in Form von Moosen und Flechten tindet, aber auf den weiten, 

mit Schiefer-Platten und bis spÃ¤ in den Sommer mit hohen Schneefurchen bedeckten Schutthalden, welche 

der Landschaft einen trostlos Ã¶de und sterilen Charakter verleihen, nicht zur Geltung kommt. Ein v6llig 

anderes, auch landschaftlich nicht unschÃ¶ne Bild bieten die NordhÃ¤ng und die von der Nordost-KÃ¼st der 
Insel nach dem Hochgebirge ansteigenden Thaler, welche wiederholt besucht wurden, dar. Hier bedeckt ein 

krÃ¤ftige Ã¼ppige Graswuchs den Boden mit saftigen grÃ¼ne Matten, die nur selten von ausgedehnteren moos- 
bedeckten FlÃ¤che unterbrochen werden. In der Thalsohle, so weit nicht das hier sich versammelnde Wasser 

eine SumpfHora, aus Moosen und einer Juncacea bestehend, bedingt und auch zwischendurch an den Hangen 

bedecken dichte, bis zu p m  hohe BÃ¼sch von Acaena den Boden mit einem Flechtenwerk ihrer meist nieder- 

liegenden Stengel. 

Auch die nach Norden sich Ã¶ffnende Thhler, in welchen die den Meeresstrand erreichenden Gletscher 

sich bewegen. sind. soweit es das Terrain gestattet, nicht vÃ¶lli vegetationslos und sind die Seiten-MorÃ¤ne 
meist dicht mit Tussokgras bewachsen. 

Das Hochplateau, an welchem die Station liegt, ist sowohl an seinen SÃ¼d- wie NordhÃ¤ngen soweit 

sie nicht SteilkÃ¼ste sind, vÃ¶lli mit Gras und Acaena-Buschen bedeckt, welche, wenn auch nur in geringem 
Grade, immerhin einen durch Lage bedingten Unterschied erkennen lassen. Die Stations-GebÃ¤ud selbst lagen 

auf sumpfigem, mit Moosen und Juncaceen bedecktem Boden. 
Uber die RÃ¤nde des Hochplateaus zieht sich das Tussokgras nur mehr in einer schmalen Zone hin, 

an Å¸ppigkei des Wuchses v6llig verschieden von dem, was die Nord- und SÃ¼dhang darbieten. An diese 

Zone schliesst sich dann auf ebenerem Terrain ein breiter Sumpf, Fundort eines kleinen, in grossen Mengen 

wachsenden Hutpilzes an. 

Das im Westen des Hochplateaus ausmÃ¼ndend Thai ist, obwohl noch innerhalb der Vegetations- 

Grenze, in einer Richtung von West nach Ost liegend, ganz im Gegensatze zu den andern ThÃ¤lern fast v6llig 

frei von Vegetation. die sich in der NÃ¤h eines kleinen Sees der Thalsohle koncentrirt. 

Die heftigen Winde, die eine h6here Vegetation nicht aufkommen lassen wtirden, sind der BlÃ¼then 

und Frucht-Entwickelung im h6chsten Grade ungÃ¼nsti und dÅ¸rft wohl in manchem Jahre die Fruchtbildung 

bei einzelnen Species tiberhaupt in Frage gestellt sein. EinjÃ¤hrig Pflanzen wÃ¼rde unter solchen UmstÃ¤nde 
einen Ã¤ussers schweren Kampf zu bestehen haben. 



Interessant und fÃ¼ die Verbreitung der Acaena wichtig ist eine Beobachtung, welche zu wiederliolten 

Malen gemacht wurde. Die reiten FrÃ¼cht dieser Pflanze besitzen vier mit kleinen Widerlihkchen besetzte 

Stacheln, welche sich - Ã§ilinlich wie die Kletten - an alle Gegenstande. mit welchen sie in BerÃ¼hrun 

kommen, festhaften. Die SturmvGgel ~Procellaria giganteii nun. \velclie - an1 Lande sitzend - ruhen und 

dabei mit dieser Pflanze in BerÃ¼hrun kommen. sind in1 Herbste aut der Brust oft dicht bedeckt mit deren 

FrÃ¼chten 

17m das Vegetationsbild der Insel SÃ¼d-Georgien welches im Vorstehenden in gedrangter Weise ent- 

worfen wurde, zu vervollsti~ndigen, muss noch des tÃ¼ die antarktischen Regionen charakteristischen R i e s e n -  

t a n g e s ,  der auch an unserer Insel die KÃ¼ste umzog, Erwahnung geschehen. Dieser hoch diflerenzirte Tang 
sendet, wenigstens an der R o v a l - B a y ,  aus einer Tiefe bis zu 20 111, einem weitverzweigten Wurzelstock ent- 

stammend, der bis zu Durchmesser hat, seinen I dicken Stenge1 an das Meeres-Niveau. 

Von den allerdings nicht an der OberflÃ¤ch der See sichtbaren grossen Tang-Arten sind vor Allen1 noch 

die bis zu 5 ~111 langen DTrvilleen und Larninarien zu erwtihnen. sowie die zahlreichen, an den Klippen 

wachsenden L'lvaceen. 

Das Thierleben ist auf SÃ¼d-Georgie ein verh~ltnissmiissii; reiches; See-Elephanten und See-Leopardei~ 

sind allerdings die einzigen Vertreter der Klasse der SÃ¤ugethiere L m  so zahlreicher ist die Vogel~velt ver- 

treten: vier verschiedene Penguin-Arten, ausser dem stattlichen K~nigs-Penguin, sind hier zu finden; aucli 

die Kerguelen-Taube (chionis) und m e r k  urdigenveise ein kleiner lerclienartiger Land-Singvogel haben ihre. 

von Menschen hÃ¶chs selten gestÃ¶rte BrutplÃ¤tz und dauernden Aufenthalt auf diesem Eilande gefunden. Die 
Ausbeute an zootomischem und zoologischem Material war. Dank dem eifrigen Ben~Ã¼he des Arztes der 

Expedition, Herrn Dr. Kar1 v o n  d e n  S t e i n e n ,  und der demselben gewahrten l~nierstÃ¼tzun von Seiten des 

Herrn Dr. W i l l  eine h6chst ansehnliche. Der grÃ¶sser Theil der gemachten zoologischen Sammlungen ging 

in den Besitz des Hamburger Naturhistorischen Museums Ã¼be und wird. sofern dies nicht schon geschehen 

ist, zweifelsohne eine entsprechende wissenschaftliche Verwerthiing finden. worÃ¼be zu berichten die Polar- 

Kon~mission nicht verfehlen wird. 

Die Einrichtung der Station SÃ¼ - Georgien. 

Ganz Ã¤hnlich wie die Baulichkeiten auf der Station Kingua-Fjord {siehe Band I Seite XVI) waren 

auch jene auf Stid-Georgien. Zu den an der angezogenen Stelle aufgeftihrten Gebiiulichkeiten trat nur noch 

das Observatorium fur die Beobachtung des VorÃ¼bergange der Venus vor der Sonnenscheibe hinzu. Die 

Anordnung der einzelnen HÃ¤use ist aus dem diesem Bande beigegebenen Situationsplane zu ersehen, so wie 

auch eine perspektivische Ansicht, die als Titelblatt hier beigegeben ist, ein recht anschauliches Bild der Station 

im Moltke-Hafen gewÃ¤hrt 

Mit Beziehung auf Einzelheiten der Konstruktion der HÃ¤use und deren Anordnung kann hier um so 

mehr auf das verwiesen werden, was bereits im Bande I gesagt wurde, als die Absicht besteht, im Einzelnen 
auf  den Gegenstand in dem allgemeinen Theile des deutschen Polanverkes zurÅ¸ckzukomme und in den 

einzelnen Abschnitten d i e s e s  Bandes alles das gegeben wird, was zu einem VerstÃ¤ndniss hinsichtlich der Auf- 

stellung der Instrumente, der Methoden der Beobachtung etc. erforderlich ist. 

Der Platz, welcher fur die Errichtung des Observatoriums gewÃ¤hl wurde, war auch, vom Standpunkt 

der Untersuchungen aus betrachtet, als gÃ¼nsti gewÃ¤hl ZU bezeichnen. Die Hauptnachtheile der 

Situation waren - nach Ansicht des Leiters der Sud-Expedition. Herrn Dr. K. S c h r a d e r ,  wie dieselbe in 



dessen Hauptbericllte an  die Deutsche Polar-Kommission niedergelegt ist - die Nabe von mehreren grossen 

Gletschern und die die Windverhiiltnisse vielleicht beeinflussende Lage des Punktes der Beobachtung, welcher 

nach Westen, wenn auch in einiger Entfernung 1{2 bis 3 k111) durch bis 450 ansteigende Berge etwas geschÃ¼tz 

lag. Ausserdem schien der Untergrund liberal1 sumpfig zu sein, wie bei den Schneeausgrabungen durch die 

aulgefundenen Moose und Torfschichten konstatirt wurde. Es  wurde gleichwohl jenes Strand-Vorland gewÃ¤hl 

unJ  gleich bei dem Beginne das gesanimte Stations-Terrain mit einem Graben umgeben, um die Feuchtigkeits- 

Verhiiltnisse zu bessern, welche eventuell den Gesundl~eits-Zustand der Stations-Mitglieder gefahrden konnten. 

Siisswasser wurde an  mehreren Stellen und in recht guter Qualitst gefunden. Zum Schlusse dieser allgemeinen, 

die LokalitÃ¤ der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgie behandelnden Darlegung wird zur Ermittelung der 

Dimensionen und der relativen Lage der Gebgulichkeiten auf den diesem Werke beigegebenen Situationsplan 

 verwies^-n. 

Am 14. September 1882 war die Station so weit in ihrer Einrichtung vollendet, dass mit den regel- 

massigen stÃ¼ndliche Beobachtungen am nÃ¤chste Tage begonnen werden konnte; der erstbeobachtete 

magnetische Ter~iiintag war daher der vierte der allgemeinen Reihe der internationalen Polarforschungs-Epoche. 

D i e  Ex k LI r s  i o n e n ,  welche wegen der Schwierigkeit und der Gefahrlichkeit des Terrains sich auf 

einen verhiiltnissniiissig geringen Umkreis der Station erstrecken (12 ^L wurden, wenn die Zeit es erlaubte, 

bei jedem ghnstigen Wetter unternommen. Bei allen diesen Exkursionen wurden gelegentliche n~eteorologische 

Beobachtungen, Peilungen, zuweilen auch topographische Aufnahmen anderer Art, Skizzen U. s. \V. gemacht. 

Ausserdem wurden dieselben dazu verwandt, naturwissenschaftliche Sanimlungen anzulegen. 

Die B o o t s  - Ex p e d i t i o  n e n insbesondere, I 2 Mal) sind, ausser Lotliungen und anderen hydrographischen 

Beobachtungen \vesentlich zum D r e e e n  benutzt. Uebrigens dienten alle, auch die gr6sseren Exkursionen 

dazu, die Natur der Stations-LokalitÃ¤ nach allen Richtungen hin zu erforschen. Nicht einen der unwesent- 

licllsten Theile dieser Aufnahmen bilden die vorzÃ¼gliche landschaftlichen Skizzen, welche von dem Ingenieur 

JLT Expedition, Herrn E. Mosthafl, a n  Ort und Stelle aufgenommen worden sind. 

Was  nun die Ausstattung der Station anlangt, so war dieselbe in1 Wesentlichen mit jener der ~ o r d -  
station gleich. 

Verzeichniss 
der mitgegebenen wissenschaftlichen AusrÃ¼stungs-GegenstÃ¤nd 

a) Meteorologie. 2 Weingeist-Thermometer Fuess No. 20, 23  in ganze 
Grade getheilt. 

2 Kontroll-Harometer V. Fuess-Wild So.  140. 142. 

2 Marine-Barometer Fuess No. 721, 724. 
3 Thermometer mit Holzfassung (Badethermorneter). 

2 AneroidBarometer Campbell & Co. 3 Schleuder-Thermometer in ganze Grade getheilt. 
Normal.Thermometer puess $, Greiner und Geissler 1 Solar-Radiations-Thermometer mit schwarzer Kugel. 

No. 97 in '1; Grade getheilt. I Psychrometer-Gehiuse. 
3 Patent-hfaxin~um-Thern~ometer FLICS ( 3 Regenmesser nach Assmann. 

No. 383, 568, 589. I i n  ganze Grade 2 K ~ ~ ~ e ' s c h e  Haarhygrometer von Hottinger in ZÅ¸rich 
3 Patent-Minimum -Thermometer Fuess getheilt. l I Spektroskop mit Geissler'schen R6hren von Schmidt 

No. 549, 550, 55'. und Hansch. 
Quecksilber - Thermometer mit Milchglas-Skala Fuess 

No. 22a und h, 23, 24a und b. 158a und b, 1593 1 Handspektroskop von Browning. 

und b in , Grade getheilt. I Laufgewicht-Barograph von Sprung. 
4 gew6hnliche Quecksilber-Thermometer mit Papier-Skala I Anemograph 1'Osnaghi) mit 2 Robinson'schen Anemo 

Fuess No. 60, 61, 62, 66. metern. 



b) Magnetica. 
ollstUndige S'iitze Lamont'sclier Variations-lnstr~in~ente 

mit 3 Ablese-Fernrohren fiir Ja s  Iliiiiptsystem und 
einem Neumayer'sclien Fernrohr mit 3 Prismen fi'lr 

Jiis Kontroll-System mit den nothigen Papier- und 
Glas-Skalen, Lampen, Reflektoren, Maassstiiben, 
Hilfsmagneten etc. von Edelmann in MÃ¼nchen 

XVeher'schcr Erdindnktor mit Ablese Fernrohr und 
Gtilviinoineter mit Z i i h e h ~ r  von Elielmann-Mlinclien. 

magnetischer Theodolit von Hamherg No. 1850. Berlin. 
Deviations-Magnetometer von Bumt~erg. 
Saiiel-1nlilin:itori~im mit Stativ von Casella. London. 
Induktions-Apparat (Kumkorft). 
dalvan. IWterien, Handlaternen von Kupfer u. Eisen etc. 

C) Astronomie. 

Peniielapparat (@1 Lange) nach Neumayer mit Pendel, 
J 'nse,  Regulator, Koinzidenz-Fernrohr, Komparator 
mit Etalon, von Bamherp, Berlin. 

'assagen-Instrument von Bamberg No. 1263 mit 55lnm 
Objektiv-I)~~rcl~messei-,  5301n111 Brennweite mit pe- 
~ r o c h e n e m  Fernrohr von 50 resp. 80 facher Ver- 
grGsscrung. 

l'niversal-Instrument (8 ztilligi, Horizontal - und Vertikal- 
Kreis mit mikroskopischer Ahlesung, Fernrohr von 
4onlm Objektiv-Offnung und 4oomm Brennweite mit 
Stativ von Pistor & Martins. (Leihweise vom litinigl. 
preuss. GeodStischen Bureau.) 

Retiektionskreis von Wahnschaff No. 322 von 10" Kreis- 
durchmesser. 

Spiegel-Prismenkreis von Wahnschaff No. 319 von 10" 

Kreisdurchmesser mit Stativ und Biigel. 
Refraktor (Hamburger Sternwarte j fussig) mit parallak- 

tischer Aufstellung. 
Heliometer (Hamburger Sternwarte). 
Miinchener Fraunhofer 34'" Offnung. 
Quecksilber-Horizont von M e r g  No. 1605. 
Chronograph von Fuess (zu L'hrvergleichungen). 
Pendeluhr von BrGcking (Normaluhr). 
Regulator von BrGcking mit 3 sec. 13ende17 spÅ¸te so 

qekfirzt, dass es nahezu gleiche Schwingungsdauer 
mit dem Reversions-Pendel von ,m L'iinge hatte. 

Box-Chronometer. mittlereZeit: Knoblich So.2018. 2023: 
Sternzeit: t3rijckins No. 1034, 253: Bywater. 

d) Medizin, Zoologie, Botanik. 
I Apotheke. 
I kompletes Inventar un  Instrumenten ~ 1 1 i i . l  \'erliai~dzeiig 

Kir chir. Zwecke. 
I Etui mit zoologischen Instrumenten. 
I Orunilziingc. 
3 Schleppnetze mn'i Dret/fin. 

Scesalx, Sprit, (!l:iser, l3lcchkistcn eti;. i'lir zoolo~isclie 
Zwecke, Pressen. Kinlegepapier in Mappen. Sammel- 
BÃ¼chse etc. fÅ  ̧ bohmische Zwecke. 

e Terrain-Aufnahme, Pegelwesen und 
maritime Meteorologie. 

I Feldtitecl'in-, 
I Libelle. 
2 Bandniiias-ie <'I 20111. 

I Schn~alkiildener 1~ou.s.solc \ u n  Cnn~pliell, Hamliurg. 
2 Taschenkompasse. 
I l'risn~enI,reuz, 

von Dennert & P:ipe, Altona. 
I Winkelspiepel 

Messlatten, Visirstsbe, Paus- und Zeichnen-Papier etc. 
I Photographischen Apparat mit allem Zubehtjr und 

1 7  Dtzd. Bromsilber-Gelatine-Platten von Henyue & 

Kinderniann. 
1 selhstregistrircnder l-'.hhefIutlimesser mit eisernem 

Hliuschen. 

I ArÅ¸ometer-Besteck 

2 Tiefsee-Thermometer von Negretti & Zamlim No. 40708, 

445'5. 
Verschiedene Lothc. 

I Bibliothek, enthaltend Ca. i;o 15;inde wissenschaftlichen 
Inhalts. 

I Wal Boot mit allem Zubehtjr. 
I Zelt ,,tragbar fÅ  ̧ Exkursionen). 
I Bootskompass. 

Verschiedenes. 

I mechanische Werkstatt mit Drehbank, Hobelbank und 
vollstiindigem Inventar. 

I Feldschmicde. 

T vollst3ndiges Inventar an Zimmermanns-, Segelmacher- 
und Schuhmacher-Geriithschaften nebst nÅ¸thige 
Material. 
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Die astronomischen Beobachtungen an der Station. 

Die aut der Station auszufÃ¼hrende astronomischen Beobachtungen hatten sich zuniichst zu erstrecken 

auf die regelm;~ssigei-i Zeitbestimmungen und auf die Festlegung der Oertlichkeit. sowie auf Messung der zu den 

absoluten magnetischen lleklinations-Bestinin~ungei-i erforderlichen Azimute. Ausserdem hatte die Sud-Expedition 

noch die Beobachtung des Venus-Durchganges ubernommen und -\var zu diesem Zwecke mit den erforderlichen In- 

strumenten ausgerustet worden. Da die Insel SÅ¸d-Georgie eine sehr gÃ¼nstig geographische Lage hinsichtlich 

der Beobachtung dieses so wichtigen und seltenen astronomischen Ereignisses besitzt, glaubte die Deutsche 

Polar-Kommission den Anstrengungen, die allenvarts zur Ausnutzung desselben gemacht wurden, ihre Unter- 

stiitzung nicht versagen zu kbnnen und winde dementsprechend der Leiter der Expedition instluirt. Geber die mit 

der Beobachtung des VorÅ¸bergange der Venus \OT der Sonnenscheibe in Verbindung stehenden Arbeiten wird \ o n  

anderer Seite berichtet werden und soll desshalb hier gianzlich von einem Eingehen darauf Abstand genommen 

\\erden. Das diesbezÃ¼glich Beobachtungs-Material wurde in die H3nde der deutschen Kommission fÃ¼ die 

Beobachtung des Venus-Durchganges gelegt, wahrend die tur die Bearbeitung erforderlichen Bestimmungen der 

Zeit und der geographischen Koordinaten der Station nunmehr in1 Einzelnen dargelegt werden sollen. Hin- 

sichtlich einzelner. tÅ  ̧ beide Stationen gen~einsam gehender Beobachtungs-Normen mag auf den betreffenden 

Abschnitt des Bandes I. verwiesen werden. 

Zur AusfÃ¼hrun der genannten Beobacht~~ngen war die Expedition ausgerÃ¼ste mit einem P a s s a g e n -  

I n s t r u  m e n t  von C. Ban1 be r g  in Berlin und einem vom K6niglich Preussischen geodiitischen Institute herge- 

liehenem 8 zi~ll. U n i v e r s a l -  I n s t r u m  eilt von P i s t o r  iii-iil Mar t i  ns. Dazu kamen noch ein Refraktor von 

4 Zoll Oetlnung, sowie zwei Spiegel-Instrumente von W a 11s c 11 a f f  in Berlin nebst dazu gehfirigen Quecksilber- 

Horizonten etc. An Uhren besass die Expedition als Normaluhr eine Pendeluhr von W. Ã Ÿ r h c k i n  (NO. 40), ein 

Sek. Pendel mit Kontaktvorrichtungen von F i c k  in Hamburg, ein 3l4 Sek. Pendel speziell fÃ¼ Pendelbeobach- 

tunken, 4 Boxchronometer zur vorlaufigen Li~ngenbestimmung und 3 PrÃ¤zisionstascl~enuhren 

Das P a s s a g e n - I n s t r u m e n t ,  von gewÃ¶hnliche Konstruktion, hatte ein gebrochenes Fernrohr mit 
einer freien Oeffnung von 55 mm und einer Brennweite von etwa j30mm. In1 Focus des Instrun~ents sind 

I j feste FÃ¤de in 3 Gruppen zu je 5 Faden und auf einen durch eine Mikrometerschraube verschiebbaren 

Schlitten 4 bewegliche FÃ¤de aufgespannt. 

Die Distanzen der Faden vom Mittelfaden wurden durch viele SterndurchgÃ¤ng ermittelt, und es 

fand sich 
fÅ  ̧ Faden I 418.45 Faden 9 5.25  Faden I ist der An- 

2 3 6 - 2 ;  10 
. trittsfaden fur  Ocul. 

West  und 0b.Culmin. 
3 31'20 I I 20.70 

Die Gangh6he der Mikrometerschraube wurde ebenfalls durch verschiedenartige Beobachtungen er- 

mittelt, und deren Werth gleich 6l.24 gefunden. Die dem Instrumente beigegebene HÃ¤ngelibell wurde mehr- 

fach untersucht und kann ein Paris derselben zu sehr nahe o'.14 Zeitsekunden angenommen werden. - Die 

beiden Oculare des Fernrohres gestatteten etwa eine 50 und eine Sofache VergrÃ¶sserung Das Instrument war 

in der von Hamburg mitgefÃ¼hrte Sternwarte auf einen gut  fundirten Pfeiler aufgestellt. 

Auf einem ghnlichen Pfeiler in demselben Raume hatte das obenerwÃ¤hnt Un i  V e r  sa l - I  n s t r  U men  t 

seinen Platz; die 8zÃ¶llige Kreise desselben sind von 5 zu 5 Minuten getheilt und gestatteten vermittelst je 

zweier Mikroskope eine Ablesung bis zu etwa I Sekunde. Das Objektiv des excentrisch angebrachten Fern- 
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rohres hat eine Oeftnung von 40 rnm, eine Brennweite von nahe 400 mm und gab mit ~ l e n  vorhandenen Ocn- 

laren ungefallr eine 22- und eine 48tache VergrGsserung. 

Die dem Instrument beigegebenen Libellen waren eine feste H6lienlibelle mit ^ ! I Q  Pars\vertli u n ~ i  eine 

aufsetzbare Axenlibelle deren Pars einem Winkel von q 6 j  in1 Bogen gleich o"-;i in Zeit entsprach. 

Im Brennpunkte des Objektivs waren sechs Vertikal- und zwei Horizontal-Faden angebracht. die Distanz 

der Ersteren vom Mittel aus allen sechs Faden betrÃ¤gt 

4 q 3 9  2 5 ' 2 7  1 3 8  81"s 24 :q8 4 9 7 0  

in der Reihenfolge, V ie dieselben von einem Stern in oberer Kulmination bei ,,Fernrohr Ost" durchLiute~~ werden. 

Das Passagen-Instrument wurde namentlich zu den segelniiissigen Zeitbestimmungen, welche im Inter- 

esse der fÅ  ̧ die magnetischen Beobachtungen n6thigen Gleichzeitigkeit von grosser Bedeutung waren, benutzt 

und ausserdem zur Erlangung einer guten Langenbestimmung vermittelst der Durchg'inge von Mond und Mond- 

Sternen durch den Meridian. Mit dem Universal-Instrun~ent sind die Zeitbestimmungen in Montevideo. welche 

zur Ermittelung des Seeganges der Chronometer und so indirekt fÃ¼ eine vorliiufige L~iigenbestimmung des 

Stationsortes von Wichtigkeit waren, sowie spater die Beobachtungen der l'olhehe in Sud-Georgien ausgeftihrt, 

da sich fÃ¼ die Bestimmung dieses Elements durch DurchgÃ¤ng in1 I. Vertikal die Verhiiltnisse als ungi.instig 

erwiesen. Die Spiegel-Instrumente dienten zu vorlÃ¤ufige Bestimmungen und sind ausserdem aut Exkursionen 

n~ehrfach zur Verwendung gekommen. Soweit die damit angestellten Beobachtungen ftir die geographischen 

Positionen von Belang sind. werden dieselben in den betreffenden Zusammenstellungen mit aufgettihrt werden. 

Zeitbestimmungen. 

Die Normal-Uhr der Station war nach Mittlerer Zeit rcgulirt und sind deren StÃ¤nd und die den Beob- 

achtungen entsprechenden Instrumental-Fehler des Passag. Instr., sowie die Stiinde der unmittelbar benutzten Beob- 

achtungs-Vhren in den nachfolgenden Zusammenstellungen gegeben. Da von den 4 Chronometern zwei nach 

Sternzeit (Br6cking und Byvater 25+ und zwei nach mittlerer Zeit ~Knoblich 2018 und Knoblicli 2023) 

regulirt waren, kamen bei den Zeitbestimmungen zunhchst die ersten beiden in Verwendung; spater nach Auf- 

stellung des Pendelapparates in der Sternwarte wurde vielfach das s/̂  Sekundenpendel von Brtjcking als Beob- 

achtungs-Uhr benutzt. 
Die ersten Zeitbestimmungen von 1882 September 6. v d  8 \wurden. da das Passagen-Instrument 

noch nicht aufgestellt war, am L'niversal-Instrument genlacht. Die Uhrvergleichungen fanden {eilen 'rag nlittelst 
des Chroi~ographen. auf welchem die nach mittlerer Zeit gehende Sekunden-Pendeluhr die Sekundenpunkte 

machte, nahezu GreeIlwich-Mittag statt. Diese Uhr gab zugleich die Kontakte auf den verschiedenen Re- 

gistrir-Apparatell und setzte verschiedene Weck- und Alarmvorrichtungen in bestimmten fiitintervallen in Be- 

\vegung, und gab sie auch die Ablesungs-Signale nach dem Observatorium fur magnetische 

Variations-Beobachtungen. 



StÃ¤nd der Pendeluhr BrÃ¶ckin um Greenwich Mittag. 18823, 

Dat. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. hT:irz April M ;ii Juni  Juli Â¥\LI^ Sept. 
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Bestimmung der geographischen LÃ¤ng der Station. 

I n 1  nlÃ¶glichs sofort nach Ankunft der Expedition an ihrem Bestini~iiungsorte eine einigerniassen zu- 

treffende Angabe Ã¼be die LÃ¤ngendifferen desselben von Greenwich resp. G6ttingen erlangen zu k6nnen 

befanden sich unter den astronom. Instrumenten, wie oben schon erwÃ¤hnt 4 Boxclirononieter. niunlicli 

Knoblicli 2018 und Knoblich 2 0 2 3  

beide nach Mittlerer Zeit regulirt. und 

Br6cking 10% und Byu ater 25 4 

beide nach Sternzeit gehend. 

Vermittelst dieser Instrumente, deren Gang bis zum Abgange der Kxpcdition allerdings nur  sehr kurze 

Zeit auf Abth. IV. d. deutschen Seewarte untersucht worden war, ergab die erste 13estin1mung eine L3ngen- 

difterenz von 
211 24m 145 westl .  V. Greenwich. 

Der sehr lange Zeitraum vom Abgange der Expedition aus Hamburg (Juni I ,  bez. Morgen des 2. Juni) 

bis zur ersten zuverlÃ¤ssige Zeitbestimniung in Sud-Georgien (Sept. 2) wurde diesen Wert11 h6chst unzuverliissig 

gemacht haben, wenn nicht die Verh:tltnisse es g e ~ t i ~ i e t  hatten, sowohl in St. Vincent eine genilhcrte Zeit- 

besiimmung als auch spiiter in der Zeit des Aufenthaltes der Expedition vom 3. bis 23. Juli*) in Montevideo recht 

gute Zeitbestininiungen zu erhalten. Auf  diese Weise liess es sich erni6gliclien den Seegang der Chrono- 

meter einigerniassen bestimmen zu k6nnen, wenn auch die durch die Te~iiperaturscliwanku~igen hervor- 

gebrachten Aenderungen im Gange nur sehr oberfl:icIilich bekannt waren. 
Hierzu kam noch, dass von Hamburg bis Montevideo die Chronometer des Dampfers Rio und von 

Montevideo diejenigen S. M. S. ,$ioltkeLL in Benutzung genommen werden konnten. 
Zieht man namentlich die dem letzteren Schitfe geli6rigen 3 Instrumente mit in Rechnung, so ergiebt 

sich fÃ¼ die LÃ¤ng der Station ein. Wert11 von sehr nahe 
211 24") 20s Westl. V. Å¸r 

was mit der bekannten Liingendift'erenz Greenwich-G6tti11ge11 von 5 6 5  5th Sudgeorgien-GGttingen eine 

LÃ¤ng liefert von 
3 h  4m 6" 5. 

Dieser letztere \Verth wurde, obgleich sich bald herausstellte, dass derselbe etwas zu gross ist, instruk- 

tionsgemÃ¤s sÃ¤mmtliche magnetischen Beobachtungen wÃ¤hren der Expeditionsdauer zu Grunde gelegt. 
Die zur Ermittelung des oben gegebenen Werthes der LÃ¤ng aus der Chronorneteriibertragung benutzten 

Daten sind die in nachfolgender Zusamn~enstellung aufgef~hrten. 

Hamburg 1882 Juni I .  Stand der Chronometer gegen (ireenwich Zeit. 

Aus den Beobachtungen zu St. Vincent 'Porte Grande) fanden sich tÅ  ̧ Juni 14 die Stande gegen 

Greenwich Zeit 
Knohlich 2018 + oll i m  08.8 - 0 ! 7 2  

, 2023 + o 2 16.0 + 0.85 
Bywater 253 + 3 1 5  2 0 - 6  - 2-00 

l 
Brccking 1034 + 3 25 54'2 + 1 - 2 3  1 

tiigl. tig. vom Juni I 

bis Juni 16 mittl. T p .  
+ 1 6 2 .  

*) Zeitbestimmung zwischen dem 12. und 21. Juli.  
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In Montevideo gelang es sodann eine lÃ¤nger Reihe von Zeitbestimmungen zu erhalten und es konnten 

daher mit der fÅ  ̧ den Beobachtungsort geltenden LÃ¤ng von 3 1 1 4 4 ~  48':q4 Westl. V. Gr. die StÃ¤nd der 

einzelnen Chronon~eter gegen Greenwich Zeit gut ermittelt werden; es ergab sich: 

FÅ¸ dieselben Tage liefern die Chronometer S. M. S. Moltke) 

Nach einer an1 16. August in C u n ~ b e r l a n  d-Bai  der Insel SÅ d - G e o r g i e n  erhaltenen Zeitbestimmung 

konnten die gegenseitigen Gange der Chronometer untereinander kontrollirt werden. 

Die beiden ersten f i r  die Langenbestin~mungen brauchbaren Zeitbestimmungen in der Royal-Bai gelangen 

an1 2. September und 12. September. 

Es fand sich daraus f i r  

Aus den Standen s'iimmtliclier l'hren der Expedition erhalt man am Sept. 2 t%r BrGcking 1034 

+ 311 321" 19'.9 

am Sept. 12 + 3 33 17'7 gegen Greenwich Sternzeit. 

Die direkte Zeitbestimmung gieht + I 9 3 ' 6  

Folglich Lzngendiff'erenz 2  24 14-1 W. V. Gr. 

Mit ÃŸerÃ¼cksichtisu d. Chronomet. S. M. S. Moltke erKilt man fÅ̧ Sept. 12 

davon + I 9 3'6  

Iiingendiff. 2 24 23.4 W. V. Cr. 

Bei diesen Daten wurde der oben gegebene Werth von 
211 24m 20s 

als vorliiufige 1:cini;e Linyenommen. 

F Å ¸  die definitive Bestimmung der Lange der Station waren nach der Instruktion die Beobachtungen 

der Mond-Kulminationen und der etwa zu erlangenden Sternbedeckungen in Aussicht genommen. Auf SÃ¼d 

Georgien waren die Witter~ingsverhÃ¤ltniss so ungÃ¼nstige dass es leider missglÃ¼ckt eine Beobachtung der 

letzteren Art zu bekommen und es erÅ¸brig daher hier nur die durch Beobachtung von Mond- und Mond- 

Sternen im Meridian erzielten Werthc zusammenzustellen. 

LÃ¤ng a u s  Mond-Kulminationen. 

Der Mond und Mondsterne wurde im Ganzen I Q  Mal beobachtet, wovon sich 1 1  Beobachtungen auf 

den ersten Rand, 7 auf den zweiten Rand und i auf beide RÃ¤nde zugleich beziehen. 

Die einzelnen Daten dieser Beobachtungen sind in umstehender Tafel gegeben, deren Inhalt sich aus 
den Columnen-Veberschriften leicht ersehen lÃ¤sst 
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Bestimmung der geographischen LÃ¤ng der Station aus Mondkulminationen. 
- -  

--P -- 
P P -  - 

l 1Jlirstand 
AR dei Sterne m d  Mittlere Zeit dei Mittlere Zeit der 

Kreis- 
Datum Sterne und des Durcligaangszeit Kulmination Kulmination 

lage 111 in Bemerkungen 1..inge 
Mondcentrums des 

Mundl~albincisers Sud-Georgien Greenwicli 
-- - . . . 

1882 
Sept. 21 

Oktbr. 25 

1883 
Mai 16 

Mai 26 

Mai 27 

Mai 29 

Mai 30 

Juni 10 

Kr. 0. E Aquilae 
f Aquilae 

Q I 
d Saqitt. 
C* Sagitt. 

Kr. 0. rf Pisc. 
C I 

o Pisc. 

Kr.O. r L.eonis n 21 57.42 
V Leonis 30 59-75 

(L 1 I r  49 59.2; + 15 0.90 8 1 2  48.3 10 36 15'8 2 23 58.8 I ~ C O ~ ~ C ~ I ~ . I I ~ + I '  
vermehrt. 

B.A.C. 4200 12 21 53'48 (+ I r r z )  

Kr.w.  (. 11 20 28 46-81 + 16 13'54 16 10 52'9 18 34 56'8 2 24 3'9 
t Aquarii 20 41 22.97 (- I 6.88) 

y Aquarii 53 31'50 
Ã Capric. 59 24.61 

V Aquarii 21 3 15.57 

Kr.W. V Aquarii 21 3 15-60 
G I1 2 23 19-30 + 16 27'79 17 1 2 0 . 3  19 25 14.7 2 23 9 . 4  Rand erscheint stark abgefiaclit. 

c1 capric. 38 47-92 (- 1 6-65) daher Gew. I/.. 

a Grucis 22 o 53.32 

Aquarii 1 0  41-49 

Kr.W. 6oAquarii 22 28 3-09 
y Pisc. 23 1 1  7'66 

6 I1 23 12 12-33 + 16 9 - 1 8  18 42 3'7 21 6 4'5 2 24 0.8 
X Pisc. 20 5 j e 7 0 ( -  I 7-07) 
L Pisc. 36 11-94 

Kr.W. rf Sculptor. 
(Å Pisc. 
Q I1 

d Pisc. 
Ã Ceti 

Kr.W. C I 
ct Leonis 
19 Sextant. 

Kr.W. 6 1  Juni  16 
Beob.:Vogel 3 Scorpii 15 58 41-78 (+ I 3.94) 

Juni  19 Kr.W. ft Ophiuchi 17 14 53'46 
C I 17 22 34-65 + 2 43-62 11 30 48.9 13 54 56-1 2 24 7 - 2  

Ã Ophiuchi 37 44-88 (+ I 7-30) 
72 Ophiuchi 18 I 51-45 
p Sagitt. 6 49-76 



- XXVI - 

AR dei 5 t ~ 1 1 i e  Mittlere Zeit der Mittlere Leit dei 
und 

Kreis- Kulmination Kulmination 
und de-i Durcliganq-/eit Lange Sterne Bemerkungen Datum in in 

lage de\  Sud-Georgien Greenwich 

P 

a Librac 44 27-55 ' + 1 3.37) 

v1 Librae 15 o 9-38 

Juli 15 1Cr.W. z1 Librae 15 21 42-97 
Heob.: Vogel z4 Librae 26 2 2 - 1 2  

C I 16 5 14-77 + 2 16-71 8 31 28'1 10 55 35'4 2 24 7 '3  

i / i  O~hiuch i  17 19'12 (+ I j e 9 ' )  

Juli 16 Kr.W. { Ophiuchi 16 30 46- 53 
a Trg.austr. 36 2 5-23 

C 1 16 50 33'77 + 26 25-44 9 21 42'2 11 45 40.2 2 23 S8'O 

Ophiuchi 17 3 43-86 (+ I 7-05 1 

{ Ophiuchi 14 3-56 

a Ophiuchi 20 45-89 

Juli 23 Kr.W. y pisc. 23 I I  q.26 
2 Pisc. 20 59'30 

Pisc. 33 59-18 
(Â 11 23 33 56-06 + 0 1-12 15 27 28-3  17 SI 28-2 2 23 59'9 

19 Pisc. 40 2 7 - 9 4 ( -  1 7.241, 

Juli 25 Kr.W. Ã Pisc. I o 56 55.28 
I 

Beob.:Vogel C I1 I 6 21-65 + 0 6 - 6 4 ]  17 I 1  42.7 19 35 47'8 2 24 5'1 

n Pisc. I 30 56-54 ( -  I 8-48) 

54 Ceti 44 42-15 

Aug. 11 Kr.W. {' Librae 1 j 21 42'62 
I I 6" Librae 26 21-77 

15 13 11-35 + 0 41.11 6 23 18.8 I 
C 1 47 2 0 ' 3 \  2 24 1 . 5 ,  

Ã Librae 47 13-18 (+ I 5'00)' 

ÃŸ Scorpii 58 41-39 
I 
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Aus Rand I. 
211 24nl 3!0 

24 8 -1  
23 58-8 
23 54.2 Gew. I/* 
23 57'5 &W. ' , 
24 7 -2  
24 10'1 

34 7'3 
23 58.0 

23 59'9 
24 0-7 
24 1_'5 

2 24 2'76 

Nimmt man aus diesen beiden Werthen trotz der nicht g a n x  glleicien Anzahl der  Kulmiti.itionen jedes 
Randes doch das Mittel, so kann man dasselbe zu fast genau 

2l1 24111 3 ! 
annehmen, zumal der mittlere Fehler einer Beobachtung der ersten Reihe etwii k $ 5  und der der zweiten 

Reihe nahe + 5'.o sein wird. Da somit aus dem Resultate der Mondbeobachtungen die Liinge innerhalb einer 
Grenze von 1-2 Sek., abgesehen von etwaigen konstanten Fehlern, bestimmt ist, dem ilurch die Chronomcter- 

tibertragung erzielten Werthe dieses Elementes aber ein bei weitem gresserer Fehler innewohnt, so kann es 

wohl als gerechfertigt erscheinen, wenn im Verlaufe der nachfolgenden detinitiven Berechnungen d u  niagnetischen 

und meteorologischen Beobachtungen die 1,;ingc der Stationen zu 

angenommen wird. 

Bestimmung der geographischen Breite. 

Die Polh6he der Station wurde durch Beobachtungen mittelst der Spiegel-Instrumente und des Å¸niversal 
Instruments bestimmt. Die Messungen wurden an vier Tagen angestellt und ausser der Sonne noch eine 
grÃ¶sser Anzahl gÃ¼nsti gelegener Sterne dazu benutzt. Die Beobachtungen sind entweder im Meridian selbst, 

oder in dessen NÃ¤h (als Circummeridianh6hen) ausgefihrt worden, und zwar im ersteren Falle in der Weise 
dass das Universal-Instrument zunÃ¤chs mit HÃ¼lf des Passage-Instruments in dem Meridian eingestellt und spater 
die Stellung des ersteren durch einige SterndurchgÃ¤ng controllirt wurde. 

Die betreffenden Sterne und deren mittlere Orte ftir 1882.0 resp. 1883.0 sind die folgenden: 

AR. 1882.0 t! 1882.0 

Ã Pisciurn 23" 33" 51:83 + 4O 59' 12~!12 

d Sulptoris 23 42 46-64 -28 46 57'53 
W Piscium 23 53 15.10 + 6 12 35-60 
i ceti o 13 24-81 - 9 28 42-69 

AR. 1883.0 S 1883.0 

alcentauri 14" 31'" 39l.16 - 60Â 21' 14,."5 
a Librae 14 44 24'40 - I 5  33 17'21 
Ã Librae I; 10 42-63 - 8 57 I'" 

U Serpentis T j 38 30.31 + 6 47 40'49 
t Serpentis i; 44 59'03 + 4 49 50'42 
Ã scorpii 15 58 38'05 -19  29 3'03 
it Ophiuchi 16 8 12.80 - 3 23 30'83 
a Scorpii 16 22 14'06 -26 10 I 5 . Q  

Ophiuchi 16 30 42'98 -10 19 44-81 
n Triang. austr. 16 36 17-20 - 68 48 37'49 
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Die hieraus sich mit den Elementen der Nautikal-Alemanac ergebenden scheinbaren Orte fÅ¸ die be- 

treffenden Beobachtungstage, sowie die den Rechnungen zu Grunde gelegten Sonnen-Deklinationen sind: 

Dekl. der Sonne Aug. 21.0 + izO 2' 34" 

AR. J 

1882 Nov. 6 t Pisc. 2 3 Q 3 m  57'.02 

d Sculptoris 23 42 50.79 

Ã‡ Piscuum 23 53 19-38 

t Ceti o 13 29-05 

1883 Juni 28 na Centauri 14 31 44'21 

a Librae 14 44 27.68 

Ã Librae 15 10 45.89 

C: Serpentis 15 38 33'40 

t Serpentis 15 45 2-18 

ÃŸ Scorpii 15 58 41.78 

d Ophiuihi 16 8 16-17 

cc Scorpii 16 22 18.09 

C Ophiuchi 16 30 46-58 

a Trianguli austr. 16 36 25" 51 

Deklin. d. Sonne 1883 Sept. 5 ob 45'" W. Zt. + 6' 48' 16!!5 

Mit diesen Werthen ergeben sich aus den in  den nachstehenden Tabellen gegebenen Beobachtungen 

die dort  aufgeftihrten einzelnen PolhÃ¶hen-Bestimmungen 

AusgefÃ¼hrt Messungen. 

1882. Aug. 21. 1882. Nov. 6. 

Instr.: Prismenkr. Beob. Schrader. Instr.: Universal-Instr. Beoh. Schrader 

Meridian-Zenit-Distanzen Meridian-Zenit Distanzen Bar. 741 * 8  Tp. 1?4 C. 

Stern t Piscium J Skulpt.(Fernr.umg.) 10 Piscium t Ceti. 

Dopp. gern. HÃ¶h 47O 28' 45" Bar. 7461" 
HÃ¶h 23 44 23 Tp. + 1?2 C. 

Refrakt. - 2 17 
Para]. + 8 

23 42 14 
@-Radius r5 51 

23 26 23 

Q-Deklin. + 12 2 34 

3s 28 57 
= 540 31' 8" 

Kreisablesung 149O 37' 35'.'0 
Korr. Weg. Neig. - 10.6 

Korr. Kreisabl. 149 37 24.4 
Refrakt. 1 39.1 

149 39 3.5 
Scheinb. Deklin. + 4 59 41'4 - 

144 39 22'1 

Zenitpunkt 90 8 25'6 

V 54 30 56-5 

Hieraus also aus t Pisc. = 54O 30' 5 6 5  
ff Skulp. V = 51.2 
OJ Pisc. T = 49-6 
t Ceti T = 58-1 

Mittel = 540 30' 53'!9 
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Stern 
Kreisahlesung . . . . . 
Korr. weg. Neip. 

Korr. Kreisables~~ng 
Refraktion. . . . . . . . . 

Scheint). Dekl.. . . . , 
T 

Stern 
Kreisahlesung , . . . . 
Korr. weg. Seig. 

Korr. Kreisablesuns 
Retraktion. . . . , . . . . 

Scheinb. Delil. , . . . 
'P 

Clauss. Schrader. 

n2 Centauri = 54' 31' 9"s 
B Librae 30 59.5  

Ã Lihroe 30 50-2 

B Serpent. 30 53.0 

Mittel 54O 30' ;8'! J 

1883 September 5. 

Instr.: Lniversal-Instrument. Beoh. Sc11r:ider. 

Circurnmeridianh6hen der Sonne. K d .  der Sonne I;' 5 4 ~ 4  

Fr. Ost Ob. Rd. Unt. Rd. Fr. West K m .  Rd. Ob. Kd. 

Mittel aus zwei Einstellungen, } 28' 23' 53'.'7 27' 47' 43'!0 2 j 0  36' 1 8 ~ 7  28O J '  5or!5 
verbess. weg. Refr. U. Parall. 

158s. 

Entsprech. Chr. Zt. 3h Sm 50Â°. 3b u'.o 3' 1 3 ~  48!0 
3" 16" 53'. j 766 .3  

Chr. Std. + Zeit gleichg. - 2 26 22'4 2 26 22.4 2 26 22'4 2 26 22'4 T ~ .  

Wahre  Zeit 0 49 27'6 o 41 51'6 o 47 25.6 0 50 31.1 + 2.0  

t 9 O  51' 54" I ~ J O  28' 39" 11'  51' 24" 120 37' 46" 

J + 6 48 21'8 (l 48 19.0 -k 6 48 14.3 (J 48 in 

h 28 7 59'3 2s ^ 37'4 2 52 13.1 2 45 56'1 

Nach strenger Formel y 54 30 19'6 54 30 30'3 54 31 33'3 54 V 28-5 
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Stellt man die an den verschiedenen Tagen gefundenen Werthe der Breite zusammen, so findet man 
J 

1882 . \ L I ~ U S ~  21. if =: 54' 31 3'!0 

November 6. 30 53.9 

T 883 Juni 28. p 58.1 Clauss. 
) Y  ,J 30 57'6 Schrader. 

September 5. 30 58-0 

Damit ohne RÃ¼cksich aut den Werth der ein- 
zelnen Beobachtungen als Mittel <fi = 5 4 O  80' %'!l 

mit einem mittleren Fehler von nicht ganz zwei Bogensekunden. 

Wenn auch die WitterungsverhÃ¤ltniss und sonstige Umstiinde nicht gerade gÃ¼nsti auf die Be- 

obachtungen einwirkten, welche behufs Festlegung der Station nach ihren geographischen Coordinaten aus- 
zufÃ¼hre waren, so kÃ¶nne die erzielten Daten fÃ¼ die nÃ¤chstliegende Zwecke der Expedition immerhin als 

von genÃ¼gende Genauigkeit angesehen werden. Es wÃ¤r also nach den vorstehenden Darlegungen als 

geographische LÃ¤ng (2 und Breite ( y )  der Deutschen Station in der Royal-Bay auf SÃ¼d-Georgie ZU setzen 
;l= 2h 24m 3s Westi. v. Gr. 

und ,p =X0 30' 59" SÃ¼cil Breite. 

Azimut-Beobachtungen. 

Als Ausgangspunkt fÃ¼ alle Azimute, welche zum Zwecke der absoluten magnetischen Messungen 

benÃ¶thig wurden, diente eine nahe im SÃ¼de vom Aufstellungspunkt des Passagen-Instrumentes gelegene Berg- 
spitze (P ick  m i r e genannt). Die Abweichung derselben vom Meridian wurde zwar hÃ¤ufi bei Gelegenheit der 
Zeitbestimmungen gemessen, doch haben diese Bestimmungen nur untergeordneten Werth. Die speziell zum 

Zwecke der Azimut-Bestimmung gemachten Messungen sind arn August 23 und August 29 ausgefÃ¼hr worden. 

Es wurden nacheinander die vier beweglichen Fiiden des Passagen-Instrumentes auf die Mire, auf den 

zunÃ¤chstgelegene festen Faden und auf den Mittelfaden eingestellt; auf diese Weise wurden an jedem Abend 
sowohl bei Ost- als Westlage des Instrumentes je vier Einstellungen gemacht. Dieselben ergaben, wenn der 

Werth einer Schrauben-Revolution des Mikrometers zu 

6-240 Zeitsekunden gleich 93.60 Bogensekunden 

oder deren Logarithmen resp. zu 
0'7QjIg und ZU 1.97128 

angenommen werden : 

1883 Aug. 23. Oc. West. Abstd. d. Mire 
vom Faden 14 vom Mittelfaden 

0'. 184 6-002 

208 009 

217 014 

1% 004 
P- 

O- 197 6-007 
= 18V4 = 562!f3 

Abstd. d. Fd. 14 vom Mittfd. 546.0 
- 

364'4 = 564'4 
Mittel 563- 4 



Abstand der Mire 
Oc. Ost: baden 2 vom Mitteltaden 

0- 369 6' 159 

385 '77 

414 20, 

3 59 172 

0-382 6-178 

= 35!!8 578"4 
Abstd. d. Fdn. 2 t o m  Mittelfd. 543-8 

- 

579' 6 379-6 
-. - 

Lage Ost Mittel 579.0 

Lage West Mittel -163-4 

Mittel j j r 2  

Korrekt. weg. Neig. 0.0 

Korrekt. weg. Azim. + 
Korrekt. weg. H6he Ã¼be 

den Horizt. + 3 . 3  

Azimut der Mire 576!'2 

gleich S Ã '̂3Â§! West. 

Abstand der Mirc vom 

1883 Aug. 29 Oc. West hfittelt'd. Faden 14 Faden I ;  

5'.978 0'. I bq - 0'.682 

6-000 1.196 656 

033 229 636 

023 - 655 

6 -009 0.198 - 0.657 

-L 564"s I 8!!6 - 6i1.*8 

Abstand vom Mittelfd. - 546.0 625'5 
.- -- -- - -- 

Mire vom Mittelfd. 564.8 564-6 563.7 

564-6 

563.7 

Mittel 564.4 
Abstand der Mire vom 

Oc. Ost Mittelfd. Faden I Faden 2 

Mittelfd. Faden I Faden 2 

= 577'.'5 - 46Y3 + 3zr!8 

Abstand vom Mittelfd. - 621'7 
. - - 

543-8 
--- - - - 

Abstand der Mire vom Mittelfd. 577'5 575'4 576-fi 

575'4 

576.6 

Oc. Ost Mittel 576- j 

OC. West Mittel 564.4 - 
Mittel 570. j 
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Mittel 570" j 

Korrekt. UÅ¸, Neis;. + 0.3 
Korrekt. wg. Azinl. + 2 .7  

Korrekt. wg. H6he Ã¼be d. Horizont + 3'3 
- - -- 

Daher Azimut der Mire 576'!7 
= S 9' 36!17 West 

Heide vorstehende Werthe vereinigt geben als von SÃ¼de gerechnetes westliches Azimute der Pickmire 

$1' 36"s W. 

Diese Zahl ist der endgÃ¼ltige Bestimmung der Ã¼brige benutzten Mirenazimute, welche mit HÃ¼lf des 

Magnet. Theodoliten bestimmt wurden, zu Grunde gelegt. Die betreffenden Messungen selbst finden sich in 

der Diskussion der absoluten Magnetischen Beobachtungen vor, da sie lediglich zu Zwecken dieser Unter- 

~uchungen  ausgefihrt wurden. 

Eine genaue Bestimmung der HÃ¶henlag der einzelnen Fixpunkte, welche bei dem ausgefÃ¼hrte 

Nivellement zur Anwendung gelangten, lssst es wunschenswerth erscheinen, dass die Resultate einer Diskussion 

der auf SÃ¼d-Georgie ausgefÃ¼hrte Gezeiten-Beobachtungen hier am Schl~~sse  der Einleitung zu dem Bande 11 
in :ihnlicher Weise angefÃ¼hr werden, wie dies in Beziehung auf die HÃ¶henpunkt der Station Kingua-Fjord 

im Bande I (Seite LXIII) der Fall ist. Da zu diesem Behufe die Gezeiten-Beobachtungen an und fÃ¼ sich einer 

Bearbeitung unterworfen werden mussten, so erscheint es ferner zweckmÃ¤ssig die Gesammt-Resultate gleich 

an dieser Stelle einzufÃ¼gen da sich sonst in diesem Werke eine Gelegenheit hierfÃ¼ nicht finden dÃ¼rfte Die 

vollstfindige Arbeit des Herrn Professor Borgen dÃ¼rft ein um so lebhafteres Interesse darbieten, als die am 
Ende der Beobachtungs-Epoche eingetretenen und auf die von der Sunda-Strasse ausgehenden vulkanischen 

Erschtitterungen lKrakatau) zurÃ¼ckgefihrte Wogen-Erscheinungen in Verbindung mit Ã¤hnliche an anderen 

Orten der Erde gemachten Aufzeichnungen neues Licht auf die Fortpflanzung solcher Meereswogen zu werfen 

geeignet erscheinen. Am Schlusse des nachstehenden Aufsatzes finden sich die auf das Nivellement der Stations- 
gegend Bezug habenden Daten angefiigt. 



Gezeitenbeobachtungen auf SÃ¼ - Georgien und im Kingua - Fjord 

von Professor Dr. C. B Ã ¶  gen.  

ZU den fakultativen lkobaclitungen, welche Jen  beiden I)olarexpeditio~len auferlegt \varell, getlÅ¸rtc 

auch Beobachtungen Å¸be die Ebbe und Fluth, welche schon deswegen wichtig waren, \veil es sicli darum 

handeln musste einigermaassen guiau die H6he des Barometers Å¸be dem mittleren Niveau des Meeres zu 

kennen. E s  war aber der Wunsch,  wenn mÃ¶glic etwas mehr zu leisten und so wurde der Expedition nach 

SÃ¼d-Georgie ein selbstrcgistrin-'n~ler Flutlin~esser. Eigcntlium des Hydrographischen Amts. welcher im Jahre 18-4 

auf Kerguelen Insel in Thiitigkeit gewesen war, mitgegeben. L>eider Ivar es nicht iiiiiglich die Nordexpeilition 

nach Kingua in gleicher Weise auszurÃ¼ste u'nd wurde es daher der Leitung derselben ilberlasscii, nacli eignem 

Ermessen die Aufgabe zu ltjsen. Der Apparat auf Sud-Georgien wurde im Januar 188.; aut'gestellt und funktionirte 

ganz befriedigend bis Ende April wo derselbe durch einen Sturm xeit\~eilig ausser Tliiiti-;keit k a m :  erst am 

21 .  Mai konnten die l3eobaclitungun wieder aufgenommen werden und wurden nun bis zum ALi1irui.-li der 

Station ani -2. September. nur  zuweilen auf einige Stunden oder einen T a g  durch Einfrieren unterbrochen, 

fortgesetzt. Der Apparat stand unter der speziellen Aufsicht des Ingenieurs der Expedition Herrn M o s t  h a lf. 

In Kinguii-Fjord wurde auf den Antrag des Herrn VlÅ¸hleise durch den Leiter der Expedition 

Her rn  Dr. G i e s e  angeordnet, dass gegen Schluss des A~~t'entllalts auf der Station einige Zeit liinduscli Gezeiten- 

beobachtungen angestellt werben sollten. Diese Beobachtungen begannen an1 X. Juli 011 am. uiiil i-lanerten 

bis zum I.  September 811 pni. sie umfassen also et'iias mehr als 41  Tage. 

Es ~ i - u r d e  das Haul-'lgev\.icllt a u f  Llie Hoch- und Niedrigwasser, um ~ e l c h c  lierum die AbIcsu11gen alle 

fÃ¼n Minuten geschahen, gelegt; glÃ¼ckliche Weise jedoch wurde es nicht versiinmt auch, meistens alle zwei 

Stunden, einige W a ~ s e ~ ~ t ~ n d s b e o b a c h t ~ ~ n g e n  zwischen diesen Phasen ei~izuscl~alten. Dadurch wurde es inÅ¸glicli 
nachtr~iglich nach diesenl hlLlterial die Wasserstandskurven zu zeichnen und diescIl-'en selbstregistrirteii Kur\'en 



A n w e n d u n g  d e r  ha rmon i schen  Analyse  der Gezei ten-Beobachtungen auf  k u r z e  Beobachtungsre ihen .  

Das Prinzip der Methode besteht kurz in Folgendeni: Aus den sttinLllichen Wa~serstaiidsheobaclltungen, 

werben in derselben Weibe. wie dies fÅ̧  liingere Reihen geschieht. die Koeffizienten der 'verschiedenen Tiden 

abgeleitet. und hiemuf mit H ~ l t e  von noch zu entwickelnden Formeln der gegenseitige Einfluss der einzelnen 

Tiden auf einander siiccessi\e eliminirt. Man beschrankt sich dabei nattirlich aut die wichtigsten Tiden. nÃ¤nl 

lieh: M, S, K, X. 1.. 0 und P. \selche ausreichen. um neben den Hauptgliedern, die Korrektionen ftir die 

Deklination von Mond und Sonne. die Parallaxe des Mondes und die wichtigsten eint:igigen Tiden zu geben. 

Es wird sich nun darum handeln die Formeln zur Berechnung der Korrektionen zu entwickeln. 

Teile T iJe  11 ird durch einen A ~ ~ i l ~ ~ i i ' l i  von der Form 

dtirgestellt. \\oriii R Jen Zalilen-Koettizienten. welcher die halbe Amplitude der Tide anhiebt, Ã die Aeni.ier~ing 

des Arguments in 1 ' 1  mittlerer Sonnenzeit, t eine beliebige Stunde .ni. Soniien~eit  bedeutet und 

ist. w o  wiederum x die Retardation und V(,+ ii den Wertli des astronomischen Theils des Arg~iments zu An- 

fang des Beobacl~tu~~gszeitraumes bezeichnen. Die Gr6sse x ist eine Konstante, welche aus dem sich unmittelbar 

aus den Beobachtungen ergebenden C finden lasst durch: 

-< = , + (V,, + U). 
Der A ~ i s ~ h - ~ i c k  fur die GrÃ¶ss V(,+ ii ist verschieden fÃ¼ die verschiedenen Tiden und kann eins der Tabelle A 

der erwÃ¤hnte Abhandlung in den Annalen der Hydrographie S. 501 3 5  entnommen werden. 

Der Koeffizient R hat verschiedenen Wcrth je nach der Neigung der Mondbahn gegen den Aequator, 

welche mit der Liinge des aufsteigenden Knotens im Laute von nahe 151 Jahren sich iindert. Mit derselben 

Ã¤nder sich auch die in u enthaltenen GrÃ¶sse r und C. welche resp. die Rektascension des Durchschnittes der 

Mondbahn mit dem Aeq~iator und den Unterschied der KreisbGgen, welche zwischen dem aufsteigenden Knoten 

der Mondbahn i n  der Ekliptik und dem Frtihlingsp~inkt einerseits und dem Durchschnittspunkt der Mond- 

bahn mit dem Aequator andrerseits enthalten sind. anheben und deren trigonometrische Funktionen in dem 

Koeffizienten R enthalten sind. Um daher die aus verschiedenen ZeitrÃ¤ume erhaltenen Werthe der Koefii- 

zienten unter einander vergleichbar zu machen. werden die aus den Beobachtungen abgeleiteten R mit einem 

Faktor qf  miiltiplizirt. wodurch sie auf den mittleren Wertli der in R enthaltenen ver2nderlichen Koeffizienten 

reduzirt werden, d. h. wir setzen 
R = f . H .  

H und x sind daher die fur die Tide charakteristischen Grossen, welche aus verschiedenen ZeitrÃ¤ume 

mit nahe dem gleichen Betrage herauskommen mÅ¸ssen Die theoretischen AusdrÃ¼ck fÃ¼ den Reduktions- 

faktor '/f tindet man in der erwiihnten Tabelle aut S. 5or Â¥Â und HÅ¸lfstafeln zur Berechnung von Vo+u 

und log '/f sind der Abhandlung angehhngt. 

W e n n  man eine Tide ftir einen bestimmten Zeitpunkt gebrauchen will. so liat man die mittleren Wertlie 

H und  x auf R und C zu reduziren durch 

0) R = t .  H. und C = <; - (,Vo + U . 
Zum VerstÃ¤ndnis der spÃ¤te zu entwickelnden Red~iktionsformeln miissen \\n' das Verfahren fÃ¼ die 

Ableitung der Koeffizienten kurz andeuten. W i r  zerlegen zu diesem Zweck den Ausdruck fÃ¼ die Tide, 

indem wir setzen: 
(2' K cus (Ã  t - C'; = R COJ- cos 1 t -(- R sin C sin 1 t 

= A c o s ~ t +  B .Ãˆ 'nb 

und leite11 zuniichst die GrÃ¶ssen A und H ab. aus denen sich alsdann R und C leicht ergeben. 
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Zur Bestimmung von A und B sind die 24 fÃ¼ jede Tidestunde geltenden mittleren Wasserstande \or-  

banden, welche sich aus der fÅ  ̧ jede Tide in verschiedener .Art ertblgendeii Griippirung der beobachteten 

WasserstÃ¤nde wie dies CI. J. 0. S. 507 ff. '41 fi. nahm- beschrieben ist. ergeben 11'1beti iiii~l liicraus C I  liiilten \wr 

die GrÃ¶sse 1 und 15) durch die htjchst einfachen Formeln: 

'v\etin wir mit hr d m  tiir die TiJestiinde I bestimmten mittleren Wasserstaiill Ã§n  mit p Jen InAc\ ~ l e r  Tide 

(p = I fi.ir eintiigige, p = 2 fÃ¼ halbtÃ¤gig Tiden 11. s. \V.J bezeichnen. DAS Verfahren. L. H. bei Ableitung einer 

eintÃ¤gige Tide, ist den-miich einfach das. Jass wir successive fÃ¼ (e~ le  Stuiiile ~k'n ~~~ge l l f i r igen  b"i-'~ersiand 

mit cos oO, cos 15'. iv\' 30' . . . cos 3 4 5 O  u n d  mit sin oO, sin I ~ O ,  sin :+oO . . . sin :+?O multipliziren, die Summeii 

bilden und durch 12 d i~ id i ren  und analog bei Tiden von andrer Periode. In welcher Weise man diese Ope- 

rationen einfach und schematisch ausfÃ¼hre kann, m3ge man a. a. 0. S. 507 '41 nachlesen. 

l'mfassen die Beobachtungen einen lsngeren Zeitraum, z. B. ein Jahr. so kann man annehmen, Aiss 

in den so gefundenen Koeffizienten -4 und B der Einfluss der anderen Tiden ganz  eliminirt ist. Anders wenn 

die Beobachtungen nur  eine kurze Zeit umhissen. In diesem Falle tritl't die Voraussetz~ing. dass die Mittel- 

werthe fÃ¼ die einzelnen 'ri(jesiii11~ien nur die Tide darstellen. welche man nach iler Art ~ i e r  Å¸riippirun der 

Beobachtungen gesucht ]l;u, nicht zu, es bleiben vielmehr grfissere o ~ l e r  kleinere Beirage der alliieren Tiden in 

den Mittehverthen Ã¼brig <jie erst elinlinist werden mtissen, elie wir die gesuchte Tide rein erhalten. 

die fÃ¼ Herleitung clieser Korrektionen nfithigen Formeln zu erhCiltcii, haben wir Reihen von 

Sinussen und Co>inu.ssen zu summiren, deren Winkel in iiriihmetisclier Progression wachsen, es mag daher 

zweckniÃ¤ssigssein die liicrzu erfo~-~ierlicI~eii Fornleln 'vorl-lerz~iscllicke~i. Es ist n:in~licIi: 

Es sei nun bekciill~t: die Tide R (w t - UIIJ g~sucht :  die ' r i~ie,  dereil Argunlci~t sich um 8 ' .  p in 

einer Stunde mittlerer Sonnenzeit :indert. Der Ausdruck R cos Ã t - C giebt die GrGsse der bekannten Tide 

U irgenti einer Stunde t niittlerer Sonneiveit. Li;i n u n  aber zur Ableituiig des Tide d .  p die Mittelwerthe fÅ¸ 

die Tidest~inden gegeben sind, so haben wir zunhchst die Stunde t in die entsprechende Tidestunde zu ver- 

wandeln. Nun. ist aber 

i '1 ~Jt-itnn~lr Ã I '  S t ~ ~ n ~ i e ~ i  mittlerer Sonnenzeit *' 

der beka~lnte~i  *17iL4e zu der TiLiestu1lde r zu erlialten. Ei11 Ti~ietag ist = 24 mittlere S o n ~ ~ e ~ ~ s t u ~ ~ d e n  und 

wenn wir mit r einen beliebigen Tidetag bezeichnen (~4en Anfangstag niit o bezeichnet), SO d r ~ c k t  1.1 V + i 
5.-G. V* 



die seit Beginn der BeoL>acI~ti~~~gsreihe verfiossene Anzahl von Tidestunden aus und es iht der Betrag der bc- 

nannten Tide zu der Tidestunde 7 (z zÃ¤hl von o bis fl an dem Tidetage v 

und u m  denselben aus dem zu dieser Zeit beobachteten Wasserstande zu eliminiren haben wir ihn von dem 

Wa.sserstani.1 zu subtrahiren. 

Zur Ableitung der Tii.k- . p m6gen n + i Tiiietiige venvendet wori-len sein. Setzen 11 ir 6 I! 24 = n1 

und sunin~iren wir den obigen Ausdruck zwischen den Grenzen I' = o und r = n, und dividiren wir die 

Summe durch die Anzahl der Tidetage oder durch n + I ,  so erhalten wir  die Korrektion. welche wir an  den 

Mittelwert11 f ~ r  die Tidestunde L anzubringen haben, um die bekannte Tide zu eliminiren: 

Wir liabeii L \ C ~ I ~ : I G I ~  in den Formeln 's,} anstatt 11, die Grosse: 

zu setzen und es wird: 

d. h. wir  haben an die. ohne RÃ¼cksich auf die anderen Tiden abgeleiteten. Koeffizienten: 

Bip = li 2 h s i t z  I ;  p T 

7 x 0  

die Korrektionen anzubringen : 

Da nun: 



ist, so wird nach AusfÃ¼hrun der Summationen: 

Diese AusdrÅ¸ck lassen sieh. wie man leicht Å¸hersieht auf die einfi~die Form bringen: 

Korrektion ;in H ' ,  = - l 
I11 -- ,) 

2 

I Die Grossen 111, log r , .  leg ra. C< i1ni.1 k~jnneii vorher ein tÅ  ̧ alle Male lic~-cdn'n.'t L I ~ J  in 

einer Tabelle zusammengestellt \\-erden. Bei Berechnung einer solchen Tabelle, wie iiberhaupt bei Anwendung 

dieser Methode, fillt als sehr wesentliche Erleichterung ins Ciewicht, dass man nur den Kintiuss gleichartiger 

Tiden auf einander zu berÃ¼cksichtige braucht. d. h. die Tiden von halbtiigiger Periode W ,  beeinflussen 

nur  in geringem Grade die Tiden von eint~giger Periode p = I )  und umgekehrt. Dies ergiebt sie11 iius Jen 
I" 

Formelll (6 ~vei l  ( I  3 p - --:). \\ o\-011 die Grcsse del- Koe t'liziel~te~i s1 t111ci r2 l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t s ~ i c l ~ l i c i ~  ;~l,ll:ingt. 'ja cier 

s& dieses Winkels in1 Nenner steht, fÅ  ̧ p = I (I' also nahe = i j O ?  und 1 nahe = ?o0. wie es bei Korrektion 

einer eint2gign Tide wegen des EinHusses einer halbtÃ¤gige der Fall .sein wbrde. nahe = 7?5 ist, ein Wertli. 

mit welchem die Faktoren r ,  und rÃ immer klein genug ai~sfallen um die entspreclienden Korrektionen ver- 

l~a&lÃ¤ssige zu k6nnen. Allenfalls kann es vorkommen. das5 bei sehr kleinern Beobachtungszeiiraun~ ttir die 

grÃ¶sst Tide Mg eine Korrektion auch an die eintiigigen Tiden angebracht werden muss. An Orien, wo die 

eintÃ¤gige Tiden uberwiegen. kann der umgekehrte Fall eintreten. Ebenso sind die zw,eiten Glieder von 16) 

i n  Vergleich zu den ersten stets sehr klein. Ferner wird 111ii11 beachten. dass 

l 
Nebenstehend geben YMI" eine Tabelle Å¸be die CIrÅ¸sse Â¥- 111, lo!/ s,. log r*, (C iillii flir ilie .l.itlcr~ h. 

So. K,. N, L, K,, 0 und P diejenigen Tiden. auf deren Ableitung man sich bei Benutzung einer kurzen Reihe 

von Beobachtungen in der Regel beschrÃ¤nke wird. 



Hiiifstafel zur Berechnung des gegenseitigen Einflusses der Tiden auf einander. 
--T P 

Zu ver- 1 5 r L ; i n u t e  T i d c  

M, S, Ka \ I .  bessernde 
Iftf I, l o f  r, log  I I l o y  I~ log  I, log  1; log I ,  l o y  I; log r, log r, 

Tide IM I 111 m 
I! Â (i 9 r( P n Ã 111 

Â 
m 

- - 
P 

I 

Diese Tabelle bietet auch ein sehr bequemes und in vielen FÃ¤lle erwÃ¼nschte .Mittel, um zu erfahren, 

\\eiche Anzahl w n  Ticktagen die Korrektion einer bestimmten Tide auf eine andere auf einen mÃ¶glichs kleinen 
l1 + m nahe = o oder = 180Â ist. Betrag reduzirt. Dies wird nen~licli nach '"dann der Fall sein, wenn 

W i r  haben noch eine fur die Ableitung der Tiden aus kurzen Beobachtungsreihen wichtige Bemerkung 

zu machen, bevor wir zur Ableitung der Tiden im Kingua-Fjord und SÃ¼d-Georgie Ã¼bergehe kÃ¶nnen Sie betrifft 

die Tiden Kn und P. Diese beiden Tiden lassen sich aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen nicht selbst- 

st9ndig herleiten, k6nnen aber indirekt vollkommen sicher bestimmt werden. 

Kv liangt nen~licli mit So und 1' mit K, in solcher Weise zusammen, dass sie sich aus einer kurzen 

Beobachtungsreiln; nicht trennen lassen, dagegen zeigt sich andererseits aus den bisher verÃ¶ffentlichte Resultaten 

der harmonischen Analyse einer ziemlich grossen Anzahl von Bestimmungen '46 an 43 Orten), dass das Ver- 

hÃ¤ltnis  der Koeffizienten von Ko und S,, sowie von P und K ,  als ein konstantes anzusehen ist. wÃ¤hren die 

x in beiden Fiillen als sehr nahe gleich den x von Sn bezw. K ,  zu setzen sind. Dadurch ist ein Mittel gegeben, 

Kv und P mit Htilfe von Ss urii.1 K ,  abzuleiten. 

Nachstehend geben wir eine Tabelle, in welcher fÃ¼ alle Orte, welche in der von Major Baird und 

Prof. Darwin ver6ttentlichten Å¸ebcrsich aber die bis jetzt nach der harmonischen Analyse abgeleiteten KOII- 

stauten vorkommen*', die Grossen H u11cd x Pur SÃ und Ka, sowie fÅ  ̧ K, ~111~1 P nebst ihren1 VerliÃ¤ltnis und 

der Differenz der Winkel gegeben sirui 

*) Proceedings of the Royal Society 188; No. 239 S. 135 unter dem Titel: Resuits u i  the harmonic anaiysis o f  
ti~i:il ohservations hy  A. W. Baircl, R. I .  ancl d. H. Darwin, F. R. S. Professor etc. 
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Beziehungen zwischen den Tiden S., und KÃ sowie K, und P. 

Name des Orts 

I. Aden 
2. Iinrachi 
3. Oliha 
4. Kathiwadar 
j. Bomhay 
6. Karwar 
7. ÃŸeypor 
8. Paumhen 
9. Negapatam 
10. Madras 
n. Vi~agapatam 
12. Faise point 

1.3. Dublat 
14. Diamond harbour 2 2'252 0.656 0.29 

I 5 Kidderpore 2 1-468 0-435 0.30 

16. Elephant point 1 2'337 0'401 [o'I~] 
17. Rangoon 3 2-012 0-570 0.28 

18. An~herst 3 2'769 r 104 0.40 

19. Moulmein 3 1-362 0-336 0-25 

20. Port Blau- 3 0'068 0.282 0.29 

21. Fort polllt (Callt.) 3 0'390 0' 135 0.3; 

22. San Diego (Calif.) 2 0-695 0-207 0'30 

23. Port Leopold 0-643 0.17; 0'27 
24. Beechey Island 0-686 o- 151 [o-221 

2;. Cat Irland I 0-068 0-028 [o'41] 

26. Toulon I 0.090 0-024 0.27 

27. Irrest 1 2.551 oS;53 0-22 

28. Ran1si;iite I 1-887 o'jzo 0.28 

29. West Hartlepool 3 1.738 0.488 0.28 

- - 
0.286 -2-8 0'312 

-1.8 
Mittel 



leberbl ic l~en wir die Resultate. so ergiebt sich, dass das Verhiiltniss tÅ  ̧ beide Tiden sieh als ein recht 

konstantes herausstellt, welches sich Jcin Mittehverth um so naher ansehliesst. je liinger die B e o b a c l ~ t ~ ~ ~ i g s r e i l ~ e n  

gewesen sind. Bei der Mittelbiklung haben wir einige Orte ausgeschlossen, nen~l ich fÅ  ̧ K2 : Elephant point 

wegen grosser Abweicl~ii~ig.  die auf einen Fehler schliessen 1:isst. Beechey Island wegen zu kurzer Beobachtungs- 

zeit 4 Monate.  Gi l t  Island w q ~ n  der Kleinheit der Koefhzienten, welche eine grfissere Unsicherheit bei nur 

einem Jahre tieobaclitungszeit leicht mtjglich erscheinen lassen, St. Thomas. weil Ko Oberhaupt nicht abgeleitet 

worden ist und Sandyhook, weil hier hbchst wahrscheinlich ein Feliler von 180' in x vorliegt* : f i r  P : Beechev 
Island wegen zu kurzer Zeit und Falkland Islands wegen zu grosser Abweichung und reichlich kurzer Zeit. 

Die Ditlerenz der Winkel Å¸berschreite bei KÃ nur  in 5 von 41 Folien und bei P in 13  von 44 FÃ¤lle 

den Betrag von loO. Beachtet nxin noch, dass fÅ¸i eine gr6ssere Zahl von Orten (14) die Beobachtungen 1011 

nur  einem Jahre bearbeitet sind, und dass in diesem Verzeichnisse fast alle Meere der Erde vertreten sind, so 

\ \ ird man zu deni Schluss kommen, dass die ltelationen: 

mit gosse r  Sicherheit als allgemein gultige Beziehungen aufgefasst und angewendet werden k6nnen. 

Das Schema fiir die Ableitung der Gezeiten-Konstanten, aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen 

m t a l t e t  sich hiernach wie folgt: 

I. 

7 -. 

T 

4- 
-1. 

G. 
- /. 
s. 

0. 

in. 

1 1 .  

12. 

Hem. I .  

Ableitung von Aln und Bip aus den unmittelbaren Beobachtungen f i r  die Tiden Mg, S2, Y, L. Kl  
und 0. Bei den Tiden M und S ktjnnen ebenfalls noch die Nebentiden \\, und S4 event. auch Mg 
abgeleitet werben. 

Verbesserung von So, N und L wegun Mo nach den  Formeln 7;.  

Ableitung von Kg aus Sa mit HÅ¸lf der Relation (8), - Verbesserung von Sg wegen Kp - neue Ab- 

leitung von Kn, - neue Verbesserung von So, - ein Verfahren, welches solange fortzusetzen ist, bis 

sich S, nicht mehr oder nur  noch wenig iindert. 

Verbesserung von Mo, Y, I ,  wegen S_, 

,, M a , N , L  ,. K, 
. . ., M*, s2, 1, ,. K 

.. >I2, s*, X ., L 
Ableitung von P aus K, nach der Relation '8:  und Verbesser~~ng von K ,  wegen P: ebenfalls solange 

zu wiederholen bis K,  sich nicht mehr iindert. 

Verbesserung von 0 wegen Kl 

. 0 ., P 

- 3 7 ,  K ,  3 .  0 
Ableitung von R und C und H und x fi-ir alle Tiden und definitive Ableitung von Kg und P aus 

diesen Werthcn. 

Sollte im Laufe dieser Operationen eine oder die andere Tide, n a c h  ihrer Anwendung zur Ver- 

besser~ii'ig der Obrigen, eine grtjssere A e n d e r ~ ~ n g  erfahren haben. so ist die Verbesserung wegen der- 

selben von Neuem auszufÃ¼hren Meist wird sich dies auf die Tide Mn beschriinken und wohl in der 

Regel nur  die Grosse l t  betretl'en, wshrend C .nahe unveriindert bleibt (eine Aenderung von ~ ' - 3 ~  

schadet nichts';; in diesem Falle genÃ¼g es, einfach die frÃ¼he berechneten. Korrektionen fÅ  ̧ die 

iinderen Tiden in1 \'erhiiltniss des neuen 13 zum alten zu iindern. 



2 .  Zu den Operationen 3 und 8 ist noch eine Bemerkung zu machen. Es darf nicht Å¸hersehe wcrdcn, 

dass man durch die Relationen (8' H und x erhalt. Um die Verbesserung von So auszufiihren, 11.11 

man daher diese GrÃ¶sse erst nach ( 1 1  auf die ftir die Reobachtung.sepoche geltenden J? und C LU 

reduziren. Das Umgekehrte gilt fur K , ,  fÅ  ̧ welches R und C erst auf H und x reduzirt werdcn 

mÃ¼ssen ehe wir die Relation (8) anwenden dÃ¼rfe und dann ist zur Ausftihrung der Korrektion 

von K,  das x fÃ¼ P auf C zu  reduziren, wahrend der Faktor f =  I ist. FÃ¼ So ist f =  I und  X =C. 

3. Wenn  0 grÃ¶sse ist als K,, so ist die Operation I I auszufÃ¼hren ehe man zur Ableitung von P 
schreitet. In besonderen, jedenfalls nur seltenen. Fallen kann es nothwen~iig sein, die Reihentolge 

der Verbesserungen zu verÃ¤ndern Dies wtirde z. B. dann der Fall sein, wenn die Sonnentide die 

Mondtide Ã¼berwiegt wie dies auf Tahiti der Fall ist. Solche Fiille mÃ¼sse je nach den Umstanden 

besonders behandelt werden, wofÃ¼ allgemeine Regeln sich nicht wohl geben lassen. 

Es  kann der Fall eintreten, dass in der Beobachtungsreihe eine gr6ssere oder kleinere LÃ¼ck vorhanden 

ist. Wenn  man es alsdann nicht vorzieht, jede der Gruppen fÃ¼ sich zu bearbeiten, was z. B. nicht angiingig 

sein wtirde, wenn jede Gruppe oder eine derselben fÃ¼ sich genommen eine zu kurze Zeit umfassen wurde, 

so kann das folgende Verfahren eingeschlagen werden. 

Die Beobachtungen werden behandelt, als wenn die Reihe vollstiindig w$re und demgemÃ¤s die Grup- 

pirung derselben fÃ¼ jede der abzuleitenden Tiden vorgenommen, indem wir fÃ¼ die fehlenden Beobachtungen 

die entsprechenden Rubriken freilassen, hierbei jedoch am Schlusse der ersten und an1 Anfang der zweiten 

Reihe so viele Beobachtungen weglassen, dass man mit einen1 vollen Tidetage vor der Liicke abschlicsst und  

mit einem vollen Tidetage nach der Lticke wieder anf:illgt. 

Die Verbesserung der Koeffizienten Ap und Bp macht sich nun folgendern~aassen: 

Es ist allgemein: 

Die Korrektion, welche an die in der Kolumne i am ( V +  I )  ten Tidetage stehende Zahl anzubringen 

ist, u m  den Einfluss der bekannten Tide R, zu eliminiren ist 

Ist nun V ,  der erste Tag  der LÅ¸ck und Ãˆ', I der erste Tidetag des zweiten Theiles der Beobach- 

tungen, so ist die Summe der Korrektionen, welche in der Kolumne r in der Lticke anzubringen sein wtirden 

und da die zugehÃ¶rige Beobachtungen fehlen, so hat man diese Theilsumme von der Summe der Korrektionen 

ftir dieselbe Kolumne, welche man gefunden haben wÃ¼rde wenn keine Lticke vorhanden gewesen w3re, 

oder von 



in Abzug zu bringen, und da die Anzahl der wirklich vorhandenen Tidetage = n - i i f 2  - V ,  + I )  + I ist, so 

hat man das Mittel der Beobachtungen f i r  die Tidestunde T zu verbessern um: 

"2 " + I  
R m 

2 
- - - . - -- I - 

+ ~ ( v : , - i . , + 1 ) +  1 sin 11.) m C a  ( 6  -,: >--C+ -- m . " \ " )  
Das zweite Glied hat dieselbe Form wie das erste, es muss also bei der Ableitung der an Al,, und B',, 

anzubringenden Korrektionen einen ganz analogen Ausdruck liefern wie dieses und wir kÃ¶nne daher ohne 

Weiteres setzen: 

R n Korrektion an A l p  = - n-(v2 Zn<+ I ) +  I sin C$-' nl  r r Ã §  ( C  - 7 m - C} 

R + -- -- - - "2 - "I+ I 
n - ( , t s - " , + ~ ) + l  

i - m r s - ~ $ 2  m - \  2 ( 
R Korrektion an BIp = - -- -- --- 11 + I 

sitz Ã‘Ã m rs cos C - - m - Ã 
n-(ya-v,+D+1 2 ( Â ¡ ,  

Aus diesen Formeln ersieht man, dass man keine LÃ¼ck unbeachtet lassen darf, denn das zweite Glied 

ist von derselben Ordnung wie das erste und kann unter UmstÃ¤nde das erste in GrÃ¶ss Ã¼bertreffen auch 

wenn die LÃ¼ck nur klein ist, denn die Grosse der Korrektion hÃ¤ng von dem sin ---2--- "2 - "l + rn ab, welcher, 

wie man aus den Werthen fÃ¼ \I2 m in der Tabelle auf S. XXXVIII ersieht, auch bei kleinen ~y - V ,  leicht 

bis auf I wachsen kann. 

Sind mehrere kleine LÃ¼cke vorhanden, so werden sie alle auf ganze Tidetage gebracht und es tritt 

in (10) fÃ¼ jede derselben ein Glied von der Form des zweiten hinzu. Im Nenner hat man die Anzahl der 

wirklich vorhandenen vollen Tidetage, d. h. 11 - [vv - V, + r )  - (V* - V, + I )  - . . . + I zu benutzen. 

Kleinere LÃ¼cke von wenigen Stunden wird man durch ErgÃ¤nzun der Kurven ausfÃ¼lle kÃ¶nnen 

~bersteigen dieselben aber einen Tidetag, so muss nach den obigen Formeln (10) gerechnet werden. 

Nach der im Vorhergehenden gegebenen Methode wurden zur Probe 3 Reihen Beobachtungen von 

Helgoland von resp. 45, 45 und 60 Tagen Dauer bearbeitet mit sehr gÃ¼nstige Erfolg. Es mÃ¶g hier das 

Resultat einer am 4. Februar 1882, also in der stÃ¼rniische und deshalb ungÃ¼nstigste Jahreszeit beginnenden 

Reihe von 45 Tagen in1 Vergleich zu den aus den Beobachtungen eines Jahres folgenden GrÃ¶sse angefÃ¼hr 

werden. 

M, % K t  X I , Kt 0 P 

1 H = 0-9447 0.2399 0 - 0 5 1 8  0-1467 0.1413 0.0633 0'0729 0-0274 Meter 
Aus I Jahr 

Y. = 332?9114 3997753 2794922 29899140 34290960 3496639 24390787 5297010 

eine L.ebereiiistirnniung, welche wohl mit Recht als eine sehr befriedigende bezeichnet werden darf. Die 

einzige stbrkere Abweichung, in x fÃ¼ L, ist nicht so gross, wie sie bei dieser Grosse fÃ¼ denselben Ort in ver- 

schiedenen Jahren vorzukommen pflegt. Auch die Differenz in x fÃ¼ Ko von 1 2 O  kommt nicht selten in 



verschiedenen Jahren ftir denselben Ort vor.*) P wurde nicht abgeleitet und folglich K l  und 0 auch nicht 
wegen des Einflusses dieser Tide verbessert, weil die ganze Rechnung ausgef~hrt  wurde, ehe der Verf. auf die 

oben gegebene Relation zwischen K l  und P aufmerksam geworden war und er nachher nicht mehr die Zeit 

daran wenden wollte, diese Korrektion noch auszutlihren. Dieselbe wurde tibrigens das Resultat fÅ  ̧ K, und 0 
kaum in sehr erheblichem Grade abÃ¤ndern 

I. Kingua -Fjord. 

W i e  schon erwÃ¤hnt wurden an der Station zu Kingua - Fjord nur etwas Å¸he einen Monat lang 

Wasserstandsbeobachtungen angestellt. 

Da der Meeresboden bei der Station bei Niedrigwasser auf eine ziemliche Strecke weit trocken fiel 

und andrerseits der Fluthwechsel ein sehr bedeutender war (bis tiber 7 Meter), so war es nicht rntjglich die 

WasserstÃ¤nd an einem einzigen Pegel abzulesen, es wurden daher deren 5 in verschiedener Entfernung von1 

Ufer angebracht, von welchen je nach dem Wasserstande der eine oder der andere abgelesen wurde. Ihre 

Lage ist auf dem Situationsplane der Station angegeben. 

Die Pegel wurden theils durch Nivellement, tlieils dadurch 

gebener Gelegenheit der Wasserstand an 2 Pegeln abgelesen wurde. 

sehr nahe dieselben Beziehungen der Pegel zu einander, nemlich: 

Null von Pegel I tiber Null von Pegel 

,111 - 7  11 r - 7  7 7  f 

3 ,  7, , IIJ 7 ,  9, 3 ,  11 

7, 7, , IV 73 1 1 1 1  1 7 

mit einander verbunden, dass bei ge- 

Durch beide Methoden ergaben sich 

durch doppeltes Nivellement, und, resp. 5.05 3.41, rqo und roo durch gleichzeitige Wasserstandsbeobachtungen. 

Ftir die Reduktion der Beobachtungen auf den an1 tiefsten liegenden Nullpunkt des Pegels V sind die auf 

ganze Centimeter abgerundeten zuerst angefihrten Zahlen benutzt worden. 

Es  wurde um die Zeit von Hoch- und Niedrigwasser herum, je nach den Umstanden durch ' Ig  bis 

2 Stunden, der Wasserstand von j zu j Minuten notirt. Ausserden~ wurden aber noch zwischen jedes Hoch- 

und Niedrigwasser 2, mitunter 3 Ablesungen des Wasserstandes eingeschaltet und zwar immer 25 Minuten 

nach einer geraden Stunde. Ausser dem Wasserstande wurde noch der Seegang notirt nach der Å¸bliche 

zehntheiligen Skala. Meistens war derselbe I oder 2, nur mitunter sind 3 oder 4 notirt. Das Wasser war 

daher in der Regel nur wenig bewegt und die Ablesungen konnten mit grosser Sicherheit gemacht werden, 

wie sich dies auch bei der nachher durch den Verf. dieses ausgefÃ¼hrte Aufzeichnung in Kurven gezeigt hat. 

Bei vorschreitender Jahreszeit wurden die NÃ¤cht so dunkel, dass seit dem 29. August die Ablesungcn um 

~ o h  25l pm. 011 25' und 211 25' am. ausfallen mussten. 

An den Beobachtungen betheiligten sich die Herren Dr. G i e s e ,  A m  b r o n  n,  Boeck len ,  A b b e s  

und MÃ¼hle i sen  

Die Beobachtungen begannen an1 22. Juli 1883 uni 611 25' am. und wurden geschlossen am I .  Sep- 

tember 811 25' Pm.. sie umfassen also 41 Tage und 14 Stunden. Fur  die Bearbeitung wurden zuniichst die 

auf Null des Pegels V bezogenen WasserstÃ¤nd auf Millimeterpapier aufgetragen und eine Kurve durch die 
Beobachtungen hindurch gelegt. Diese zeigte den ausserordentlich regelmÃ¤ssige Verlauf der Gezeiten und 

*) Vgl. Baird and Darwin- ,Results etc.", 'I able [ I ,  wo die E~nzelresultate fÅ̧  die \erschiedenen Orte und Jahre 
gegeben sind. 

q.4; .  v r  



zeigte zugleich, dass die Beobachtungen sehr zuverlsssig sind, sodass angenommen werden darf. dass die so 

konstruirten Kurven wenig hinter selbstregistrirten Kurven zurÃ¼ckstehe dÃ¼rften Nur die in die Nacht 

fallenden Tlieile der 3 letzten Kurven, w o  von 8': 25 '  Pm. bis 411 25' am. keine Ablesungen vorhanden 

waren, und wo die Kurien nach bestem Ermessen erganzt wurden, kÃ¶nnte etwas unsicherer sein, jedoch hat 

dies keine Bedeutung. da es nur eine so geringe Zahl von Kurven betrifft und die ErgÃ¤nzun jedenfalls 

nicht sehr fehlerhaft sein kann. Bei dem bedeutenden P ' l~~t l~wechsel ,  bis Ã¼be 7 Meter, wÃ¼rd Ã¼brigen ein 

registrirender F l i i thn~e~ser ,  \I ie er auf SÃ¼d-Georgie zur Anwendung kam, nichts genÃ¼tz haben, da die Walze 

viel zu klein gewesen wsre. 

Aus diesen Kurven wurde nun. nachdem Verfasser dieses sich entschlossen hatte, die harmonische 

Analyse, wenigstens zur Ableitung der Haupttiden, anzuwenden, fÃ¼ jede Stunde, anfangend mit Juli 23 

011 am. der Wasserstand entnommen und diese Zahlen auf die in der n~ehrenvahnten Abhandlung beschriebene 

Art zur Ableitung der Tiden M, S. K, N, L, 0 und P verwendet. Zur Elimination des gegenseitigen Ein- 

flusses der Tiden wurde dann weiter die in der Einleitung entwickelte Methode des Herrn Dr. C r o n e  mit 

der dort  begrtindeten Modifikation bezÃ¼glic der Tiden Kg und P angewendet. 

Es m6ge gestattet sein. die Bearbeitung der Kingua-Fjord-Beobachtungen, welche nebst den von 

Herrn Dr. C r o n e  bearbeiteten Beobachtungen in Godthaab wohl die ersten kurzen Reihen sind, bei denen 

diese Methode zur Anwendung gekommen ist, als Beispiel zu derselben etwas ausfuhrlicher mitzutheilen. 

Die geographische Lage \oll  Kingua wird gegeben durch: 

6 6 O  35' 40" X. Breite 

411 29111 20s \V. V. Greenwich. 

Zuniichst ergiebt sich fÃ¼ die Mitte des Beobachtungs-Zeitraums: 

1883. August 1 2  oh pm. N = 216?1104 P = 36?0723 
- - - 143.8896 

und mit diesen1 Werthe von X: 

Ferner fÃ¼ den Anfang der Beobachtungen: 

1883. Juli 23 011 an?. so = 3+2?0640, ho = 12o?jj66, pÃ = 25?3i 13 

ur = - 5.9464, 2uf f  = - 11'0460, R = 10'1330 

und endlich: 

: + U = 2 (ho - U) - 2 ;̂ n -- S) = 278?2760 Zog 1 f Ã 9.98693 
K 2 : Y o + ~ ~ z h Ã £ - z v  252-1992 log ' f  = 0.09988 

Y : Y,, + u = Arg hi2  - (so - po) = 321-5233 lo; l ~ f  = 9.98693 
1. : V. + LI = Ars M; + sÃ£  P,,-- R + n =  44.8957 lÂ¡ f = O"01193 

Kl : V,, + U = hÃ --  V' -- 2 7t = 36. 3230 log ' f  = 0'0406j 

0 : VÃ U = hÃ - V - 2 I,s,, - 6) ' 2 I = 238- 5968 log 0'068j6 

P : V n + u = - h , , + 1 2 n  = 329'4234 Zoy I f = O~OOOOO. 

Die nachfolgende Tabelle enthÃ¤l nun in  der ersten Rubrik die ersten Werthe der Koeffizienten A 

und B, wie sie sich aus den Mittelwerthen fÃ¼ die Tidestunden ergeben haben. An diese Werthe sind nun 

successive die nach (7'1 zu berechnenden Korrektionen anzubringen. Die folgenden Rubriken enthalten die 

korrigirten Wertlie, wobei die Tide, deren Einfluss beseitigt worden ist, in der Uebcrschrift genannt ist. 

Beispielsweise mÃ¶g die Berechnung der Korrektion, welche an Sg anzubringen ist, um den Einfluss von M2 
zu eliminiren, hier wiedergegeben werden. 



Verbesserung wegen Ma. 

los; A, = 0.04949 n 
-- - . - - -- - 

2% f , ' ?  = 0'25952 

Zog sin !; = 9'94258 n 

n + 1  h g  sin -- m = 9.89872 n 
2 

Gesucht : S, 

Korrektion: an AiÃ = -0-2110 

Es mÃ¶ge ferner noch die successiven Werthe von Sg und Kg hier gegeben werden, um zu zeigen, 
wie sich die beiden Werthe allmÃ¤li einer Konstanz nahern. 

Nach Verbesserung von So wegen Mo haben wir: 

Sa: At2 = -0-7822 oder R = H = 0,0226 

B', = - 0.4893 z = 212?0277 

Hieraus nach (8) 
K2: H = 0'26j j  und R 0-2125 

X = 209?0277 C 316?818j 

Mit R und C ergiebt sich nach ( 7 )  

Verbesserung von S2: an Ar2 z - o ' o m  

an Br3 = +0-1947 

Neuer Wert11 von S3: Ar3 = -0.8064 oder H = 0-858; 

Br, = -0-2946 X = 200?0687 

Hieraus: 

K a :  H = 0.245 j und R = o ' i g j i  Korrektion von S,: an Ar, = +o.o171 

X = i97?0687 = 304?8695 an Bri = +o-s790 

Neues S,: Aln = -0.7651 oder H = 0-8256 

Bra  = - 0'3103 X = 202?0~,7 



Hieraus: 

K,: H = 0.2361 und R = 0.1876 Korrektion von 5,: an Al2 = + O . O I O ~  

X = 19q?oj 57 = 30698765 an Br, = 4-0-1726 

und hieraus: 

als vorlÃ¤ufige Werth von Kg. mit welchem die Verbesserung der Ã¼brige Tiden zu berechnen sein wÃ¼rde 

Ganz analog ist das Verfahren bezÃ¼glic K, und P, nur ist dabei wohl zu beachten, dass das ftir K, 
gefundene R und erst auf H und x reducirt werden muss, ehe es zur Ableitung von P verwendet werden darf. 

' Verbessert Verbessert Verbessert Verbessert Verbessert 
fur  L BemerKnngen 

f ~ r  M, fur 5, fur N fur K, 

M, :  Ai, = - n 2 7 0  - - - I '1505 - I 1470 - 1.1450 - I ' 1528 Die Reihenfolge der Verbesserungen 

- - -. ist hier etwas anders als in der 
n = 38 Bi, = - 2.0371 - 1Â°3 - '0197 - 2'0217 - 2'0279 Einleitung vorgeschrieben, da irr- 

thÃ¼mlic zuerst die Verbesserung 

S, : Ai2 = -0'5712 -0.7822 -0.7718 - - 0.7599 - - 0.7517 wegen N ausgefÃ¼hr wurde, dies 
hat jedoch keinen allzuerheblichen 

13-39 B', = -0.4556 -0.4893 -0.3167 - - 0'3086 - - 0'3103 Einfluss und wurde daher nicht 

nachtraglich geandei t. 
: A', = - 0.8956 -0.4186 - -0'3857 - -0'3788 - 0.3777 

n = 37 B', = + 0.1508 - 0.025; - -0'0300 - - 0.0199 - o"o190 

Nach Verbesserung fur N wurde K 
von neuem abgeleitet. 

K, und P Verbessert 
f ~ r  K ,  

Verbessert Veibessert 
fur 0 fur P 

Bemerkungen 

Es finden sich demnach die folgenden definitiven Werthe fur die Konstanten A und B der Tiden Mo, 
Sg. N. L. K, und 0. woraus sich die danebenstehenden R und C sowie durch Anwendung der Eingangs ge- 

gebenen log l/f und Vg+ U die H und x ergeben. Endlich finden sich Kg und P mit HÃ¼lf der Relationen (8). 

Es wurden auch Mi. Me und S4, Sc abgeleitet. diese Werthe stellten sich aber als sehr klein (nur etwas Å¸be 

0.01 m heraus. so dass es nicht lohnt, sie weiter zu berÃ¼cksichtigen zumal dieselben unsicher sind, weil M,, und 

noch mehr Sc sich gr6sser herausstellt als \L resp. Si. 



D e f i n i t i v e  W e r t h e .  

H = 2'!'2635 M... Me sowie Si, SÃ stellen sich als sehr klein und etwas 
Y. 1j8?6j9j unsicher heraus, wurden deshalb nicht berÃ¼cksichtigt 

H = 0.8132 

x = 202?4309 Mittelwasser = 33731 Ã¼be Null von Pegel V. 

H = 0-2326 

X = 199?430~ 

H = 0.3670 

Â¥ = 14.+?4033 

H = 0.047: 

X z 167?3481 

H = 0-0816 

Y. = 212?1243 

H 0-0268 

Y. = 227?2378 

H = 0.02;; 

K = 210?1243 

Es ist noch von Wichtigkeit, die Konstanten abzuleiten. welche gewÃ¶hnlic gebraucht werden. nÃ¤mlic 

die ,,mittlereL' und ,,gewtihnliche HafenzeitL-, letztere das Mondfluth-Intervall zur Zeit von Neu- und Vollmond 

gebend, sowie den mittleren Fluthwechsel bei Spring- und Nippflut11 u. s. \V. Hierzu kÃ¶nne die eben ge- 

fundenen Zahlen in folgender Weise dienen.*' 

Bezeichnen wir mit M und 2p das H und x fÃ¼ M* mit S und 2 ;  dasselbe fÅ  ̧ Sg. mit A die. durch 

Multiplikation mit 15' auf Bogen reduzirte, wahre Zeit der Mond-Kulmination mit T = 14?4~2052 r die nach 

dem VerhÃ¤ltnis von 1 4 ? 4 ~ . .  . pro Stunde in Bogen verwandelte. seit der Mond-Kulmination verflossene mittlere 

Zeit T,  dann sind die Hauptglieder fÃ¼ die WasserhÃ¶h Ã¼be Mittelwasser: 
M tvs 2 (T-,<^+Scos~ ( T + A - C ;  = H cor 2 (T-y)  

wenn wir setzen: 
H m 2 (,U - f r )  = -M + S r0.i 2 (.4 -, +U) 
H sin 2 ( p Ã ‘ y  = S SI/; 2 1 -C -)- 11' 

daher: 

Hoch\vasser ist 2 = 0. daher ist T = i f ,  abgesehen von den Korrektionen wegen 
Parallaxe und Deklination von hjoIld und Sonne U. S. ii-. das h d d u t h i n t e r v a l l  fÃ¼ Hochwasser. welches in 

Stunden Zeit ver\vallt{elt j\-ird. wenn wir CS durch 4?41~205; dividiren. ebenso ist 



von H von dem Mittel aus allen. A = o giebt Neu- oder Vollmond, A - C + ,Ã = o rcsp. = 90' giebt Spring- 

resp. Nippfluth. 

Sind Nebentiden vorhanden, so wÃ¼rde 9 und H eine Korrektion zu erfahren haben, diese fallt 

jedoch hier fort. 

Hierdurch sind wir nun in den Stand gesetzt, alle gewÃ¼nschte Grossen zu erhalten. 

W i r  haben: 
M = 2-2635 2 U = I 58Â¡659 

S = 0.8132 2 & = 202?4309 

daher fÃ¼ A = o 

also: 

mittleres .VIondfluthintervall= P -  -= j h  2gm4 1 4 - 4 9 . .  . 

Mondfluthintervall bei Neu- oder Vollmond 1 _ 
-- = 511 5 1 ~ 6  

oder : gewhhnliche Hafenzeit 1 1 4 - 4 9  ... 

Dauer des Steigens = 611 121n 

, , Fallens = L" I 3m 

Mittlere Gr6sse des Fluthweclisels 

fÃ¼ Springfluth = 2 (M + S = 6 .  I 5 Meter 

, NippHut11 = 2 (MÃ‘S'=2'g ,, 
1, - p _ 21.8857 - VerspÃ¤tun der Springfluth, oder Alter der Gezeiten = - - 
0- r )  0'5079j  -& = 1?8 

Endlich haben wir noch die H6he des Mittelwassers anzufuhren: 

Mittelwasser = 3.473 Meter uber o des Pegels V 

\\oraus sich die H6hen der durch Nivellement bestimmten Punkte uber Mittelwasser ergeben: 

Normal-Barometer ' . . . . , . . . . = 10.578 Meter uber Mittelwasser 

An der Station eingemauerter Fixpunkt A = 8'875 ,, 77 

., ,. 17 ., Y, B = 8.897 ,, 77 - 7  

Zum Schluss noch eine Bemerkung. W i r  haben Ã¼beral die H und x auf 4 Dezimalen gegeben. Selbst- 

verst~ndlich soll damit nicht gesagt sein, dass diese Zahlen bis auf die letzten Dezimalen richtig sind, es sind 

nur Recl~nungsresultate, die wir beibehalten haben. FÃ¼ die Anwendung wÃ¼rd es genÃ¼gen die H auf etwa 2 

oder 3 Stellen und die x auf volle Grade abzurunden. 

11. SÃ¼d-Georgien 

Der Expedition nach SÃ¼d-Georgie wurde ein von Seiten des Hydrographischen Amts der AdmiralitÃ¤ 

hergeliehener selbstregistrirender Fluthmesser mitgegeben. Die Konstruktion dieses Instruments, welches in 

einem besonders beigegebenen eisernen HÃ¤usche aufgestellt wurde, war die allgemein bekannte: ein in einem 

vertikalen Rohr auf- und abgehender Schwimmer hÃ¤ng mittelst einer durch Gegengewicht gespanntgehaltenen 
Kette an einem Rade, welches durch die Bewegung des Schwimmers gedreht wird. Die Drehung des Rades 

wird durch ein auf derselben Axe sitzendes zweites Rad, auf '/in verkleinert, auf eine Zahnstange Ã¼bertragen 

an welcher der Bleistift befestigt ist, der gegen den vertikal stehenden mit Papier Ã¼berzogene Cylinder ge- 

drÃ¼ck wird und dadurch die Bewegungen des Schwimmers registrirt. Die Walze wird durch Uhrwerk in 

Stunden einmal um ihre Axe gedreht. 



Dieser Apparat ist da, w o  e r  an  einer gegen Seegang geschÃ¼tzte Stelle a ~ ~ f ~ e s t e l l t  wenien kann. rcdil 

brauchbar. er  macht aber mancherlei Schwierigkeiten. wenn er an  einer Kuste aL~fgeste]lt \virLj. an ijcr eine 

hohe See zur Regel gehtjrt, wie dies auf SÅ¸cl-Georgie der Fall ist. Ks treten verschieJe~ie Wellen ~ I L I I ;  'lif 

die gezeichneten Kurven beeinflussen. I .  Der g e w ~ h n l i c h e  Seegang, wie er ~ i ~ l r c l l  ilen W d  en-cgt wirLi. 

Diese Wel len  verlaufen meistens schnell 'in I-6^ und bewirken, Jass iier l<leistift sd ine]]  hin L ~ l l k ~  lies gellt, 

wodurch anstatt einer scharfen Kurve ein breit schattirtes Baiii.i gezeicii~let \virJ. 2 .  Wellen von l:ingerer 

Periode, die melirere Minuten. bis iiber eine Stunde umlissen kiiiin, Diese letzteren sink1 zum 'rlieil iien Seiclies 

der Schwe.izer Seen, welche von Professor Fore1 in Morges st~idirt  worden sind,  al-~iloge K r s c l ~ e i ~ ~ ~ ~ n g ~ ~ ~ ;  sie 

entstehen dadurch, dass die durch Windstau an dem einen Ufer einer Buclit iingeliaufte Wasserniasse beim 

Abfluss von dem g e ~ c n ~ b e r l i e g e n d e n  l'fer zurÃ¼ckgeworfe wird und so ~ ~ ~ e h r l ' i i ~ l i  hin uiiJ her .-iclii~.ikeh.  dies^' 
haben der geringeren Tiefe des Wassers, Å¸be welcher diese Wellenbewegung statttindet. entsprechend eine 

kurze Periode, von wenigen Minuten bis zu etwa einer halben Stunde. Eine andere A n  von Wellen,  welche 

ahnliche Ausbuchtungen Aer Kurven veranlasst, kann erzeugt werden durch v~~lkanisclie AusbrÃ¼cli und Miul 

bekannt a1.s sogenannte Erdbebenwellen.*) Diese pflanzen sich Liber den Ozean fort und machen sich an selir 

entfernten Gestaden bemerklich, wie dies bezÃ¼glic der Erdbebemvellen, die von Sud-Amerika :iiisgeg;ingen 

und sich an Fluthniessern in Australien u11i.l Japan bemerklich machten, nachgewiesen \vorJen ist. Ilire Fort- 

pflanzungs-Geschwindigkeit richtet sich nach der mittleren Tiefe des von  ihnen gekre~izten Ozeans, ihre 

Beobachtung hat daher niehrfach dazu gedient, diese zu ermitteln. An Orten, wo die zuerst genannten Seiches- 

artigen Wellen aufzutreten pflegen, werben Jurcli ilie Erdbebenwellen in der Regel ebenfalls solche ver;uiliisst 

werden, welche sich als kleinere Zacken der Zeichnung der Haupt-Krdbebe~~~velle :iiilsetzeii, dadurch die 

Erkennung der letzteren erschwerenc). 
\V0 nun  L{iese verschiedenen Wellen auftreten, da ist es unter l,~mstiini.ien sehr schwierig, die sicli 

<reuzenJen Kurven verschiedener Tage von einander zu trennen, wenn iler Fl~itlimesser, wie der auf SÅ¸J 
Georgien, eine in 24 Stuii~ien einmal sich lh-e11enJe Walze hat, um die ein Piipier1x)gen befestigt wird, uiui 

dazu bestimmt ist, mehrere Tage ohne Wechsel des Papiers stehen zu bleiben. Viel vortheilhafter wÅ¸rd es 
sein, eine Rolle Papier zu gebrauchen, welches durch die Uhr einerseits ab- und  andrerseits wieder aufgewickelt 

wird. Dann erscheinen die F l~~ t l iku rven  in einer kontinuiriichen Zeichnung liiniereinander und eine Verwir- 

rung ist vollstiindig ausgeschlossen. Die Zeit kann alle Stunde durch die Uhr inarkirt werilen, ebenso \vLii\ie 

ein Scllreibstift eine ÃŸasislini zeichnen. Bei dieser Einrichtung wird alle Schwierigkeit vermieden und es ist 

eine sehr einfache Sache, auf etwaige Sttjrungen der l l h r  bez\v. auf den Gang der l I1r  RÅ¸cksich '/.LI nehrt~'11, 

was seine sehr gossen  Scllwierigkeiten hat, wenn die Kurven alle auf einer Walze gezeichnet sind, fur alle 

also nur  eine Stullc]el~skala vorhanden ist, die event. fÃ¼ jede Kurve anderen Werthen entspricht.**; 

Diese Schwierigkeiten sich auf SÃ¼d-Georgie in hohem Grade bemerklich. Die Seiches- 

artigen Ausbuchtungen ']er Kurven gelloren zu den. regelmiissigen Erscheinungen, sie werden aber h3ufig ko111- 

p]izirt. bez\v. verdeckt Jurcl1 die durch kleineren Wellenschlag in der Bucht hervorgerufene Schraftirung der 

Kurven. Endlich traten zum Scllluss noch die Erdbebemvellen des K r a k a t w - A u s ~ ~ u ~ ~ s  auf. 

1-m den Schwierigkeiten zu begegllen, welche durch die eben erwÃ¤hnte U m s t ~ n d e  hervorgerufen 

brauchte Herr Mos t ] l a f f ,  welcher die Aufsicht Ã¼be den Apparat hatte. die Vorsicht, nicht mehr als 

bis 5 Kllr\rell auf ein Blatt sich zeichllell zu lassen. .\usserdem wurde tjfter, wenn dk Kurven drohten in 

*) muss entschieden Protest erhoben werden gegen die leider immer mehr -,ich einbÃ¼rgernd Bezeichnung 

solcher Wellen als ,,Fl~~thwellen'~. Diese letztere Bezeichnung sollte ;illein den durch kosmische Ursachen erregten Wellen 
zukommen, welche das Ph'.inon~en der Fluth und Ebbe erzeugen. 

**\  Die Uhrkorrektionen sind, wenn sie nur etwa 3 Minuten betrugen, alle an den Stundenstrichen hernerkt, und 
wurden stets gleich nach Abnahme der Rolle gemacht, wenn alle Vorg'ange w'iihrend der Dauer des Fui1,t;irens derselben 
noch frisch im Ged'Achtniss waren. 
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einander zu laufen, eine Drehung der Uhrzeiger und damit zugleich der Walze u m  eine bestimmte genau no- 

tirte Zeit vorgenommen, sodass die Kurve plGtzlich abbricht und je nach den Umstiinden 1-3 oder mehr 

Stunden spater oder frÅ¸he wieder anf:ingt. 

Trotzdem kreuzen sich die Kurven noch oft in solcher Weise, dass es fÅ  ̧ jeden nicht an Ort und 

Stelle befindlichen schwer gewesen sein wÃ¼rde dazwischen d ~ ~ r c l ~ z ~ ~ f i n d e n .  Dies hat aber Herr M o  s t 11 a f f  da- 

durch erleichtert, dass er die K u n e n  f'irbig 'mit verschiedener Farbe fÅ  ̧ die verschiedenen Tage) nachgezogen 

und  Ã¼beral die nGthige11 Hinweise bezw. Verbindungen z\\ischen den getrennten Stucken derselben Kurve 

hergestellt hat. Hierdurch ist es m6glich geworden, ohne Gosse Schwierigkeiten die Kurven abzulesen. Die 

Rolle selbst wurde stets genau justin und sodann an den beiden Enden derselben an der Peripherie genaue 

2 4 s t Ã ¼ n d i ~ ~  Marken angebracht, welche mit dem U h r g a n ~ o r r e s p o n d i r t e n .  Die Rolle wurde immer dann ge- 

wechselt. \ \ enn  zu befÅ¸rchte war. dass die Kurven in einander liefen oder undeutlich werden konnten. Nach 

den Zeitn~arken wurde die Rolle alsdann \\ieder regulirt. 

Alle d r e i  Stunden \nirde der Fl~ithmcsser kontrolirt, einer der Pegel abgelesen und auf dem Bogen 

ein Zeichen gemacht. uni die Zeit zu markiren. Nach diesen Marken \\urden dann spater die Stundenlinien 

und von 1 0  zu 10 Centimetern die H6henlinien eingetragen. 

Der Flutlimesser \ \ a s  in einem kleinen eisernen H ~ ~ u s c h e n  im Grunde einer kleinen Einbuchtung, deren 

Begrenzung i - l~~rch  Felsen gebildet wird, aufgestellt. 

Von der Bucht aus urde ein kurzer Kanal ausgegraben, a n  dessen Ende das Hauschell errichtet wurde. 

In der Mitte des Kanals war derselbe erweitert und vertieft: um eine etwaige Versandung bei Seegang von 

dem Steigrohr des l~ l~ i t l in~esse rs  abzuhalten, \ iar  ein Sieb angebracht; ein Schacht erm6glichte das Reinigen 

des Kanit1s. DJS H:iuschen selbst war durch einger~nimte und mit Bohlen verbundene Pfahle, gegen welche 

von Aussen grosse Steine als Schutzdamm iiiigelegt r\tireii, fundirt und gegen Eis, diis sich l~aufig in Form 

n i~ch t iger  13lÅ¸ck hoch an's I'ter hinaufschob, geschi~tzt. Dennoch w i r d e  das Fluthhaus einmal bei sehr 

~t~ii-l iem Sturm 'in1 20. April 188.; und hoher D t i l i n ~ ~ n g  beiniihe unigeworten und der Schacht besch:~digt, was 

eine langere L'nterbrechung der Registrir~~ngen \eranlasste. 

Zur direkten Ablesung des Wasserstandes dienten mehrere Pegel. Bei den vom I.  Januar bis 5 .  Februc~r 

1883 gemachten stÃ¼ndliche Ablesungen wurden 3 Holzpegel, die in der Niihe des Boots-Lagerplatzes in ver- 

schiedenen Hbhenlagen angebracht waren, benutzt. Da diese Ablesungen hier nicht zur Verwendung gelangen, 

so kommen dieselben nicht \\eiter in Betracht. Am 8. Januar trat zu diesen s, Pegeln noch der Pegel 4 in  der 

Nahe des damals in Errichtung begritlenen Fluthmesserl1ausc1iens, an  einer der dort befindlichen Felsklippen 

befestigt, hinzu. Da dieser Pegel an1 Fusse mit hohen Steinen umgeben u r ,  welche bei Niedrigwasser keine 

Ablesung gestatteten, s o  \\ urAe dm I I .  Januar noch ein H o l ~ p e g e l  (50. 51 den1 Pegel 4 gegenÃ¼be angebracht 

a n  der Klippe 'ingeschraubt. Endlich wurde noch ein eiserner Pegel aufgestellt, welcher aus einer in eine 

Felsplatte eingelassenen und \erbleiten Lisenstange bestand. Dieser Pegel (No. 6) lag mitten in  der kleinen 

Bucht und wurde vom Lande JUS iibgelesen. Alle Pegel waren in Decimeter eingetheilt. Die Holzpegel 

wurden bald vom Eise \\eggerissen und schliesslich auch der eiserne Pegel No. 6 umgeworfen. 

Neben Pegel No. 4 befindet sich eine an einer Ã¼berhangende Klippe angebrachte Felsenmarke, welche 

einnivellirt worden war und seit dem 30. MÃ¤rz nachdem die Pegel sÃ¤mn~tlicl abgebrochen und weggespÃ¼l 

waren, als Basis fur die Pegelablesungen zur Kontrole des Fluthmessers diente. Dies ist der als ~Felsenf ixpunkt~ 

bezeichnete Punkt. Derselbe liegt etwas unter dem mittleren Niveau des Wassers. Ihm gegenÃ¼be auf der 

andcrn Seite der kleinen Bucht befindet sich der als Fixpunkt I. bezeichnete, dem Nivellement zu Grunde 

liegende Fixpunkt. Ausserdcm befindet sich noch ein Fixpunkt 11. in der NÃ¤h (Gstlich von) der Sternwarte 

und Fixpunkt 111. in ca. 100 m Entfernung nordw. der Station. Der Fixpunkt I. liegt annÃ¤hern 0 . 6 ~ .  

11. Ca. 7 n1 und 111. 37 Å¸be dem mittleren Wasserstand; die genauen H6hen werden spÃ¤te n~itgetheilt werden. 



Der Apparat funktionirte ganz befriedigend bis zum 20. April frÃ¼h An diesem Tage herrschte ein 
schwerer Sturm und wurde in Folge des hohen Wasserstandes und der dabei herr~.-henden Brandung das 

Fundament des Flutl~niesserl~Ã¤uscl~en w e g s p u l t  und der Fluthmesser ausser Thiitigkeit gesetzt. Das Halls 
wurde in den nschsten Wochen von Neuem aufgerichtet. ein Steindamni in dem Eingange zu der kleinen 

Bucht geschÃ¼ttet um der Brandung den Eintritt zu verwehren, die Uhr  von Neueni regulirt und der Schreib- 

stift so nahe wie m6glich so eingestellt, dass der mittlere Wasserstand mit dem aus der ersten Reihe karre- 

spondirte. Diese Arbeiten zogen sich bis Ã¼be Mitte Mai hinaus hin und erst an1 21. Mai konnte der Apparat 

wieder in Thiitigkeit treten und funktionirte nun,  einige kleine vnterbrechungen, die durch Stehenbleiben der 

Uhr und Einfrieren des Schwimmers hervorgerufen wurden, abgerechnet bis zunl Abbruch der Station am 

2. September. 

Was nun die Bearbeitung betrifft, so ist darÃ¼be folgendes zu bemerken. Dank der Sorgfalt, mit der 
von Herrn M o s t h a f f  die Kurven behandelt worden waren, liess sich die Ablesung der Wasserstiinde aus den- 

selben ohne wesentliche Schwierigkeit bewerkstelligen. Es wurde jedoch nicht immer die Kurve selbst ab- 

gelesen, sondern eine durch die Ausbuchtungen derselben nach dem Augenmaasse hindurchgelegte Linie, durch 

welche die Ausbuchtungen, die,  wie oben erGrtert, nichts mit der Fluth und Ebbe zu thun haben, ni6glichst 

halbirt werden. Dadurch werden die Fehler, welche sonst durch die Å¸nregeln~~ssigkeite der Kurven in die 

Ablesungen hineingebracht worden wÃ¤ren fast ganz ausgeschlossen. 

Einige kurze Unterbrechungen von wenigen Stunden wurden durch Ergiinzung der Kurve nach bestem 

Ermessen unter BerÃ¼cksichtigun der Nachbarkurven ausgefÃ¼ll und es blieben nur zwei LÃ¼cke von I bezw. 

1.5 Tagen in der zweiten Reihe (von Mai 21 an), die durch Einfrieren des Schwimmers bewirkt wurden, 

unausgefÃ¼ll Ã¼brig die erste Reihe ist ganz vollstÃ¤ndig 

Da in1 April und Mai eine liingere LÃ¼ck eintrat, so hatte man die in der P~inleitung fÃ¼ einen solchen 

Fall gegebene Methode anwenden kGnnen, indem man die Beobachtungen vom 29. Januar bis r .  September als 

eine einzige Reihe betrachtet hÃ¤tte und es war dies auch ursprÃ¼nglic die Absicht des Verfassers. Da aber beide 

Reihen hinreichend lang sind, um jede f i r  sich bearbeitet zu werden, so wurde dies vorgezogen, zumal man 

in der Uebereinstimmung der beiden ganz unabhÃ¤ngige Resultate ein Urtheil tiber die Zuverliissigkeit der- 

selben gewinnen konnte. 

Das Vorgehen bei der Ableitung der Koeffizienten war genau dem in der Einleitung und bei Kingua- 

Fjord beschriebenen gleich, es bedarf daher keiner weiteren Erlauterung. Nur miiss erwuhnt werden, dass bei 

Bearbeitung der zweiten Reihe auch die erwahnten LÃ¼cken die durch Weglassung der uberschiessenden 

Beobachtungen fÃ¼ jede Tide auf zwei volle Tidetage gebracht wurden berticksichtigt wurden und dass nach 

den in  der Einleitung fÃ¼ diesen Fall gegebenen Vorschritten gerechnet \\urde. In der spÃ¤te mitzutheilenden 

Tabelle sind die Tage, an denen die LÃ¼cke vorkommen, in der Rubrik Bemerkungen angefÃ¼hrt Als Beispiel 

und zum Beweise, dass es durchaus nothuendig \ las dies Verfahren einzuschlagen. m6gen hier die 

Korrektionen angefihrt werden, velche sich bei Verbesserung der Tide N f i r  Mo ergeben: 

an Ai an 15, 

Ganze Reihe: - 0'0032 - 0-0128 

Erste LÃ¼ck : - 0-0045 -0'0015 

Zweite LÃ¼ck : - O ~ O O I O  - 0-0046 
- - -. - 

Korrektion von Y: -0'0087 - 0'0189 

W e n n  keine LÃ¼cke vorhanden gewesen wÃ¤ren SO wÃ¼rde wir nur die zuerst angeftihrte Korrektion 

an  Ag und Bg anzubringen haben, das Fehlen der Beobachtungen an zweimal 2 Tidetagen bewirkt, dass wir nach 

Formel (10) die GrÃ¶sse As und B2 ausserdem noch wegen der anderen Korrektionen zu verbessern haben. 

W i r  wÃ¼rde daher ohne BerÃ¼cksichtigun der LÃ¼cke ein anderes VerhÃ¤ltnis von Ag und Bg gefunden haben, 

wie den Beobachtungen wirklich entspricht. 
S.-G. VJI' 



In der Tha t  hat die Bericksichtigung der LÅ¸cke ausnahmslos eine bessere l'ebereinstimmung der 

zweiten Reihe mit der ersten zur Folge gehabt als zuerst gefunden wurde. wo die Rechnung so durchgefÃ¼hr 

wurde. als wenn keine Beobachtungen fehlten. Dies giit namentlich von x bei N und L*. welche resp. um 4 O  

und 15' besser mit der ersten Reihe in l 'ebereii ist in~ni~ing gebracht wurden 

W i r  lassen nun die D ~ t e n  fÃ¼ die beiden Reihen folgen: 

und 

Die nachstehende Tabelle enthalt nun die successi\e sich ergebenden Werthe f i r  die Konstanten: 
- - - --- ----P -- -- - - -  - - - - - - 

I 
I Verbessert , Verbessert Verbessert Verbessert Verbessert Bemei klingen 

fur M, fur S, fur K, fur N tur L 

Verbc-isert , , , Verbessert Verbessert 
fÃ¼ 0 fÃ¼ K, fÃ¼ I' 

Bemerkungen 

Kl : A '  = - 0.0429 - 0'0406 - 0'0524 - - W eil 0 grosser als Kl ,  so wurde 

- letztere Tide zuerst fur die erstere 
n =79 B', z --0-0030 -0-0032 +O'OOH - verbessert, ehe P abgeleitet wurde 



- Lnr  - 

Hieraus ergeben sich also die folgenden definitiven Wertlic 

Hiermit: 

Ferner:  

und : 

D e f i n i t i v e  W e r t h e .  

11. Reihe. Anfang: 1883. h h i  2 1  011 pni. 

log 1 f = 0.03948 

log 1 t' = 0'06640 



Nachstehend gehen wir die nach und nach \erbesserten Wer the  fÅ  ̧ die Konstanten A und B, und 
zugleich in der Rubrik Bemerkungen die den LÃ¼cke entsprechenden Tidetage V ,  v2 U. s. W. fÅ  ̧ jede Tide. 

- - -. . - -  - P - 

Verbessert , , Verbessert Verbessert Verbessert Verbessert 
fur M, tur S, fur K. fur \ fur  I, Bemerkungen 

Verhes5ert K ,  ,In* P \'erbcsccrt Verbessert 
fur 0 d i r  K, fur  P 

Bemerkungen 

Die definitiven Wer the  endlich sind in der folgenden Tabelle enthalten in derselben Form wie frÃ¼her 

D e f i n i t i v e  W e r t h e .  

hf, : A2 = -o'Â¡192 R = o"234 H = o:217o M4 : A 4  = +O:OIII 11 = o'!'o128 H = O?OIZO 

B, = -0.1138 C = 21o?6161 z = 214?9197 B4 = +oeoo63 C = 29?5778 x = 38?18j0 

S, : A 2  = -0'0557 I< = 0-1070 H = 0-1070 S4 : A4 -0'0027 R = 0'0027 H = 0'0027 

= -0.0913 { = 238?6130 X = 238?6130 B4 = +o-0004 1 171?j729 X = 171?5;29 

K2 : - - H = 0.0306 

-- P X = 233?6136 Der mittlere Wasserstand ergiebt sich mit Bezug auf eine 

N : A, = 4-0'0215 R = 0.0375 H = 0'0364 
EIbene, die iY40 unterhalb Fixpunkt I liegt: 

B, = 4-0-0307 C = 54?99j6 7. = 200?2518 = +0?7393 
oder: L : Aa = -0'0086 R = 0-0088 H = 0-0093 

Ba - 0-0019 { = 192?4;8o X = 225?7935 Mittelwasser = 0%607 unter Fixpunkt I. 



Zur leichteren Uebersicht mÃ¶ge die aus beiden Reihen folgenden Werthe zugleich mit dem Mittel 

aus beiden hier zusammengestellt werden: 

I. Reihe: H = 0.2347 0'126; 0.0362 0-0608 0.01 55 0'0567 o ' i o j i O a O ~  Meter 

11. ,, H = 0'2170 o'royo 0'0306 0'0364 0.0093 0.0481 0'0991 0-0149 ,, 
----------P-- - - - -- - - . --- - - 

Mittel: H = 0'2258 0.1168 0-0334 0-0486 0-0134 0-0524 0 - 1 0 2 2  0-0163 Meter 

Die Uebereinstimmung ist fur die halbt~gigen Tiden so gilt, wie man es nur erwarten konnte. selbst 

die grosse Differenz von 3.4' in v. f ~ r  L hat nichts besonders Auffallendes wenn man aus der lTebersicht von 

Major B a i r d  und Professor D a r w i n  sieht, dass die Resultate aus verschiedenen Jahren fÅ  ̧ denselben Ort noch 

weit grÃ¶sser Differenzen (Ã¼be qoO) darbieten. Weniger gut stimmen die eint3gigen Tiden bezÃ¼glic des x 

Ã¼berein jedoch wird man sich hierÃ¼ber wie Ã¼be die gelegentlichen U~~terschiede von einem oder mehreren 

Centinietern in der Amplitude durch die Er\viigung beruhigen kÃ¶nnen dass die Station SÃ¼d-Georgie in einem 

der stÃ¼rn~ischste Oceane der Erde gelegen ist, w o  l i~u t ig  ein ~11igew6h11liches Aufstauen oder umgekehrt ein 

Ablaufen des Wassers die Beobachtungen entstellt. Bei so kurzen Zwischenzeiten. wie sie der Bearbeitung zur 

VerfÃ¼gun standen (80 resp. 100 Tage' werden die dadurch hervorgebrachten Fehler noch nicht genÃ¼gen 
ausgeglichen und es werden die Tiden von liingerer Periode mehr beeinriusst werden mÅ¸sse als die von 

kÃ¼rzerer weil bei den letzteren, in den zur Ableitung von A und B verwendeten Mittelwenlien. eine grÅ¸sser 

Anzahl von Beobachtungen zusammengefasst ist als bei Jen ersteren. Da die halbttigigen Tiden sich in der 

zweiten HÃ¤lft des Tidetages genau in derselben Weise wiederholen wie in der ersten, so werden n:imlieli 
bei der Ableitung der Konstanten die beiden Hiilften des z~~sa~i~n-iengehisst; die cinlii,yiycn Tiden da- 

gegen durchlaufen nur  eine Periode im Tage und es muss daher f i r  diese der ganze Tidetag ohne Zusan1nie11- 

fassen benutzt werden. Dies ist aber dasselbe, als wenn wir fur die Ableitung Jer halbtiigigen Tiden die 

doppelte Anzahl von Beobachtungen zur VerfÃ¼gun gehabt hiitten, und wir werden daher von vornherein 
erwarten kÃ¶nnen dass wir die halbtiigigen Tiden mit grtjsscrer Sicherlieit ermitteln \verden als die eintiigigen. 

Die Nebenticjen M4 und Si sind sehr klein und stellen sich so unsicher lieraus. 'dass es vorzuzielien ist, die- 

selben wegzulassen. 

Wir  Heben nachstehend noch. ebcllso wie fÃ¼ Kingua-Fjod, die H~iipt~i t i te i~.  wie sie gc\viihnlich ge- 

braucht werden 

i - ,U = 11-4940 
. 22"j = (,-',,. VerspÃ¤tun der Springfluth oder Alter der Gezeiten = - o?jcl,9i 



Das Mittelwasser bezogen a ~ i t  den Fixpunkt I ergab sich: 

I. Reihe = - Å ¸ - ~ Q  Meter 

11. Reilie = - 0-661 .. 
Der geringe l'nterschied von - cni kann sehr wohl reell sein und von der jiihrlichen Sonnen- .:oder 

nieteor~logisclien Flutli herrtihren. da die beiden Reihen um 4 Monate auseinanderliegen; es durfte aber bei 

der Kiirze der beiden Reihen auch keine Schwierigkeit haben denselben dem sturmischen Wetter zuzuschreiben. 

Ein kleiner Theil mag auch daher rÃ¼hren dass bei der neuen Einstellung des Schreibstifts an1 21. Mai nicht 

ganz dieselbe Stell~ing wie vorher erzielt worden ist, wiihrend die Eintlieilung des Bogens unter der Voraus- 

setzung geschah. dass dies der Fall sei. 

Das Nivellement verschiedener Punkte gescliali in1 Februar 1883, wir haben also den ersten Werth zu 

nehmen, um die bestimmten Htjhen auf Mittelwasser zu beziehen. Wir  erhalten demnach: 

Bezogen auf: 

Fixp~mkt I Mittelwasser 

Felsen-Fixpunkt : - o.6~0 - OQTQ Meter 

Fixpunkt I: owoo + 0 . 5 ~ 1  .. 
Fixp~inkt 11: + 6.515 + 7106  ,, Ã¶stl von der Sternwarte 

Achatlager des Pendelapparats: + 7265 + 7856 ,, 
ÃŸarometergetas : + 5 . ~ 2 0  + 6'511 ,, 

Fixpunkt 111: + :4be142 + 36.733 ,, 

Als Beilage geben wir eine genaue Kopie der von dem Fluthmesser in der Zeit \ o n  Mitternacht am 

~ 5 . ~ 2 0 .  August 1883 bis 1'1 I 5[l1 pm. am 2. September gezeichneten Kurven und haben wir dieselben der grÃ¶ssere 

Deutlichkeit halber kontinuirlich hinter einander dargestellt, wiihrend sie sich im Original kreuzen. Dieselben 

enthalten die von dem Ausbruch des Krakatau herrÃ¼hrende Fluthwellen, die sich als grosse Ausbuchtungen 

der  ursprtingliclien Kurven markiren. Die kleinen Zacken, welche den grossen Ausbuchtungen aufgesetzt sind, 

rÃ¼hre von den Seiches-artigen Wellen her, die eine so konstante Erscheinung auf SÃ¼d-Georgie sind, sie sind 

also lokaler Natur, wenn auch ihre primi~re L'rsache in  diesem Falle in den Erdbebenwellen zu suchen ist. 

Die Erdbebenwellen beginnen etwa an1 27. August u m  211 25m pm., da jedoch die Zeit der Entstehung 

der Welle an1 Krakatau unsicher ist,*') so ist es sehr schwierig, diese Zeit zur Ermittlung der mittleren Tiefe 

des Ozeans zwischen der Sunda-Strasse und SÃ¼d-Georgie zu \er\verthen. Ein Versuch nach dieser Richtung 

ist in den Annalen der Hydrographie 1884 S. 361 rt. gemacht worden, nachdem von Major B a i  r d eine iihnliche 

Rechnung f i r  die von den indischen Fluthmessern gelieferten Angaben ausgefÃ¼hr worden war.**) Wir  be- 

gntigen uns hier damit ftir eine etwa von Neuem zu versuchende Rechnung die Daten, soweit sie hier geliefert 

werden kÃ¶nnen der wissenschaftlichen Welt in einer genauen Kopie zur Verfigung zu stellen. 

*) Herr Verbeek nimmt in seinem Werke .,l<rakatau" seconde partie, Batavia 1886 als Zeit des Entstehens der 
l~luthwellen bei Krakatau 1011 om am. am 27. August 1883 (lokale Zeit) an. (pag. 426 und 427.) 

I S. einen Auszug aus dieser Arbeit in den l'rocecdings o f  the Royal society Vol. XXXVI NO. 229. 





DIE DEUTSCHE STATION AUF 

SUD - GEORGIEN. 

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN. 



E I N L E I T U N G .  

Die in1 Auftrage und auf Kosten der Deutschen Reichsregierung zur U n t e r s t ~ t z u n ~  und Mitwirkung 

an  der s~sten~at ischen internationalen Polar-Forschun~ nach dem Norden und nach den1 Shden aubgesallLiten 

beiden deutschen Expeditionen waren gern& der ihnen von Seiten des Exekutiv-Ausschusses der Deutschen 

Polar-Kommission gewordenen Instruktionen bezÃ¼glic der Beobachtungen auf n~eteorologischen~ Gebiete an die 

BeschlÃ¼ss der internationalen Polar-Konterenzen in Haniburg, Bern und St. Petersburg gebundun. Die durch 
die Beschluss-Fassungen dieser Konferenzen als obligatorisch bezeichneten Beobachtungen auf den1 Gebiete der 

Meteorologie \\aren in voller L'ebereinstin~n~ung mit den internationalen diesbezÃ¼gliche Vereinbarungen anzu- 

stellen und von den fakultativen Beobachtungen auf diesem Gebiete Alles das auszufÃ¼hren was sich ohne 

SchÃ¤digun der Hauptziele der Expeditionen erreichen liehse. 

Als das Ziel der Nord-Expedition war ein gunstig gelegener Punkt des Cumberland-Golfes ausersehen, 

an dessen Stelle nur in1 Notl~falle, wenn die Eisterl~altnisse ein Eindringun in den Cumbei land-Golt nicht 

gestattet hÃ¤tten Lpernivik im n6rdlichen West-GrGnland treten konnte. 

Der SÃ¼d-Expeditio war die Aufgabe der GrÃ¼ndun einer Station auf der Insel SÃ¼d-Georgie geworden, 

welches Ziel nur im aller~ussersten Falle, wenn eine gesicherte Landung der Instrumente und de;> Expeditions- 

Materiales daselbst sich nicht hÃ¤tt bewerkstelligen lassen, durch eine solche auf den Falklands-Inseln hatte 

modificirt werden dÃ¼rfen 

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 MGg- 
lichkeit einer Landung der Expedition ohne allzu grosse Schwierigkeiten hervorgehoben und besonders daraut 

aufmerksam gemacht, dass man sich durch die hydrographischen VerhÃ¤ltniss werde bestimmen lassen nltissen, 

weil dadurch allein die Sicherheit der DurchfÃ¼hrun einer Landung garantirt werden kGnne. 

Die Aufgabe der Auswahl des Stationsortes wurde, zumal es sich bei beiden Unternehmungen um Ge- 
biete mit SteilkÃ¼ste handelte, von dem Standpunkte der einzelnen Wissenschaftszweige. um; deren specielle 

F6rderung es sich handelte, durch den cmstand erschwert, dass in einzelnen Fallen sich die Desiderata wider- 

streiten und die ErfÃ¼llun der einen die der, anderen ausschliessen konnte. Es war daher dem jeweiligen 

Expeditions-Leiter anheimgegeben, unter solchen ev. eintretenden UmstÃ¤nde die FÃ¼ und Wider gegen einander 

abzuwÃ¤ge und dann die Entscheidung unter thunlichster BerÃ¼cksichtigun aller L'mstÃ¤nd nach eige~ienl ES- 

messen zu treffen. 

Im Hinblick auf die anzustellenden meteorologischen Beobachtungen war in der diesbeztifflicllen 

Instruktion betont, dass fÅ  ̧ die Beobachtungen uber Lufttemperatur, Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Bew~lkung  und 

Wind  ein freier Horizont wesentlich, ftir die Barometer-Notirungen geringe Erhebung Ã¼be dem Meeres-Niveau 
S -G d* 



wÃ¼nschenswerth fÃ¼ dieBoden-Temperatur-Ablesungen Freiheit desBodens von sommerlichemGrundwasser werth- 

voll sei. Ausserdem sei fÃ¼ die Lntersuchung der vertikalen Vertheilung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, 

WindstÃ¤rk und ev. auch der Windrichtung das Vorhandensein eines mindestens 100 hÃ¶he oder tiefer als die 

Hauptstation liegenden, hinreichend zuganglichen und passend gelegenen Punktes fÃ¼ die Errichtung eines 

Zweig-Observatoriums dringend zu wÃ¼nschen Durch die Installirung einer solchen mit HÃ¼tt fÃ¼ meteorolo- 

gische Zwecke auf einen1 bequem gelegenen Berggipfel oder Plateau mit mÃ¶glichs vollstÃ¤ndi freiem Hori- 

zonte und in einer HÃ¶h Ion  mindestens ico, besser aber noch 3-400 Metern Ã¼be der Hauptstation, in der 

entweder fortlaufend. oder doch in passend gewahlten lÃ¤ngere ZeitrÃ¤ume tÃ¤glic mehrmalige, meteorologische 

Beobachtungen Ã¼be Luftdruck. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind etc., sowie auch Ã¼be Radiation und Re- 

fraktion angestellt werden sollten, war beabsichtigt, die etwaigen Xachtheile der niedrigen Lage der Hauptstation, 

wie sie schon durch die RÃ¼cksichtnahn~ auf die Sicherheit derselben und auf die anzustellenden hydrogra- 

phischen, astronomischen und Pendel-Beobachtungen gefordert wurde, soweit als thunlich zu beschrÃ¤nken Die 

Abschliessung eines bestn~Ã¶gliche 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 annahernde Erreichung der Hoffnung, allen Bedingungen gleichmÃ¤ssi 

gerecht zu werden, von vornherein ausschlossen. Weshalb und unter welchen UmstÃ¤nde die spÃ¤ter Einrichtung 

der beiden Stationen so erfolgte, wie es thatsÃ¤chlic der Fall war, das darzulegen wird eine Aufgabe des 

erzÃ¤hlende 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. 

GemÃ¤s der fÃ¼ beide Expeditionen gleichlautenden m e t e o r o l o g i s c h e n  S p e c i a l  - In  s t r u  k t i on  war 

bezÃ¼glic der B e o  bac  h t U ngs-Z e i  t e n  vorgeschrieben, dass so lange an den magnetischen Instrumenten 

stÃ¼ndlich Beobachtungen ausgefÃ¼hr wÃ¼rden auch die meteorologischen Beobachtungen stÃ¼ndlic anzu- 

stellen seien. Im Falle die magnetischen Beobachtungen aus irgend einem Grunde eine Reduktion in ihrer 

Zahl erleiden wÃ¼rden kÃ¶nnt auch die Zahl der tÃ¤gliche meteorologischen Beobachtungen eine Ein- 

schrÃ¤nkun erfahren. Jedoch war dann zu beachten, dass mindestens die Beobachtungen um 8 ", 2 P und 

8~ und die Simultan-Beobachtungen um 7 a  Washingtoner Zeit oder der nÃ¤chste vollen Stunde lokaler Zeit 

keine Unterbrechungen erleiden dÃ¼rften dass fÃ¼ einen etwaigen Ausfall von stÃ¼ndliche Barometer- und 

Thermometer-Ablesungen Ersatz durch die Aufzeichnung der betreffenden Registrir-Apparate anzustreben sei und 

dass m6glichst Sorge dafur zu tragen sei, dass bei etwaigem Ausfalle von Barometer- und Psychrometer- 

Ablesungen mindestens die Richtung und StÃ¤rk des Windes, BewÃ¶lkun und Hydrometeore sowie der 

Wetter-Charakter im Allgemeinen allstÃ¼ndlic aufgezeichnet wÃ¼rden 

Als Norm und Richtschnur fÃ¼ die anzustellenden meteorologischen Beobachtungen war die ((Instruktion 

fÃ¼ den meteorologischen Dienst der Deutschen Seewarte)) angenommen mit den durch die aussergewÃ¶hnliche 

VerhÃ¤ltniss gebotenen besonderen Modificationen, die in Nachfolgendem aufgefÃ¼hr sind. 

Beobachtungen Ã¼be Luftdruck. 

Ausser den gewÃ¶hnlichen in der genannten Instruktion gegebenen Vorschriften war angeordnet, dass 

neben dem zu den regelmÃ¤ssige Ablesungen benutzten Barometer ein Kontroll-Barometer bester Konstruktion 

in gleicher HÃ¶h aufzuhÃ¤nge und tÃ¤glic einmal gleichzeitig mit dem ersteren abzulesen sei. 

Bei sehr raschen Barometer-Schwankungen wÃ¤hren stÃ¼rmische oder bÃ¶ige Witterung legte die In- 

struktion Werth auf gelegentliche Ablesungen in ganz kurzen Zeitintervallen, unter gleichzeitiger Angabe 

der wÃ¤hren dieser Ablesungen stattfindenden VorgÃ¤ng 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 BlechgehÃ¤use innerhalb einer aus Europa fertig mit- 

gegebenen Wild 'schen HolzhÃ¼tt 1.5 bis 2 m  Ã¼be dem Boden zu erfolgen. 

Um die AnhÃ¤ufun von Schnee auf dem Dache dieser HÃ¼tt und im GehÃ¤us zu vermeiden. \var von 

der von W i l d  angegebenen Aufstellung insofern abgewichen, als das Dach steiler und das BlechgeIliiLise nach 

unten often gemacht war. Ausserdem war die der Nord-Expedition mitgegebene HÃ¼tt auch auf der Nordseite 
durch eine JalousiethÃ¼ verschliessbar zu machen. 

Neben den regelmÃ¤ssige Ablesungen an den auf diese Weise aufgestellten Thernlometern wurden zur 

PrÃ¼fun der Methoden auch mÃ¶glichs hÃ¤utig Ablesungen an Schleuder-Thermometern und an einem auf 

gewÃ¶hnlich Weise und ohne GehÃ¤us angebrachten Fenster-Thermometer gewÃ¼nscht letzteres zur Entscheidung 

der  Frage Ã¼be die FehlergrÃ¶ssen mit welchen man bei den Beobachtungen vieler arktischer Stationen, nument- 

lieh aus Ã¤ltere Zeit, zu rechnen hat. Bei SchneestÃ¼rmen wenn das Verlassen des Hauses zur Vnmtjglichkeit 
werden sollte, war durch die Instruktion vorgesehen, dass in solchen F2llen 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 - fi O waren die Quecksilber-Thermometer im Zimmer zu halten und durch 

Alkohol-Thermometer, die an Ort und Stelle durch hiiutige Vergleiche zwischen o ' und - 0 ' zu kontrolliren 

waren, zu ersetzen. 

Die Wichtigkeit der Einrichtung einer bereits Eingangs erwÃ¤hnte festen Beobachtungs-HÃ¼tt in einem 

erheblich h6heren Niveau und in einer freieren Lage fÃ¼ das Studium der Frage nach der vertikalen Ver- 

theilung der Temperatur war nochmals besonders hervorgehoben und dabei dargelegt, dass, um diese Krage 

ausreichend zu behandeln. die thermische Untersuchung einer Anzahl von Oertlichkeiten durch Exposition von 

Minimum- und, wo hinreichend Schutz gegen Sonnen-Bestrahlung gefunden werden kÃ¶nne 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 nÃ¶thi 

sei. Diese Thermometer wÃ¤re an so vielen Tagen als m?jglich 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 

sorgfgltige Eintragung aller dieser Beobachtungen in ein Specialbuch war zur Vermeidung des unter solchen 

VerhÃ¤ltnisse erfahrungsmÃ¤ssi nur zu leicht eintretenden Verlorengeliens derartiger ~ o t i r u n g e n  ganz beson- 

ders hingen lesen. ' 

Beobachtungen Ã¼be Strahlung. 

Den VerhÃ¤ltnisse der Wdrmestrahlung zwischen Sonne und Erde sowohl, als zwischen Erde und 

Weltraum war nach der Instruktion mcglichst eingehende Beachtung zu schenken, doch war dabei ausdrticklich 

betont, dass die mit HÃ¼lf der verschiedenen fÃ¼ den Zweck konstruirten Instrumente angestellten [Jnter- 
suchungen mehr den Charakter physikalischer Versuche als den fortlaufender meteorologischer Beobachtungen 

haben kÃ¶nnen Von der Instruktion in Aussicht genommen waren paarweis anzuwendende Vakuum-Radiations- 

Thermometer mit schwarzer und blanker Kugel und andererseits Minimum-Thermometer auf der OherHÃ¤ch des 

Schnees. Erstere sollten nicht wie sonst Ã¼blic Maximum-Thermometer, sondern ge\viil1nliche Thcrniometer 

sein und stÃ¼ndlic abgelesen werden. 



Beobachtungen Ã¼be Luftfeuchtigkeit. 

Hierbei betonte die Instruktion die Nothwendigkeit der Anbringung eines Ventilators fÃ¼ das Psvchro- 

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. 

FÃ¼ die Falle, in denen die Verdunstungs-Temperatur unter Null lag, war es den Stations-Leitern frei- 

gestellt, sobald sich die n~itgenommenen Haarhvgrometer in guter Ordnung gehalten und als zuverlÃ¤ssi 

bewÃ¤hr hÃ¤tten d. h. sobald die mittlere Abweichung einer Feuchtigkeits-Bestin~n~ung der beiden Instrumente 

nicht mehr als + 2 O / o  betrug. arn Psvchrometer taglich nur eine. aber durchaus sorgfaltige und genaue 

Kontroll-Beobachtung vornehmen und die Ã¼brige Beobachtungen an1 Haarhvgrometer machen zu lassen. 

Allgemein varen 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-ÃŸestimn~unge und Ermittelung der Menge des in flÃ¼ssige 

oder fester Form in den untersten Luftschichten schwebenden Wassers bei den dichten Nebeln. welche den 

Polar-Regionen eigenthÃ¼mlic sind, mittelst Aspirators, Chlorca1ciun~-RÃ¶hre und WÃ¤gun der letzteren, war 

besonders empfohlen. 

Beobachtungen Ã¼be Luftbewegung. 

Neben der AusfÃ¼hrun der diesbezÃ¼gliche 13eschlÃ¼ss 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 wunschenswerth 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 ~ufstellungsweise 

eines solchen Instrumentes und seiner Hohe Ã¼be dem Boden auf seine Angaben, oder im anderen Falle auf 

jene Einwirkungen der Seehohe 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 Anhaufung derartiger AnsÃ¤tz die Form und Grosse des dem Winde aus- 

gesetzten Theiles des Anemometers wesentlich geÃ¤nder und damit die Angaben des letzteren stark beeinflusst 

wÃ¼rden machte die Instruktion besonders aufmerksam. Dieselbe regte auch Versuche zur Aufstellung von 

Flaggenstangen mit Wimpeln auf gut von der Station aus sichtbaren freien Berggipfeln an, um auf diese 

Weise Ã¼be Richtung und Starke des Windes auf diesen Punkten ein ungefahres Urtheil zu erhalten. 

Instruktion fÃ¼ die Windregistrir- Apparate. 

Auf der ersten in Hamburg abgehaltenen Polar-Konferenz wurde nach eingehender Diskussion der 

Beschluss gefasst, fÃ¼ die Zwecke der Polar-Forschung die Anwendung von Anemometern mit kleinen Schalen- 

kreuzen zu empfehlen. Bestimmend wirkte hierbei der Umstand, dass solche Instrumente der Gewalt der 

Sturme in hoheren Breiten besser Widerstand zu leisten verm6gen und daher eine Unterbrechung der Beob- 

achtungen nicht so leicht eintreten wÃ¼rde Es wurde ein kleines, auf der Deutschen Seewarte vorhandenes 

Anemometer vorgelegt und fand dessen von Dr. Reck  n a g  el  ausgefÃ¼hrt Konstruktion allseitige Anerkennung. 

Die Berner Konferenz bestiitigte diesen Beschluss, wÃ¤hren in St. Petersburg minder entschieden in dieser 

Hinsicht Stellung genommen worden zu sein scheint. 
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Mittler~veile hatte die Seewarte den Herrn Dr. Recknage l  ehe ten .  seine HemÅ¸liunire fÅ  ̧ (lic Her- 

, . 
[Inter dem 1 3 .  Februar 1882 sandte Herr Dr. Recknagel  die A-icliniin'; eint^ .Aiieniometers ein, 

welchem folgender Bericht beigefugt war: 

(siehe Fis. 1.) des von einer festen Messingli~jll~ allseitig ~lnlsch]ossL-ncn ,,\n,i,rates 
liinft frei auf einem Steine und greift bei a (siehe Zeichnung mittelst eiller SGllrillll->e Ol lne  Knde i n  l{Lls erste 

Rad mit 25 Zahnen. Die Achse dieses Rades besitzt wieder eine Schraube ohne Ende. die bei 1, in  ein Rad 
eingreift, das 40 Zahne hat. so dass letzteres nach je 1 0 0 0  Umdrehungen des mit der Hauptachse fest verhinuiciien 

Schalenkreuzes eine Umdrehung vollendet hat. Auf der Achse desselben Rades sitzt auch eine halbkreisftirnlige 

Schraube fest. an welcher eine Platinkugel befestigt ist. Diese letztere drtickt sich Jcmllac1~ al le  I ~ K X )  Lym- 
drehungen des Schalenkreuzes einmal durch die beiden an federnden Drahten angebrachten I~lat in-CvIi l ld~r  c, 

welche mittelst der isolirten Scheiben s mit der inneren metallenen! aussen mit Hartgummi Å¸berzogene 

Klemmvorrichtung k in Verbindung steht. Die zweite Leitung Ã¼bernimm (las Stativ unii die ~rn-'ssinge~~e 
~ n ~ l ~ Ã ¼ l l u n  des Apparates selbst. 

Die Konstruktion des Kontaktes beruht auf einem besonderen Studium, welches ergeben h;it, diiss ein 

die Zahnluft ,todter Ga116 vorbeugender nicht zurÃ¼ckhaltender Druck Doppelschliisse vermeidet. Derselbe ist 

viele Monate auf dem Dache der Industrie-Schule in Kaiserslautern erprobt worden. 

Das innereWerk  braucht nicht fge6lt Z U  werden, hingegen kann es nÅ¸tzlic sein etwa nach lialb- 

fahrigem Gebrauche der oberen FÃ¼hrun ein wenig feines Oe1 zukommen zu lassen, was mittels einer pu l ten  

Feder wohl geschehen kann. 
Die SchraubengÃ¤nge mittels deren die innere UmhÃ¼llun des Instrumentes auf der Kodenplatte sitzt. 

sind des Schutzes halber mit Siegellack verkittet. Soll daher der Apparat auseinander genommen werden, so 

er zuvor erwsrmt werden. Es hebt sich dabei die Hauptachse bei a aus dem Kingriff, alles l'brige silzt 

auf der Bodenplatte.9 
Die genauen Dimensionen des Instrumentes. wovon an (eile der beiden Expeditionen je zwei geliefert 

wurden, k6nnen aus der beifolgenden Skizze (siehe Fig. i.'~ entnommen werden. Die Aufstellung des Anemo- 

meters hatte in der durch die Zeichnung ~Fig .  2.} angezeigten Weise zu geschehen. 

~i~ eisernes ~ ~ h ~ ,  das Anemometer tragt und das an dem Mastbaum. der jeder der beiden 

ppedi t ionen ifur die ~ ~ f ~ t ~ l l ~ ~ ~  [der Windregistrir-Apparate mitgegeben war. zu befestigen war, diente zur 

~ ~ f ~ ~ h ~ ~  der ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ d ~ 2 h t ~ .  ~ i e s e  gehen durch dasselbe zum Mast und von dort bis zur Stelle, wo sich der 
fur die ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  der windqesch\vindigkeiten bestimmte Aufnahme-Apparat befindet. 

~i~~~~ letztere war nach der ~ ~ ~ ~ t r u k t i o n  von O s n a g h i  angefertigt. Wahrend aber bei diesem ein in 

unmittelbarem zusammenhange mit dem Schalenkreuz stehendes Werk. durch welches die Schliessung und 

enterbrechuns des elektrischen Stromes die Aufzeichnung der \Vindpschwindigkeiten Kwirkt,  geschieht du:s 

im ~ ~ 1 1 ~  durch das Anemometer, wie bereits beschrieben. nach je I(XKI l'mcIrehungen. Die I<in- 

richtung ist sehr einfach und in KÃ¼rz die folgende: 
ist im wesentlichen der Morse'sche Apparat 'siehe Fig. i,.'. der hier benutzt wird. M ist der 

Elektromagnet des schreibapFarates. der Stahlstift s macht bei Stromschluss eine Marke auf dem Papierstreifcn, 

der sich um <iie ~~~~~~l R bewegt. Letztere ist an der Minuten-Achw eines guten Uhrwerkes hefesitigt, das 

in dem K~~~~~ K sich befindet und macht in der Stunde eine Umdrehung. Gegen die Trommel K schleift 

eine andere kleinere - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ l  T. durch eine Feder an die erstere andrÃ¼ckbar zw~ischen beiden bewegt sich 

der piipitrstreifen hini)urctl. ~~~f dem cmtange der Trommel T war ein Stahlstift 0 eingelass~n, welcher alle 

I 5  ~i~~~~~ einen ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ k  in das Papier macht, da der Llmfang der kleinen 'rrommcl 'r dem vierten Theile 



Wie bereits bemerkt. erfolgt nach je 1m Umdrehungen des Schalenkreuzes ein Kontakt und damit 

wird eine Marke auf dem Streifen durch den Stift s bewirkt. Da der Durchn~esser der Trommel R 1 8 ~ m m  ist, 
rÃ¼ck der Streifen in jeder Stunde circa 260 mm fort. Da dies g le ichf~rn~ig  geschieht und da die Anzahl der 

~ooo Umdrehungen markirt wird, so lÃ¤ss sich einmal die Gesammtsumme der Umdrehungen in der Stunde, 

resp. Viertelstunde durch die Markirungen und durch Abmessungen die betreffende Gr6sse selbst in kleineren 

Intervallen angeben. Hat man die Anzahl der Umdrehungen in einer Stunde, so hat man dieselbe auch fÃ¼ 

eine Sekunde und vermag daraus die Windgeschwindigkeit fÃ¼ die Sekunde im Mittel wiihrend eines Zeit- 
intervalles zu berechnen. 

Das Intervall zwischen zwei Punkten auf dem Papierstreifen betriigt bei den obigen Dimensionen der 

Riider T und R selbst bei starken StÃ¼rme noch circa I mm. so dass eine Ablesung und Zahlung der Kontakte 

auch unter solchen l'mstanden noch ausfÃ¼hrba ist. Durch eine ev. noch weitere Vergr6sserung der ge- 

nannten Dimensionen k6nnte man leicht bewirken, dass pro Stunde noch etwas mehr Papierstreifen durch- 

lauft. so dass. falls das Punktintervall etwas zu klein erscheinen sollte, man dasselbe fÃ¼ ev. extreme Falle 

leicht noch etwas grGsser haben k6nnte. 

Die L'ntersuchung der fÃ¼ die Deutsche Polar-Kommission gelieferten vier Anemon?eter Recknagel'scher 

Konstruktion auf deren Konstanten mittelst der Combe'schen Rotations-Maschine und direkter Vergleichungen 

mit dem Normal-Anemometer der Seewarte ergab, dass 

v = 0.~1  + 0.97 n 

fÃ¼ 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. Dieser 

Formel entsprechend sind alle anemometrischen Werthe, welche von den beiden Stationen geliefert worden 

sind. berechnet worden. 
Der Anemometer-Registrir-Apparat erwies sich Ã¼brigen nach seiner Ingebrauchnahme als verbesserungs- 

fahig. Die Rolle T. deren L'mfang theoretisch genau so gross sein sollte als derjenige des Rades R, war 

bei beiden Apparaten zu gross und deshalb erfolgten die Zeitmarkirungen durch den Stift T auf dem Papier- 

streifen in unrichtiger Weise. Es wurde deshalb an dem auf Sud-Georgien zur Verwendung gekommenen 

Apparate wenigstens die Einrichtung getroffen, dass die Zeitmarkirungen durch das an der Minuten-Achse des 

Uhrwerkes sitzende Rad R erfolgte und zwar viertelstÃ¼ndlic durch einen Punkt. Die vollen Stunden mar- 

kirten sich durch einen Doppelpunkt. Zur Vermeidung des Herausgleitens des Papierstreifens aus den Rollen R 
und S wurde in SÃ¼d-Georgie ausserdem noch eine Schraube D angebracht, deren dicker Kopf den Papier- 

streifen hinderte sich seitlich aus den FÃ¼hrungs-Rolle herauszuschieben. Zum Auffangen des herausrollenden 

Papierstreifens konnte ein hoher schmaler Korb dienen, in den der Streifen allmiihlich hineinglitt, um auf diese 

Weise das Papier vor BeschÃ¤digunge durch die FÃ¼ss der an den Apparat herantretenden Personen 

zu schtitzen. 

An dem in Kingua-Fjord zur Verwendung gekommenen Apparat wurden diese Aenderungen nicht 

vorgenommen. 

Beobachtungen Ã¼be BewÃ¶lkung 

Angaben Ã¼be die Dicke der Wolken durch Hinzufugung von Exponenten war gewunscht. Wegen der 

besonders in htiheren Breiten hÃ¤ufige Verschleierung der dem Horizonte nÃ¤here Theile des Himmels durch 

Dunst und niedere Wolken, welche das Zenit frei lassen, schrieb die Instruktion die Ausftillung einer beson- 

deren Kolumne des Beobachtungs-Journales vor, welche die Stiirke der BewÃ¶lkun fÃ¼ den Himmelstheil 

zwischen dem Zenit und 4j0 HÃ¶h Å¸he dem Horizont aufzunehmen bestimmt war. 

Beztiglich der Wolkenformen wurde gefordert, alle diejenigen Wolken, welche zwischen den 

Cir-c und Cum die Mitte halten, indem sie von den ersteren durch bedeutende GrÃ¶sse Durchmesser 1-3', 



der weissen Wolkenballen abweichen, zwischen denen im Zenit schmale. gewundene blaue Strassen sichtbar 

bleiben, als Abo-cumulus \A-L^ zu bezeichnen. Grosse Aufmerksamkeit war der Streifung resp. streifenf6rmigen 
Anordnung der Wolken sowie auch den Auskammungen und Aufkrauselungen der Cirrus\\olken zu schenken 

und letztere vorzÅ¸glic durch Skizzen zu veranschaulichen. 

Beobachtungen Å¸be den Wolkenzug waren thunlichst hauhg. auch ausserhalb der regclmassigen 

Beobachtungs-Termine, anzustreben. 

Beobachtungen Ã¼be Hydrometeore. 

In Folge der zu erwartenden Schwierigkeiten, welche sich einer exakten Messung Jer Niederschlags- 
Mengen. namentlich des Schnees entgegenstellen wurden, sah die Instruktion fiir Sud-Georgien die Aufstellung 

des Regenmessers, der mÃ¶glichs mit einer Nipher 'schen Schutzvorrichtung zu versehen war. auf dem Dache 

des Wohnhauses vor. so dass die warme Luft des Schornsteines den Boden des Auflange-Gefasses bespÃ¼le 

und das geschmolzene Schneewasser durch ein Rohr in das Innere des Hauses geleitet und dort gemessen 

werden ktinnte. FÃ¼ die Nord-Station wurde. da anzunehmen war, dass dort die Warme des Schornsteines fÃ¼ 

den vorliegenden Zweck nicht gentigen wÃ¼rde die Einrichtung eines durch Lampen heizbaren Regenmessers 

in Vorschlag gebracht. 

Die Dicke der Schneedecke war durch hÃ¤utig 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 fÃ¼ Hydrometeore bei den stund- 

liehen Beobachtungen ein >SÃ einzutragen, falls zur Zeit derselben die Sonne schien. 

Beobachtungen Ã¼be Boden-Temperatur. 

Fiir die Messungen der Boden-Temperatur war ein ebener Platz in der NÃ¤h der Station auszuw!ihlen, 

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 ('iw von Schnee freizuhalten. wo die Boden-Thermometer nach den Angaben von W i l d  zu 

placiren uaren ,  also einerseits die in vertikalen HoIzrGhren nach Lan~ont's System eingesetzten 'Fhermometer 

fur die Tiefen von mehr als 0.5 m (an1 besten u a r  0.8, 1.6, 3.2 und ev. 6.4m zu wiihlen', andrerseits der 

mit einem Deckel verschliessbare Schacht, in dessen Seiten die Thermometer ftir 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 iiusseren Temperatur der Erdoberflache zu legen waren; die Kugel des 

ersteren war eben von Erde bedeckt. die des an~ieren aber frei nur an die ErdoberflÃ¤ch angedrÃ¼ck zu halten. 

Die vertikalen Tiefen-Thermometer waren nur einmal an1 Tage, die ~ b r i g e n  der genannten Thermometer aber bei 
jeder regelmÃ¤ssige Lufttemperatur-Beobachtung abzulesen. Auch die regelmÃ¤ssige Beobachtungen eines auf 

die Scllneeoberfliiche gelegten Alkohol-Minimum-Thermometers waren empfohlen, ebenso wie die regelmÃ¤ssig 

Messung der Temperatur des hleeres, von Biichen, Quellen. Seen etc. 



Lage der Station. 
Auf der Nordostseite des sÅ¸d6stliche Theiles der Insel SÃ¼d-Georgie schneidet eine circa 1 2  kcn lange 

und  circa 7 1~ breite Bucht, die Royalbay der englischen Seekarten. von Ost nach West in das Eiland ein. 

Das sÃ¼dlich l 'fer des Einganges dieser Bucht wird von 2-5o0111 hohen Bergen gebildet, die nach 

dem Hintergrunde derselben rasch bis zu circa 7mn1 wachsen. Den Abschluss der Bucht nach West bildet 

ein zu derselben senkrecht abfallender Gletscher, dessen Stirn '4.5 1 ~ 1  breit ist. NÃ¶rdlic des Gletschers erheben 
sich an der Bucht ebenfalls wieder ( j - ~ o o ~ ~  hohe Berge. die allmÃ¤hlic an1 nhi l ichen  Uter der Bucht in ein 

von West nach Ost abfallendes Hochplateau von durchschnittlich 70 HÃ¶h Ã¼bergehen so dass die 116rdliche 

Buchtbegrenzung von einer relativ Haclien Landzunge, der noch eine kleine Insel vorliegt. gebildet wird. Am 

SÃ¼dfuss dieses Plateaus und zwar an der einzigen Stelle, wo derselbe ein etwa 80 131 breites Vorland bildet, 

wahrend derselbe im Vbrigen aus steil abfallenden Klippen besteht, war die Station errichtet. 

Die weitere Lmgebung derselben war so beschatten, dass hinter den Vorbergen des sÃ¼dliche und 

westlichen L-fers ein von SÃ¼dos nach Nordwest laufender H8henzug. der von der Bucht etwa 6-8 111" abstand, 

sich erhob, dessen Spitzen und WÃ¤nde von ewigem Eise starrend. ungemein schroff nach der Bay zu abfielen 

und zahlreiche Gletscherarme nach der KÅ¸st entsandten. In der Liingsrichtung der Bucht, in1 Westen von 

der Stirn des grossen Gletschers, befand sich eine Einsattlung in dieser Bergkette, die von einen1 Gletscherjoch 

eingenommen wurde und die den vorherrschenden westlichen Winden eine Einbruchstelle nach der sonst 

vor diesen Winden ziemlich geschÃ¼tz liegenden Bucht gestattete. Die einzelnen Spitzen dieses ganzen Gebirgs- 

zuges erreichten vielfach 20001l1. in einzelnen Stellen nfirdlich von dem erwÃ¤hnte Gletscherjoch wahr- 

scheinlich sogar 2 5 0 0 1 n .  

Das oben erw~ihnte Vorland. auf dem die Station lag, erstreckte sich von WestsÃ¼dwes nach OstsÃ¼dos 

und lag etwa (5 "1 Ã¼be Mittelwasser. Das WohngebCiude stand etwa 40 111 von der Uferlinie ab, das Psychrometer- 

Haus war 28 von der nÃ¤chste uferstelle entfernt. Ein Hang von etwa 20 Â Steigung fÃ¼hrt zu dem bereits 

genannten Plateau, das die Station um 70-8om Ã¼bersagte 

Die geographischen Coordinaten der Station waren : 

a) = 54' 3 1 '  0" S. Br. 
Ji = 3 b 0 0 ' o "  = 2 h 2 4 m o s  W. L. Gr. 

H = 6.5 Ã¼be Mittelwasser, bezogen auf das Gefass des Barometers. 

Ausstattung der Station mit meteorologischen Instrumenten. 

Das Inventarien - Verzeichniss wies folgende der SÃ¼ - Expedition mitgegebene meteorologische 

Instrumente auf: 

I S p r u n  g'scher Laufgewicht-Barograph, 

I Thermograph von H i  pp ,  

2 Normal-Barometer F U ess  - W i  ld) No. 140 und 142, 

2 Marine-Barometer F u e s s  No. 721 und 7 2 4  

2 Normal-Thermometer F U ess  No. 96 und Actien-Gesellschaft G r e i  n e r  und G e i  ss le r  No. 97, 

Â¥ Maximum-Thermometer 
in ganze Grade getheilt, 

3 Minimum-Thermometer 

2 Psychrometer-Paare, in Grade getheilt, 

5 Quecksilber-Thermometer mit Milchglasskala, in o,5 Grade getheilt, 

4 Thermometer mit Papierskala, in ganze Grade getheilt, 



3 Thermometer in Holzfassung fur Boden-Temperatur-Messungen, 

i, Schleuder-Thermometer. in ganze Grade getheilt, 

2 Weingeist-Thermometer. in ganze Grade getheilt, 

2 Haarhygrometer nach K o p p e ,  von H o t t i  nger .  ZÅ¸rich 

2 R e  ckn agel'sche Anen~on~eter ,  

I Windindicator (Anemoskop^ nebst Windfahne, 

I Anemometer-Registrir- Apparat, beide letztere Instrumente von Fr .  V. Liec  h t en stei  n ,  Hamburg, 

2 Aneroid-Barometer von C a m p b e l l  & Co., Hamburg, 

I Psychrometer-GehÃ¤us von Fr .  v. Li e c h t e n  s tei n. 

3 Regenmesser nach Dr. Ass  ma n n'scher Konstruktion. 

I Solar-Radiations-Thermometer im Vacuum. 

SÃ¤mmtlich Thermometer, soweit nicht anders bemerkt, waren von R. F u e s s  in Berlin bezogen. 

Aufstellung der Instrumente 

Die sÃ¼dwestlich nischenartige Ecke des Wohnz in~n~ers  des Wohnhauses, welche ihrer l.age eemÃ¤s 

die gunstigsten Bedingungen bezÃ¼glic des Schutzes vor den st6renden EinflÃ¼sse der ThÃ¼ren der Fenster 

und des Ofens bot, war zur Aufnahme derjenigen meteorologischen Instrun~ente, deren :\ufstellung in 

geschlitzten RÃ¤ume nothwendig war, hergerichtet. 

Daselbst hingen an einem Holzrahmen die vier Barometer der Station in gleicher Htihe nebeneinander, 

so zwar, dass das nÃ¤chst derselben, das Marine-Barometer No. 724, von dem Ofen durch direkte Strahlung 

nicht beeinflussbar, noch circa 3.6 1" von letzterem entfernt war. 

An der Westwand dieser Ecke waren zwei Fachbretter angebracht, auf deren unterem die Batterien 

standen und auf dem oberen der Anen~ometer-Registrir-Apparat. Daneben hing an der Westwand der 

S p r u n g ' s c h e  Barograph. Die Gefasse der Baron~eter befanden sich 0.75 nl Å¸be der Fussboden-Oberkante und 

6.5 111 Ã¼be Mittelwasser. 

Das Psychron~eter-Haus war von der Westwand des Wohnhauses 12 entfernt. Dasselbe war mit 

seinen Seiten nach den Himmelsrichtungen so orientirt, dass das schriige Dach nach West zu abfiel. 
Die nach West und Ost gerichteten Seiten, im Lichten 1 . 1  m lang, waren mit Brettern verschalt, die 

auf der Ostseite von der Unterkante des Doppeldaches 1.41" herabreichten, auf der Westseite 0.9 "1. Auf der 

Nord- und SÃ¼dseite die je 1 .181~ im Lichten lang waren, hatte die HÃ¼tt schrsge Jalousien. Die Bekleidung 

der 4 Seiten schnitt gleichmassig in 1.7 111 H6he Ã¼be dem Boden ab, so den unteren Raum frei lassend. 

Der Boden, auf dem das Haus stand, war mit einer dÃ¼rftige Grasnarbe bewachsen. 

Das Psychrometer - Blecligehiiuse, dessen untere Kante 1.9 vom Erdboden abstand, enthielt das 

Psychrometer-Paar, ein Maximum- und ein Minimum-Thermometer, sowie das Koppe'sche Haarhygrometer 
und war in der Mitte der HÃ¼tt so aufgehÃ¤ngt dass es in pendelnde Bewegung - von Ost nach West - 
gesetzt werden konnte. Die Kugeln der Psychrometer-Thermometer befanden sich in 2.0 H6he h e r  dem 

Erdboden. In derselben HÃ¼tt war auch der Hipp'sche Thermograph aufgestellt, so dass seine Achse 2.2'" 

von der Erde abstand. Die Spirale des Instrumentes musste, um sie vor den sttjrenden Einwirkungen des 

Rostes zu schÃ¼tzen wiederholt stark mit Vaselin eingerieben werden. 

Behufs Ablesung der Thermometer war eine dreistufige Treppe vorhanden, auf \velcher stehend der 

Beobachter sich gerade in AugeshÃ¶h der Instrumente im Innern der HÃ¼tt befand. In der Mitte der s~d l ichen  
Giebelwand des Wohnhauses war ein Mastbaum von 8'" H6he errichtet, auf dessen Spitze sich die Windfahne 

und das Anemometer befanden, so dass die Windfahne 8.2 I n  und das Schalenkreuz des Anemometers 8.6 In 

vom Boden abstand. 
S.-(;. l" 



Gleich bei Beginn der Beobachtungen wurde eine direkte l'ebertragung der Bewegung der Windfahne 

nach dem Inneren des Wohnzimmers eingerichtet. Die Drehung derselben wurde durch einen stÃ¤rkere Draht, 

der sich in einer Rille, die in den Mastbaum eingeschnitten war, bewegte, mittelst eines L'niversal-Gelenkes 

und eines zweiten, rechtwinkelig zu ersterem laufenden Drahtes in das Wohnzimmer Ã¼bertragen An1 Ende 
des Drahtes war ein Pfeil befestigt, der auf einer empirisch konstruirten Windrose die Beobachtung der Rich- 

tung der Windfahne auch bei Nacht und Unwetter bequem gestattete. 

Zwischen dem Wohnhause und dem magnetischen Hause C, 18 von der Nordwest-Ecke des Wohn- 

hauses und 1 1  111  von der Sudwest-Kante des Hauses C, befand sich ein zum Schutze gegen die Hausthiere der 

Station mit einem Dral~tzaune umgebener Platz, woselbst sich der Regenmesser befand. 

Derselbe stand ursprhnglich auf einer Kiste, in welcher das Messglas aufgestellt war, so dass die 

Auffange-Fliiche 1 0 5  Ã¼be dem Erdboden lag. Da es sich spater im Winter wegen der zunehmenden Schnee- 

bedeckung herausstellte, dass diese H Å ¸ ~  nicht ganz genÃ¼gen war, wurde auf die Kiste noch ein kleines Fass 

gestellt. auf  dem dann der Regenmesser selbst zu stehen kam. Der obere Boden des Fasses war zum Theil 

entfernt und ragte dadurch der trichterf6rmige Boden des Instrumentes in das Fass hinein, in dem das Messglas 

stand und zugleich eine brennende Lampe, die soviel WÃ¤rm entwickelte, dass in den meisten Fallen der in 

den Regenmesser fallende Schnee schmolz und, so gut es auf diese Weise anging, verhindert wurde, durch 

die hiiuiigen heftigen Winde wieder aus dem Apparat herausgewel~t zu werden. Vm den Einfluss des Frostes 

zu mindern. \var ausserdem die ganze Vorrichtung mit schlecht leitenden Stoffen. Heu und SÃ¤cke umgeben. 

In Folge dieser .:<nderung lag die AuffangetiÃ¤cli des Apparates seit dem 16. Juli 1883 um 50 cln htjher, also 

155 Ã¼be dem Boden. 

An1 10. Mai 1883 wurde auf der Ostseite des Wohnhaus-Firstes und zwar 2.25 vom First ab und 

3.50 vom sÃ¼dliche Giebel, ein Regenmesser installirt, dessen oberer Rand 25 unter dem Niveau des 

Firstes und 3.9 In Ã¼be dem Erdboden lag. Das Schmelzwasser, das sich durch die WÃ¤rm in1 Innern des Hauses 

bei Schneefillen alsbald bildete, lief durch eine 2.0 1 1 1  lange Rtjhre hinab in das Wohnzimmer, wo dasselbe in 

einem Reservoir aufgefangen und allstÃ¼ndlic abgelesen wurde. 

Neben dem Regenmesser in dem umzÃ¤unte Platze stand, an einer Stange freischwebend befestigt, das 

Vacuum-Strahlungs-Thermometer mit schwarzer Kugel und daneben ein gewÃ¶hnliche Thermometer; die 

Kugelhtjhe beider Instrumente betrug anfanglich 13 "'1, die aus Ã¤hnliche GrÃ¼nde wie beim Regenmesser 

am 6. Juli 2 P m. auf 19 ~ , ~ l l  gebracht wurde. 

Da Ende Miirz das einzige mitgegebene Strahlungs-Thermometer zerbrach, so mussten diese Beob- 

achtungen unterbrochen werden, bis ein Schleuder-Thermometer mittelst einer improvisirten Quecksilber- 

Luftpumpe zu einem mit einer ziemlich luftleeren GlashÃ¼ll umgebenen Strahlungs-Thermometer umgeÃ¤nder 

worden war. 

Die mit diesem Instrumente erzielten Ablesungen lassen sich natÃ¼rlic mit den Angaben des frÃ¼here 

Instrumentes nicht direkt in Verbindung bringen. da StÃ¤rk der Berussung der Kugeln und namentlich die 

Dicke. Luftleere und Durchsichtigkeit der beide Instrumente umhtillenden GlasgefÃ¤ss eine ganz verschiedene 

war und nachtrÃ¤glic die Berussung dieses improvisirten Thermometers zum Theil wieder abgefallen ist. 

Am 22. Mai 1883 wurde der Instruktion gemÃ¤s am sÃ¼dlichste Fenster der Ostseite des Wohnhauses 

ein Psychrometer-Paar angebracht, so dass dasselbe 25 crn von der susseren Scheibe des Doppelfensters abstand, 

und wurde dasselbe im Allgemeinen jede dritte Stunde abgelesen. 

Zwischen der Sternwarte und der Drehkuppel ftir das Heliometer, 60 ln vom Wohnhause entfernt, 
befanden sich die Erdthermometer in einer kleinen Boden-ErhÃ¶hun eingesenkt. Es war fÃ¼ diesen Zweck ein 

Schacht gegraben, in denselben wurde ein viereckiger getheerter Holzkasten eingelassen, in welchen ein 5 resp. 
7 cm breites, massives HolzstÃ¼c von entsprechender LÃ¤ng passte. In dieses waren die 3 Erdthermometer 

eingelassen. so zwar, dass die Kugeln derselben 0.5, 1 . 0  und 1.5 unter der ErdoberflÃ¤ch sich befanden. An 

diesen Stellen war das Ã¤usser Holzrohr durchbrachen und behufs besserer Annahme der Boden-Temperatur 



mit Kupferblech abgeschlossen. Der Verschlussdeckel war mit Flanell gedichtet. Der Erdboden bestand oben 

aus Moor, der auf lettenartigem Thon lagerte und nicht ganz frei von Sickervvasser war. Ein trockener gelegener 
und deshalb geeigneterer Platz fÅ¸ die Erdthern~on~eter war in der unmittelbaren Nahe der Station nicht 

zu finden. 

Genauere Thermometer-Untersucllungen wurden in1 Laufe des Jahres an 6 verschiedenen 'rage11 durch 

Vergleichung der beiden Normal-Thermometer mit siimmtlichen Gebrauchs-Thermon~etern vorgenommen. 

Die beiden Kontroll-Barometer wurden in1 October 1882 und spater im Juni 1883 einer genauen 
Untersuchung unterzogen und deren guter Zustand konstatirt. 

Absolute Feuchtigkeits-Bestin~n~ungen wurden im December 1882, April und Mai 188 4 vorgenommen. 

Aus der oben geschilderten Lage der Station ist zu entnehmen, dass dieselbe f i r  Windbeobaclitungen 

nicht sehr geeignet lag. Um diesem Ubelstande abzuhelfen, wurde auf dem 510111 hohen K r o k i s i u s - B e r g e  

eine Flaggenstange aufgerichtet, an der Wimpel befestigt werden konnten, denen aber wegen der h~ut igen 

StÃ¼rm immer nur  eine kurze Dauer beschieden war, so dass von diesem HÃ¼lfsmitte zur Kestimmung der 

wirklichen Windrichtung abgesehen werden musste. 

Zweigstation. 

Die in der Instruktion gewÃ¼nscht Errichtung einer meteorologischen Z\veii<station in einem anderen 

Niveau als die Hauptstation erwies sich fÅ  ̧ die SÃ¼d-Expeditio in Folge der topographischen Verhiiltnisse der 

Umgebung der Station als nicht ausfÃ¼hrbar Der in1 Osten von der Station gelegene K Å ¸ p p e n b e r  war zu 

niedrig (60119 u m  hoffen zu lassen, dass man durch regelniÃ¤ssig und ausfÅ¸hrlich Reobaclit~~ngen auf demselben 

Daten von Bedeutung f i r  die Meteorologie gewinnen kÅ¸nne Es wurden jedoch an einem Felsen auf dem 

Wege  zum K6ppenberg, dem sogenannten Blockhause, in circa 5ol11 Seehiihe ein Maximum- und ein Minimum- 

Thermometer, die beide auf einem Brette befestigt waren, so zwar. dass die Kugeln derselben sich stets in der 

freien Luft, aber immer im Schatten und vor Niederschlagen geschÃ¼tzt befanden, in eine Htjhlung des Blockes 
verkeilbar eingesetzt und anfiillglich in unregelmiissigen ZwiscIienrÅ¸~lmen von1 Anfang Juli bis zum Knde der 

Beobac1ltungs-Periode aber regelmiissig tÃ¤glic mit wenigen Ausnahmen beobachtet. Daneben wurden an 

diesem Punkte bei diesen Gelegenheiten und ausserdem sehr oft noch auf dem KGppenberge ein Schleuder- 
Thermometer und ein Aneroid abgelesen. Bei Gelegenheit der hÃ¤uti stattfindenden Partien, seien es solche 

mit dem Boote, oder auf die benachbarten Berge und Gletscher, besonders auf den K r o k i s i u s b e r g ,  wurden 

Ã¤hnlich Beobachtungen vorgenommen. Andere Berge als der K 6 p pen berg ,  etwa der noch an1 nachsten 

gelegene, eben genannte K r o k i s i u s b e r g ,  waren bei den hÃ¤ufige l;nwettern zu schwer und ausserden~ auch 

auf zu gossen ,  zeitraubenden Umwegen zugiinglich - eine Besteigung des K r o k i s i u s b e r g e s  dauerte min- 

d e s t e ~ ~ ~  zwei Stunden - um auf einem von ihnen eine regelrechte Station einzurichten. 

Es wurde jedoch auch auf dem K r o k  i s i u s b e r g e  ein Maximum- und ein Minimum-Thermometer in 

einer Felsspalte deponirt und Gfters abgelesen und auch schliesslich daselbst belassen. 

Die Beobachtungen und ihre allgemeinen Resultate. 

Die regelmÃ¤ssige stÃ¼ndliche Beobachtungen begannen mit dem 15. September 1882 und wurden bis 

zum 3. September 1883. 83 ununterbrochen fortgefihrt. Dieselben geschahen immer in derselben Reihenfolge. 

Die Minuten 34-58 mittlerer Ortszeit i'= 58111 bis 21" mittlerer GÅ¸ttinge Zeit1 wurden durch die magnetischen 
Variations-ÃŸeobachtunge in Anspruch genommen und unmittelbar darauf ging der bctrerlende Beobachter in 

das Thermometer-Haus, um die schon vor Beginn der niagl~etischen Beobachtungen in Sch\\ i n p g  versetzten 

Hygrometer und Psycllrometer-Tllern~ometer abzulesen. Auf dem Wege dahin wurden die Strahlungs-Thermo- 

meter, sowie in1 Winter auch ein SchneeobertiÃ¤cl~en-Tllermomete und ev., wenn Niederschlage gefallen waren, 
auch der Regenmesser, abes dieser nur jede 3. Stunde abgelesen. Alsdann kam der Wachhabende in's Wohn-  



haus zur Beobachtung des Barometers, sowie spater im Winter auch des Dachregenmessers und der Fenster- 

Thermometer. Endlich erfolgte die Notirung der allgemeinen Witterungs-Verhaltnisse und der Bew6lkung. 

Ausser diesen regelmÃ¤ssi zu jeder Stunde vorgenommenen Beobachtungen wurden noch folgende weitere 

tÃ¤glic einmal gemacht. 

Um o h  Morgens mittlerer Ortszeit wurden das Minimum-Thermometer und die 3 Boden-Thermometer 

und um I I - '  siimmtliche auf der Station befindliche Barometer kurz nach einander abgelesen; um ?P wurde 

die Temperatur und das specifische Gewicht des Meerwassers an der OberflÃ¤ch am Strande und die Tempe- 

ratur des das Trinkwasser liefernden kleinen Baches Wally, welcher das Gebiet der Station durchfloss und 

welcher Sicker- und von den atmosphiirischen Niederschlagen herrÃ¼hrende Wasser enthielt, gemessen. Um 

QP endlich wurde das Maximum-Thermometer abgelesen und neu eingestellt. 

Die Verwaltung der Registrir-Apparate war in der Weise vertheilt, dass je 2 Mitglieder einen Apparat 

zur Uberwachung und Besorgung Ã¼bernahme und nun durch cyklische Vertauschung im Laufe des Jahres 

jedes Stations-Mitglied Gelegenheit bekam die Handhabung aller Apparate grÃ¼ndlic kennen zu lernen. 

Die Aufzeichnungen der Registrir-Apparate erfuhren bereits an Ort und Stelle in SÃ¼d-Georgie seitens 

der Expedition eine vorliiutige Bearbeitung, indem die Registrirungen des Barographen stÃ¼ndlich die des 

Thermographen und Anemometers viertelstÃ¼ndlic abgelesen und in ein Journal eingetragen wurden. 

a) Luftdruck. 

Die stÃ¼ndliche Beobachtungen wurden fast ausnahmslos an dem Marine-Barometer No. 724 vor- 

genommen. Es geschah dies in Folge einer irrthhmlichen Auflassung der Instruktion, welche eigentlich diese 

Beobachtungen an einem der Normal-Barometer angestellt wissen wollte. Eine sorgfÃ¤ltig Diskussion des 

durch die tiiglich einmal stattgefundene Vergleichung aller vier Stations-Barometer gewonnenen Materiales bei 

steigendem, fallendem oder gleichbleibendem Luftdrucke hat ergeben, dass die Bef~rclitung, die man a priori 

wohl hegen durfte. dass n~rnl ich das Marine-Barometer zu trage gewesen sei und den Luftdruck-inderungen 

nicht rasch F I I L I ~  geiolgt sei, irn Ganzen durchaus unbegrÃ¼nde ist. Es hat sich nÃ¤mlic aus obiger Unter- 

suchung herausgestellt. dass der durch die T r ~ g h e i t  des Marine-Barometers entstehende Fehler bei raschen 

L~~ftdrilck-.;\nderungen durchschnittlich 0.2-0.3 mm, im schlimmsten Falle 0.41nm nicht Ã¼berstieg von Ablese- 

Fehlern abgesehen. Ein ganz iihnliches Resultat ergab ein Vergleich der direkt angestellten Beobachtungen mit 

den Registrirungen des S p r  LI n g'schen Barographen und war sogar recht hÃ¤ufig selbst bei raschen Anderungen 

des Barometerstandes, ein Unterschied in Bezug auf das Verhalten des Marine- und des Kontroll-Barometers oder 

des Barogriiphcn nicht zu bemerken. 

Bei rasch sinkendem Luf td r~cke  werden also die in den folgenden Tabellen enthaltenen Barometer- 

Daten im Allgemeinen um circa 0.2 mm zu hoch, und bei rasch steigendem Luftdrucke um ebensoviel ZU 

niedrig sein. 

In Anbetracht der grtjsseren Sicherheit vor Ablesungs- und Einstellungs-Fehlern und der Bei-luemli~hkeit 

ihrer Behandlung, welche die Gefiss-Barometer mit reducirter Skala, bei denen nur eine Einstellung n6thig 

ist, vor den Normal-Barometern bei sehr hÃ¤ufige und zuweilen - wie an den magnetischen Termintagen - 
eilig vorzunehmenden Beobachtungen voraus haben, dÃ¼rft die in der Triigheit der Marine - Barometer 

liegende Fehlerquelle fÃ¼ den Werth der L-uftdruck-Beobachtungen auf SÃ¼d-Georgie nicht im Geringsten in's 

Gewicht fallen. 

Eine PrÃ¼fun und ein Vergleich der Stundenmittel des Luftdruckes in den einzelnen Monaten, so wie diese 
Werthe mit HÅ ļf der direkten Beobachtungen am Marine-Barometer einerseits und durch den Sprung'schen Baro- 
graphen andererseits ermittelt worden sind, erm6glicht die Zusanimenstell~~ng auf pag. 122. Man sieht aus derselben, 
dass eine Verztigerung der Eintrittszeiten der Maxima und Minima in der t5glichen Periode des Luftdruckes hei 
Beobachtungen mit Marine-Barometern gegenÃ¼be solchen an Barometern anderer Konstruktion ohne Verengerung 
der RGhre, wie sie Kapt. Koldewey aus den Beobachtungen auf  der Sabine-Insel gefunden hat, (vergl. ,,Die zweite 



Deutsche Nordpolfahrtb', 11. Bd. p. 607) nicht zu konstatiren ist. Die Maxima und Minima fallen bei beiden Instrumenten 

auf die gleichen Tagesstunden, auch im Quartalsmittel (Winter). Was die mittlere tigliche Amplitude bei beiden 
Instrumenten betrifft, so ist dieselbe irn Mittel der 9  lÃ¼ckenlose Monate beim Marine-Barometer sogar um 0*05rn111 
grÃ¶sse als beim Barographen: 

Barograph Marine-Barometer 
October . . . . 0 - 8 7  0 - 8 3  
November . . . 1 . 5 1  1 -49  

December . . . 0 . 5 1  0 . 4 9  
Februar . . . . 0.81 0-84 

Mxrz . . . . . 0 . 7 2  0 - 7 8  
April . . . . . 0 - 7 2  0 - 8 6  
Juni . . . . . 0.58  0 - 6 2  

J u l i . .  . . . . 1.31  I '46 

August . . . . 1-36  I "46 

Mittel . . . . . 0 - 9 3  0-98  

Die absoluten Differenzen der Barometerstxnde in den einzelnen Monaten sind dagegen im Mittel beim Baro- 
graphen um o e i 8 m n 1  grÃ¶sse als beim Marine-Barometer. Ersterer scheint daher gegenÃ¼be gr"sseren Luftdruck- 
Verznderungen empfindlicher zu sein, als gegenÃ¼be kleineren. 

W a s  die Zuverl$ssigkeit der stÃ¼ndliche direkten Barometer-Ablesungen betrifft, so ermijglichte der Sprung'sche 
Barograph, welcher auf SÃ¼d-Georgien einige StÃ¶rungen die ihren Grund in der damaligen Einrichtung der Kontakte 
hatten, abgerechnet, ganz vorzÃ¼glic funktionirte, eine genaue Kontrolle derselben. 

Da bis jetzt in der Literatur eine Zusammenstellung darÃ¼ber wieviel Fehler bei einer gr6sseren Reihe von in1 
Allgemeinen mit gleicher Sorgfalt angestellten Barometer-Ablesungen zu erwarten sind und nach welcher Seite sich 
dieselben bei den einzelnen Beobachtern vertheilen, wohl noch kaum existirt, so mÃ¶g im Folgenden das Resultat 
einer derartigen Zusanin~enstellung, wie sie fur SÃ¼d-Georgie mit HÃ¼lf des Sprung'schen Baroeraphen, dessen absolut 
zuverkssige Daten ein derartiges Vorgehen und Korrigiren von direkten Beobachtungen durchaus gerechtfertigt er- 
scheinen lassen, Platz finden, zumal sie einen Beweis fÅ  ̧ die Sorgfalt der Beobachter liefert. 

Unter 7996 Beobachtungen des MarineÃŸarometeis die Ã¼berhaup mit den Daten des Sprung'scllen Barographen 
vergleichbar waren, fanden sich 40 irrthÃ¼mlich Ablesungen und Fehler, indem der Barometerstand entweder um 
einen Millimeter zu hoch oder um einen solchen zu tief notirt war. In1 ersteren Falle wurde der so konstatirte Fehler 
mit -, im zweiten mit + bezeichnet. Ander-weitige Verlesungen und IrrthÃ¼mer etwa solche um 2111m etc. wurden 
nicht gefunden. Die obigen 7996 Beobachtungen vertheilen sich gleichmÅ¸ssi unter die 7  Beobachter und entfallen, 

wenn man diese mit A, B, C . . . G bezeichnet, von den 40 Fehlern auf 

A B C D E F G Summe 
Fehler: o 6 6 3 13 6 6 40 

davon + o I 3 2 10 6 3 25 
- 0 5  3  I 3 0 3  ' 5  

Zeitlich vertheilen sich die Fehler wie folgt auf die Termine I' bis Mittag und I P  bis Mitternacht: 

Fehlerzahl Uhr Fehlerzahl 
Vormittag Nachmittag 

0 I I 

0 2 3  
I 3 I 

I 4 I 

s 5  3  
2 6  2  
0 7  2 

0 8 2 

2 9 3 

4  10 3  

0 I I I 

I 12 2 

Summe: 16 24 



Es kommt folglich auf je 200 Beobachtungen ein Fehler, da die falschen Beobachtungen der Gesammtzahl 
ausmachen. 

Bei 2 Beobachtern war eine entschiedene Tendenz vorhanden zu niedrige Ablesungen zu machen, bei einem 
war das l'mgekehrte der Fall, bei 3 Beobachtern heben sich die Versehen, die heim Ablesen der Skala gemacht 
wurden, auf, ein Beobachter beging gar keine Fehler. Der Beobachter D notirte die 3 falschen Barometer-St:inde 

am I .  und 2. September 1883, als die Station bereits irn Abbruch begriffen und die Th'atigkeit der Expeditions- 
Mitglieder durch anderweitige Arbeiten, Einpacken der Instrumente etc. ';iusserst in Anspruch genommen war. 

Da sich die Fehler wie folgt Ã¼be die einzelnen Monate vertheilen 

2 November o 
I IJecember 2 

I 1883 Januar 2 

Februar 
Mirz 
April 
Mai 
Suni 

Juli 
August 
September 

so wzre, selbst wenn sie nicht mit HÃ¼lf des Barographen aufgefunden worden w;iren, ihr Einfluss auf die Monats- 
Mittel ein ganz verschwindend kleiner gewesen, 

Die Korrektionen der von der SÃ¼d-Expedition gebrauchten vier Barometer waren wie folgt vor und, 

nach der Rei>e nach SÃ¼d-Georgien bezogen auf den Normal-Barometerstand der Deutschen Seewarte, 

ermittelt worden : 

Das Normal-Barometer No. 140 ist also das einzige der 4 Instrumente. das seine Korrektion nach- 

weislich nicht geÃ¤nder hat;  es waren also alle Vergleichungen der  Barometer, welche auf SÃ¼d-Georgie 

stattgefunden haben. auf dieses zu beziehen. 

Vor Antritt der Reise bestand zwischen den Barometern No. 724 und No. 140 im Mittel die Gleichung: 
No. 140 - No. 724 = 0.2'3 mm. 

Hztte nun das Barometer No. 724 auf der Hinreise seine Korrektion nicht gesndert, so h2tte das nÃ¤mlich 
Resultat sich auch auf SÃ¼d-Georgie durch die Vergleichungen ergeben mÃ¼ssen Aus diesen folgt jedoch: 

NO. 140 - No. 724 = 0'33. 
Es scheint sich also das Barometer No. 724 auf dem Transporte um 0.1 mm bezÃ¼glic seiner Korrektion ge- 

3ndert zu haben. 
Dies ist aber auch und zwar in erh6htem Maasse, wenn auch in umgekehrten Sinne auf der RÃ¼ckreis der 

Fall gewesen, 
Denn, nach Hamburg zurÃ¼ckgebracht bestand zwischen beiden Barometern die Gleichung: 

No. 140 - No. 724 = - 0'03 mm. 

Auf SÃ¼d-Georgie war die Korrektion des Barometers No. 724 im Mittel gleich + 0'331n1n gegenÃ¼be NO. 140 
und da dieses gegenÃ¼be dem Normalstande der Seewarte eine Korrektion von + 0-491nm hatte, so \vSre die mittlere 
Gesammt-Korrektion des Barometers No. 724 = + 0.82 mm. 

Da nun aber der von der Seewarte ursprÃ¼nglic angenommene Normalstand als um o'jmln zu hoch erkannt 
wurde, so verringert sich die mittlere Korrektion dieses Instrumentes auf + 0 ' 3  mm, wenn sie auf den mittleren Normal- 
stand der Barometer der verschiedenen meteorologischen (zentral -Institute reducirt wird. 



Am 18.. 19. und 20. A i i ~ n s t  1883 wi rden  Vcrsiiche Ã¼be den Einflnss hnher Windstarken auf den 13aro1i1eterstanJ 
gemacht, indem an der Westwand des Hauses das Marine-Barometer No. 721 im Freien befestigt und gleichzeitig 
mit dem Barometer h'o. 724 beobachtet wurde. Ausserdem gew:ihrte auch noch der irn Zimmer stehende Barograph 

Vergleichs-Material. Diese Versuche ergaben folgende Resultate: 

Datum 

- -- 

18. VIII. I O ~  , 
I I 

I 1  33"1 

12 

I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
9 20m 

10 

I I 

12 

19. VIII. i a  

2 

8 4Onl 

9 
I I 

1 2  

20. VIII. 9'1 4 5111 

I 

3 

4 
6 

- -  - P -- - P  

Korrektion 
Korrektion Wind- 

des Riiro- 15iiro1n. 
V 0 1 1  724 

graplien No. 724. 
gcgcil 721 .  

gegen 721 ,  R i ~ ~ l i t i i ~ i ~  

wsw 
wsw 
wsw 
wsw 
w s w 
wsw 
wsw 
sw 
sw 
s \V 
SW 

NE 

NNE 
N E  

SNE 
NNW 

NSE 

wsw 
wsw 

v 
WXW 

W 

WXW 

N 
N 

SSE 

Im Zimmer betrug die Differenz zwischen Barometer 721 und Barographen im Mittel aus zahlreichen Ver- 
gleichungen o-54mm und zwar stand der Barograph um diesen Betrag htiher; die Korrektion des Barometers 721 

gegen 724 betrug in1 August im Mittel - 0'23nl1ll. 

Hei westlichen Winden, die mehr oder weniger senkrecht gegen die Westwand des \\'ohnhauses anwehten und 
welche die Starke 4 der Beaufort-Skala erreichten oder Å¸berschritten stand im Mittel aus 11 Vergleichen das Marine 
Barometer 721 in1 Freien um 0.4, beziehungsweise 0.6 mnl h6her als der Barograph, resp. das Marine-Harometer No. 724 

im Innern des Wohnhauses, bei sehr heftigem Winde steigerte sich dieser rnterschieci auf 0.9 resp. I .  I lllin. 

Sobald der Wind schwacher wurde und eine mehr n6rdliche Richtung annahm, wurden die Differenzen 
zwischen den 3 Barometern iilshald den aus dien Vergleichnngen im Zimmer selbst gefundenen Werthin entsprechender. 

Da leider vers2umt wurde, bei diesen Versuchen auch an der Leeseite des Hauses ein Barometer abzulesen, so 
lasst sich der Grund und die Ursache obiger Differenzen nicht vOllig bestimmt angehen, da dieselben sich sowohl auf 
eine sa1igeniJe und ]uftverdGnnende Wirkung des Å¸he das Wohnhaus hinwepwehcnden heftigen Windes ;iuf die in3 

Innern desselben befindliche l-uft, als auch andererseits auf eine rein mechanische D r ~ i c l ~ w i r k u n ~  der :in der Aiissen 
Jer WestwanJ des Hauses anprallenJen und sich staiienden Luft zuriii.'ktÅ¸hrc lassen. 



Sehr wahrscheinlich ist der letztere Grund die einfache Ursache dieser Erscheinung, da bei Gelegenheit der 
6fteren Besteigungen des K 6 p  p e nbe rges  an dem mitgenommenen Aneroide Shnliche VerKaltnisse beobachtet 
wurden. Bei schwachem Winde machte der Umstand, ob man dieses Instrument gegen den Wind zugewandt, oder 
davon abgewandt ablas, gar nichts aus. Bei st3rkeren Winden (4-6) Ã¼berschrit der Unterschied der Ablesungen 
i m m ,  um welchen Betrag die Ablesung niedriger war, wenn man dem Winde den Ricken zukehrte und das 
Instrument in dem durch den Ktirper des Beobachters erzeugten Windschatten beobachtete. 

b) Lufttemperatur. 

Die stÃ¼ndliche Beobachtungen der Lufttemperatur geben zu erlÃ¤uternde Bemerkungen keinen Anlass. 

Der Hipp ' sche  Thermograph funktionirte vom 19. Oktober an, doch kamen nanlentlich in den ersten 

4 Monaten hÃ¤ufig StÃ¶runge bei demselben vor, sei es, dass die Kontakte nicht wirkten oder dass der Apparat 

aus  nicht zu ermittelnden Ursachen unsicher arbeitete. Eine strenge Kontrolle der stÃ¼ndliche Beobachtungen 

durch die Thermographen-Daten, wie bei den Luftdruck-Beobachtungen, war daher nicht immer durchfuhrbar 

und konnten zuweilen erhebliche Differenzen zwischen den direkten Ablesungen und den Registrirungen 

konstatirt werden, ohne  dass deshalb die ersteren irgendwie zu beanstanden gewesen wÃ¤ren Die hiiufigen, 

Ã¤ussers starken bÃ¶ige WindstGsse, welche die Spirale des Thermographen zum Vibriren bringen konnten 

und die zuweilen sehr raschen Temperatur-Anderungen, welche ihren Einfluss bei nicht ganz' genauem 

Zusammenfallen des Momentes der Thermometer-Ablesung mit der Registrirung geltend machen mussten. 

dÃ¼rfte wohl als wesentliche Ursachen der zuweilen auftretenden sonst ganz unerklÃ¤rliche Disharmonien 

betrachtet werden. 

L'nter solchen Umstanden war die Susserste Vorsicht geboten, wenn die direkten Ablesungen mit HÃ¼lf des 

Thermographen, Shnlich wie die Barometer-Beobachtungen, kontrollirt, beziehungsweise Ablesungs-Fehler dadurch 
eliminirt werden sollten. Es durfte dies nur in ganz unzweifelhaft sicher konstatirten Fdllen geschehen, wenn die 
Nachbarstunden sehr gut miteinander Ãœbereinstimmte und sich plÃ¶tzlic eine Differenz von i 0  zeigte. Derartige 

Fille, wo ganz unzweifelhaft ein Beobachtungs-Fehler vorlag, kamen bei 6988 Ã¼berhaup durch den Thermographen 
ermtiglichten Vergleichungen 36 vor, d. h. ebenfalls 0.5% wie bei den Barometer-Ablesungen. 

Sind A, B, C, . . . . G wieder die einzelnen Beobachter, so entfallen auf: 

A, B, C, D, E, F, G. Summe 
Fehler 4, 7, 47 61 9, 4, 2 36 

davon zu niedrige Ablesungen (+) 2, 5, I, 3, 4, I, 2 I 8 

davon zu hohe Ablesungen (-) 2, 2, 3, 3, 5, 3, o I 8 

Zeitlich vertheilen sich die Fehler folgendermassen auf die Termine I a bis Mittag und I P bis Mitternacht: 
i'elilerzalil Fehlerzahl 
Vormittags Uhr Nachmittags 

Summe: 9 27 

Die bei der Ablesung des trockenen Psychrometer-Thermometers begangenen Fehler wÃ¼rde sich in Bezug auf 
ihre Einwirkung auf das Jahres-Mittel der Temperatur auch ohne ihre Eliminirung mittelst des Thermographen auf- 
gehoben haben, der tÃ¤glich Gang dagegen wÃ¼rd ebenso, wie dies bei den Barometer-Ablesungen gefunden wurde, 



etwas mehr beeinflusst worden sein, da in den Vormittagstunden regelm5ssig weniger Fehler begangen wurden, als 
in den auf Mittag folgenden Stunden. 

Recht bemerkenswerthe Resultate lieferten die Beobachtungen des frei neben dem Stralllu~~gs-Vacuum- 

Thermometer  aufgestellten Thermometers, sowie die des an der Å¸stseit des Hauses angebrachten Fenster- 

Thermometers.  

Die Monats-Mittel der Angaben des ersteren Instrumentes weichen von den gleichen Daten des in1 

Psychrometer-GehÃ¤us aufgestellt gewesenen Thermometers n u r  u m  wenige Zehntel-Grade ab, die Mittel der 

Monate Februar und MÃ¤r stimmen sogar vollstiindig Ã¼berein 

Man sieht bei nsherer Betrachtung der Stunden-Mittel, wie bei dem frei aufgestellten Thermometer die nÃ¤chtlich 

Ausstrahlung Å¸berwiegt so dass dasselbe in der Nachr niedriger steht als das Psychrometer-Thermometer: nach 
Anbruch des Tages und nach Sonnenaufgang gewinnt der Einfluss der Sonnen-Bestrahlung das  bergew wicht gegen die 
freie Ausstrahlung und steht alsdann das Thermometer im Freien h6her als das Psychrometer. Der Zeitraum wahrend 
diese letzteren Verkltnisse sratttinden, schwankt mit den Jahreszeiten und der Dauer des Å¸berhaup miiglichen 
Sonnenscheines, so dass er sich im Sommer auf 1 2  Stunden erstreckt, im Mai ;uif 2 Stunden z~~san~mensi.'hrunlpfr. 
Im Juni und Juli stand das freie Thermometer im Mittel zu keiner Tagesstunde h6her als das irn Geh:iuse betindliche. 

Das Fenster-Thermometer, welches seit dem 23. Mai 1883 thunlichst regelmiissig uni :J a, Ci :I. 9 C', Mittag, 

3 P 6 P, Q P, und  12 P beobachtet wurde und daneben auch noch 6fters zu anderen Tagesstunden. ersieht 

folgende Beobachtungs-Resultate: 

GegenÃ¼be den gleichzeitigen Beobachtungen des Thermometers im  Psychrometer-Geliiiuse hatten das 

Fenster-Thermometer (a) sowie (des Vergleiches halber) das freie Thermometer \b' neben dem Vacuum- 

Tl1ermometer wÃ¤hren der Beobachtungs-Periode vom 23. Mai bis Ende August 1883 folgende Korrektionen: 

3 " 6 a 9 a Mittag 3 P 6 P q P rz P Mittel 
0 0 0 0 

(a) + 0.51 +o"54 + 0.19 +o-20 + 0'28 + t.3~ + 0'64 -(- O"S~ + G4i 
(h) +0"50 +0-40 +0-30 + O - I O  +o"+o +oa6o 0.50 4 0'40 + 0.40 

Im Mittel zeigen also beide Thermometer (a) und (h) die gleiche Abweichung gegen das Thermometer in der 
Normal-A~ifstellung. Im Einzelnen erkennt man jedoch, wie Jas Fenster-Thermometer (n), Jas nur in Jen Morgen 
stunden bis z1.1 Mittag von der Sonne direkt beschienen werden konnte, um diese Zeit auch die geringste Korrektion 
erfordert und wie diese Korrektionen unter dem Einflusse der Nachwirkungen, welche durch die Sonnen-Bestrohl~~ng 
der tistlichen Ha~~swand von Seiten der letzteren auf das Thermometer stattfinden mussten, die Korrektionen I;ing- 
samer ;iis bei dem freien Thermometer (h) im Laufe des Nachmittags wieder anwachsen. 

Die mit den Index-Thermometern gewonnenen Resultate sind leider ziemlich lÃ¼ckenhafte Abgesehen 

von den vereinzelten Fallen, in denen die Ablesung oder Neueinstellung dieser Thermometer, die beim 

Minimum-Thermometer u m  q a, beim Maximum-Thermometer um q P erfolgte, vers:iurnt wurde. enthalten die 

Original-Aufzeichnungen 6fters Werthe  fÃ¼ das jeweilige Maximum oder "Minimum der Temperatur, die mit 

den stÃ¼ndliche Beobachtungen und den Aufzeichnungen des Hipp 'schen Thermographen ganz unvereinbar 

waren und deshalb weggelassen werden mussten, auf welchen Umstand die vielen Lacken in der Tabelle auf 

Seite 124 zurÃ¼ckzufÃ¼hr sind. Das anscheinend so  schlechte Funktioniren der Index-Thermometer findet seine 

ErklÃ¤run sehr wahrscheinlicher Weise in dem Umstande, dass, wie bereits oben erwiihnt wurde, das gesammte 

Psychrometer-Gehiiuse behufs Erzielung einer besseren Ventilation des feuchten Psychrometer-Thermometers 

vor den diesbeztiglichen Beobachtungen in Schwingungen versetzt wurde. 

W e n n  n u n  auch die Index-Thermometer mit ihrer LÃ¤ngsrichtun senkrecht zur Schwingungsehene 

:les Gehhuses in diesem angebracht waren, so ist es doch nicht vGllig ausgeschlossen, dass durch. n e n n  auch 

ganz leichte StGsse, welche das Gehiiuse bei diesen Schwingungen zuweilen erlitten haben mag, die Indexe 

der Thermometer hierbei sich \erschoben haben k6nnen und dadurch jene ganz oiienbar talschen Angaben 

erzeugt worden sind. 

Selbstverst$ndlich war es, ohne WillkÃ¼rlichkeite zu hegehen, nur mtiglich die allerstiirksten Stiirungen dieser 

Art zu erkennen und auszumerzen, irn Allgemeinen wird s~mmtlichen Werthen der Tabelle 124 eine mehr oder 
5.-Ci. C" 



October . 
Nov ernber 
I )i^-em?-'er 

J.inu.r . 
Februar . 
M:irz . . 
April . . 
Miii . . . 
J u n i  . . 
Jul i  . . . 
A U - ' L i S t  . 
Mittri! . . 

24stÃ¼ndig Beobachtungen. 
Mittel *'. 

M o x .  ,\f in [)i'fl. 
C C 

. . . 4.2  1 . 2  - .  
? 4 

, . .  - .- 0 ' 7  - .  
3 ,  -> 0 

-.1 . . .  , I " )  ^ ' ^  
-., . . .  , .>  2 2 :.I 

. , . $.- 7.8 ; ' l )  

. . . h", I .; 4"' 

. . .  2 . 1  2 . ~ '  '1 

. . . 2"l - l ' f l  -.9 ^ - 
- . . . 0.: - 4'̂  4 ' 2  

. . . 0"' :* I  :-:, 

. . . 4.c' - 1.: - .- 
Â ¥ ^  

. . . 4 " ;  - 0.7 q . 2  

Index - Thermometer. 
Mine:. 

24 stÃ¼ndig Beobachtungen. 24 stÃ¼ndig Beobachtungen. 
Von  Mitt irna~ht zu  MitternaJit. VOII QP - ?P. Von  ~8 - p. 

M i x .  M i n .  W. M a x .  Mm. Diff 
G C C 

Octo5er . . . . 4.0 - 1 . 2  . - 3 ' 9  1 . 1  5 .0  - .  9 
- .  - N~'~'cmber . . . , 0 ' .3 ; ' 2  1 Â¥ 0 ' 7 4 . 8  - . <  

Dei-em5er . . . 6 " ;  3 3 . 2  i, z, 1 ' 7  4 - 8  
-. Januar . . . . , 2 2.1 ; ' I  7.1  2 . 4  4.>' 

F:\ru:ir. . . . 8 . 4  2 . 4  6 - 0  X.: T Ã  
-.- 
- 1  

M 3 r z . .  . . . 6 - 1  1 . 3  4.*  fi - 2  I ' ;  1 '7  

April . . . . . 3.13 - 1.6 4 ' 6  -Ãˆ. - 1 - 8  7.7 

.Mai . . . . . 2 - 2  - 2 . 9  5 . 1  2 . 3  - 2'4  4 ' 7  

Juni . . . . . - 0 - 5  5 . 2  4 ' 7  - 0 . 7  - 4 .0  4 . 2  

Juli . . , . . .  0.4 - q . 2  ; -6  0.;  - 5 . 3  ; - 8  

August . . . Y '  - 1.8 ; ' 1  4 ' 3  I , ;  5 - 8  

Mitte!. . . . . 4 - 3  - 0 - 9  Y - 4 . 3  - 0.7 5 .0  - . T  

Die Ablesung der Erdboden-Thermometer erlitt ciniqe Male ln t e rb rec l i~~ i igen  in Folge Findringens 

von Schnee-Schmelz\\-asser in den Thermometer-Kasten, Inwieweit das in dem moorigen Boden cirailirende 

Wasser EinHuss auf  J e n  Gang der drei Erdboden-Thermometer gehabt li i i t .  liisst sich n ic l~t  bestimmt angeben. 

doch dÃ¼rft  der,elbe. wie der jiihrliche Gang und das gegenseitige Verhalten der drei Instrumente m einander 

erkennen lÃ¤sst nicht ganz unerheblich <;e\vesen sein. 

Obwohl  bei Messung der Seetemperatur und des specitischen Gewichtes des Meerwassers stets darauf 

Bedacht genommen wurde. diese Messungen von den Klippen aus mÅ¸glichs \vcit vom Land ab ;~nzustellen, so 

dÃ¼rfte doih  bei starkem 'I'hauwetter im Winter  und bei Hegenfallen sowohl die Temperatur-  als die specitisdien 

Gewichts-Bestimmungen durch das vom Lande ahHiessende SÃ¼ss\vasse ~ ~ ~ ' i v e i k n  beeintlusst worden sein. 

Wenngleich eine umfassende Darstellung der klimatischen Verl~iiltnisse der deutschen Station auf SÃ¼d 

Georgien bis zum Erscheinen der projektirten Karten des SÃ¼d-Atlantische Oceans aufgespart werden muss. 

so erscheint es doch angethan, hcreits an  dieser Stelle darauf hinzuweisen. dass die getundenen klimatologisclien 
Verhl tn isse  der Station jeJenfalls eine ausserst lokale Fiirbung tragen. Dies gilt. wie man  sehen wird. von 

fast allen meteorologischen f l emen tcn  und so auch v o n  der Temperatur.  Wcniigieicli ilic l<rgehnisse iler 



Thermometer-Beobachtungen ganz unerwartet niedrige Werthe  ergeben, so muss doch darauf l~i~lge\viesen 

werden, dass dieselben jedenfalls noch viel niedriger ausgefallen sein wÃ¼rden wenn die Station nicht hohe 

Berge a n  der Luvseite gehabt hiitte. so  dass F&nerscheinungen sehr hÃ¤ufi waren. in Folge deren die Mittel- 

Temperaturen nicht unwesentlich erhGht worden sein mÃ¼ssen Es ist als sicher anzunehmen. dass die west- 

lichen und sÅ¸dwestliche KÅ¸stentheil der Insel. also die Luvseite. ein noch wesentlich kiilteres Klima als 

dasjenige der Station haben werden. Es scheint ausserdem der von der Expedition auf der Insel erlebte 
Winter  1883 wesentlich wÃ¤rme gewesen zu sein, als derjenige des Vorjahres 1882, da. als die Expedition am 

Ende  des Winters  1882 auf der Insel landete letztere mit einer r bis 2 111 h o l ~ e n  Sclineeschid~t bedeckt war 
und  ein, wesentlich winterlicheres Aussehen bot, als um die gleiche Zeit des folgenden Jalires. wie denn Ã¼ber 

haupt im Laufe des letzteren Winters nie wieder derartige hohe Schneemassen beobachtet wurden. 

C) Luftfeuchtigkeit. 

F Ã ¼  die Zwecke der 12~ftfeuc11tigkeits-Bestimn~u~1ge~~ waren, wie bereits bemerkt. ein Psydlronletc'r und 

ein, zeitweise 2 Haarhygrometer in Gebrauch. 

Bei unter dem Gefrierpunkte liegenden Temperaturen wurde in der Regel das feuchte Thermometer 

des Psychrometers nicht stetig mit abgelesen. son~lern  tÃ¤glic in drei- oder mehrstiindigen Intervallen, 

wie  es die ~ 'mst i inde  gerade gestatteten. Als Ersatz fÃ¼ den Ventilator setzte man, \vie oben eben- 

falls bereits bemerkt wurde, das ganze Gehiiuse 5 Minuten vor Beginn der Beobachtungen in Sch\vingungen. 

Benetzt wurde das feuchte Thermometer durch stiindige kapillare Wasser-Zufi~hrung mittelst eines Dochtes. In 

den Fallen, \vo die niedrige Temperatur die Wasser-Zufuhr auf diesem Wege hemmte, geschali die B e n e t z u ~ ~ g  

des feuchten Thermometers auf direktem Wege durch die Beobachter. 

Das Haarhygrometer wurde als l~~terpolations-Instrument angesehen und deshalb den a b s o l ~ ~ t e n  Standen 

desselben kein direkter Wer th  beigelegt. Von diesem Standpunkte ausgellend, der bei normalen Verhiiltnissen 

und bei den Voraussetzungen, die man in1 Allgemeinen an diese Art von Instrumenten knÅ¸pfe darf, wohl 

berechtigt erscheint, ist eine hÃ¤ufiger und regelmÃ¤ssig Kontrolle des Haarhygrometers durch die leicht zu 

bewirkende Siittigung des das Haar umgebenden Raumes mit Wasserdampf unterblieben. 

Die Verhiiltnisse der Luftfeuchtigkeit an der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgie waren aber Ã¼be alle 

Erwartung anormale und zwar in Folge der ausserordentlich deutlich und hiiuti.; auftretenden FGlin- 

ersc l le inu~~ge~l ,  welche durch die hohen Berge der Nachbarschaft der Station hervorgerufen wurden und welche 
bei WestsÃ¼d\l.est bis Nord\vest-Winden, den topographischen Verhiiltnissen entsprechend. am ausgeprsgtesten 

waren, und welche daher ganz ungemein zahlreiche und rapide verlaufende Anderungen im Betrage der 

jeweiligen L~iftfeuchtigkeit herbeifihrten. 
Diese g o s s e n  AIlOnl:1]ielt in der hvgro~netrisclien Beschi~ffe~~lleit der Luft der Station l~e~ii i igen es, 

dass es durchaus ferne liegen ll~uss, die wirklich auf der Insel SÃ¼d-Georgie in dieser Richtung herrschenden 

cjurchschnittlichen Verhhltnisse auch nur  anniihernd mit den aus den BeoLxichtungen sich eryebenden in Ver- 

gleicli bringen zu wollen. 
W e n n  manche Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf der Station ihrer ungÃ¼nstigen aber durch 

die Verhiiltnisse gebotellell Lage wegen den wirklichen klimatischen Zustanden SÅ¸d-Georgien nicht entsprechen 

\verciell, so  sind dies lle\>ell :jl1~111on1etrischen Resultaten in erster I-.ii~ie die dort angestellten Fe~~clitigkeits- 

Messungen. Westsfidwest- bis Nordwest-Win~ie \vare11 dort alle ;\lon:ite hindurch weitaus vorlierrscIien~i. in1 
~ ~ h ~ ~ ~ - M i t t ~ l  mit jj %. trockene F(jllIll~ft war daher ein Gegenstand fast tiiglicher Beobachtung, der. sobald man 

seinen Standpunkt zu den umgebenden Bergen hatte :etwas Ã¤nder k6nnen. sofort verschwunden sein wÃ¼rde 

Diese Erkenlltlliss von der geri~lgell generellen Bedeutung der 1- i~ f t f e~ch t igke i l s -Mess~~l~e l l  auf der 

station wird im ~ o ~ g e l l L ~ c l l  cl~lrgelegtell. tlleil\veise i~egativen Resultate. welche eine eingehende Diskussion 

und t3earbeitu1jfi dieses Theiles der an der Station angestellten Beobachtungen ergeben hat. weniger sclnver- 
,vicaellL{ erscheinen hissen, als es unter anderen Bedingungen der Fall sein wÃ¼rde 



Die GrÃ¼nde welche dazu fÃ¼hrten nur  einen Thei l  der hygrometrischen Beobachtungs-Resultate der 

Station zur  Publikation zu bringen, sollen i m  Folgenden dargelegt werden. 

Die M'cingel, -welche den Psychrometer-Beobachtungen im Allgemeinen anhaften, sind bekannt genug und 
bereits so vielfach diskutirt, dass fÃ¼glic an dieser Stelle nicht darauf zurÃ¼ckgekomme zu werden braucht. 

Viel weniger zahlreich sind l'ntersuchungen Ã¼be das Verhalten von Haarh-vgrometern gegenÃ¼be den Angaben 
eines gleichzeitig abgelesenen Psychrometers, so weit sie sich auf Engere Zeitr'ciume und auf stÃ¼ndlich Beobachtungen 
beziehen und sind solche wohl bisher kaum in dem Vmfange angestellt worden, wie hei Gelegenheit der inter- 
nationalen Polar Beobachtungs-Periode. 

Das gewisse Wohlwollen, welches in der Meteorologie im Allgemeinen dem Haarhygrometer, besonders dem 
Koppe'scher Konstruktion, entgegengebracht wird, beruht wohl vorwiegend auf den grossen Schwierigkeiten, welche 
die richtige Behandlung des Psychrometers bei niederen Temperaturen verursacht und auf dem bedauerlichen Mangel 
eines besseren, leicht zu handhabenden Instrumentes, welches dem gleichen Zwecke zu dienen vermÃ¶chte Der Vor- 
wurf, dass die Haarhygrometer stets Individuen fÅ  ̧ sich und dazu noch solche mit sehr verÃ¤nderliche Charakter 
sind, wird diesen Apparaten indessen nie erspart bleiben k6nnen. 

Es musste daher an sich schon in Bezug auf die Gewinnung eines sicheren Unheiles Ã¼be die Leistungsfshigkeit 
derartiger Hygrometer ein grosses Interesse haben, dieselben unter solch exceptionellen Verhiltnissen, wie sie auf 
SÃ¼d-Georgie herrschten, funktioniren zu sehen. 

Wie aussergewÃ¶hnlic 
sammenstellung. 

dieselben waren, erhellt wohl deutlich aus der folgenden 

20. Januar 1883. 

P-i~chrometer 
trocken feucht 

0 

6~ 7'7  6'4 

7 5.8 5 - 2  
8 I O ' I  6 * 9  

9 9'7 5 - 4  
10 7.0 5 . 8  

I I 8 - 2  5 .6  

12  6 .5  5'4 

3. Februar 1883. 

Psychrometer 
trocken f?uchf 

0 0 
I I ~  4 .1  3 '2  

12 5 - 5  4 '4  

I P 7 '3  3 - 6  
2 - . V  

/ 3 3'3 
3 6 - 1  3.5 

29. Au@ 1883. 

l'iychrometer 
trocken feucht 

4'8 
0 

0-9 
6 - 1  0-7 
3 . 6  r I 

3-2 1 . 4  

3 . 3  1'4 
2 - 6  1.0 

2 - 9  1 . 4  

4'9 0 - 7  

5 '4  0 - 9  

3 - 6  0 - 4  

Beispiel I. 
Relative Feuchtigkeit Dnnstdruck 

Beispiel Ii. 
Relative Feuchtigkeit Diinstdruck 

Beispiel 111. 
Relative Feuchtigkeit Dunstdruck 

Haarhygrometer 

85% 

92 
6 I 

52 

84 
66 

82 

Haarhygrometer 

89% 
88 

65 
62 

65 

Haarhygrometer 

52% 

41 

48 
88 

87 

94 

94 

50 

47 

64 

Difterenz 

- 3% 
- I 

I 

- 6 

- 2 

- I 

t 2 

Differenz 

- 4% 

- 5 
-I6 

-19 
- 3 

Differenz 

-12% 

-18 

-1-5 

-18 

-15 
-77  .. - 
-20 

-14 

-13 

-17 

beispielsweisen Zu- 

Wind 

W 1  

E I 

W 4-5 
WSW 4 

M 1-2 

W S W  2-3 

N I 

Wind 

ESE I 

E I 

SW 2 

wsw 2 

W 2  

Wind 

ssw 2 

S W  2 

WNW I 

NE 2 

NE I 

N I 

NE I 

wsw 1 

WSW T 

NNW I 



Wie man sieht, kann sich die relative Feuchtigkeit binnen einer Stunde mit lxichtigkeit verdoppeln. 
Aus Beispiel I1 und noch mehr aus den folgenden Beispielen IV und V erkennt man, dass das an der Station 

in Gebrauch gewesene Haarhygrorneter zuweilen eine ganz unmotivirte'Tr3gheit besass, die es hinderte, Jen raschen 

Schwankungen in dem Feuchtigkeits-Gehalte der Luft zu folgen. 

31. Mai. 

Mittag 
I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Beispiel IV. 
Relative Feuchtigkeit Dunitiiruck Wind 

N I 

N I 

wsw 2-3 
WSW 3 
WSIV 3 

WSW 3-4 
WSW 4 

WSW 4 
WSW 4 

WSW 3-4 
NW I 

(Um 3a.nl.  hatte das Hygrometer bei Nebel auf 103 gezeigt, JÅ¸rtt a l w  an dem Tilge bei 100'); eine ungef,ihre 
Korrektion von circa 5 % gehabt haben.) 

38. August 1883. 
Beispiel V. 

I'-~~chnnncter Relative Feuchtigkeit I)i~ri-ttJrnch H x i r l i ~ i ' o i ~ w i t . ~  Diffw~~iv WinJ 

t r o c k e n f e u c h t  

Nach den I'ntersuchungen W i l d ' s  und S w o r y k i n ' s  dÅ¸rft wohl mit einiger Wahrsclieinlichkeit a r i ~ e n o m n ~ e n  
werden, dass die obigen Psychrometer-Daten, da das Instrument in einem doppelten (Jch'.iuse auf~estellt  wiir, welches 
die allerdings recht betriichtliche mittlere Windgeschwindigkeit jedenfalls abschw'ichen musste, bei Temperaturen 
Ã¼be oO ziemlich richtige relative Feuchtigkeit lieferten, wenn dieselben auch bei starkem Winde um einige Prozent zu 
gering ausgefallen sein mGgen, da die der Konstante o'ooo; entsprechende Windgesch\vindigkeit von 2 111 pro Sekunde 
im Gehzuse doch vielleicht hiiufig Ã¼berschritte worden sein mag, was indessen nicht von Krossem Kinfiusse ist, so 

dass in dem unter IV aufgefihrten Beispiele wohl hijchstens % des 13etrages (d. h. etwa 5 2, Standliorrektion und 
dazu noch circa 1-2 % in Folge griisserer Windgeschwindigkeit 211s der Konstanten 0.0007 entspricht) der Abweichungen 
des Hygrometers von dem Psychrometer durch Standliorrektion des Hygronieters und den Einfkiss der griisseren, 
als der Psychrometer-Formel entsprechenden, mittleren Windgeschwindigkeit in dem (ieh'.iuse erJi1;in zu werden vermag. 

Den Vorschriften der Wiener Polar-Konferenz zu Folge soll in den Fallen, in welchen das feuchte Psychrometer- 
Thermometer unter + 0 . 5 ~  gestanden hat, von der 13enutzung des Psychrometers fÅ  ̧die Berechnung des Feuchtigkeits- 
Gehaltes der Luft abgesehen und sollen dann zu diesem Zwecke die Daten des Haarhygrometers, das dementsprechend 
bei hÃ¶here Temperaturen sorgfyltig nach dem Psychrometer zu verificiren ist, in \'erhinJi.tng mit den Ablesungen 
des trockenen Thermometers benutzt \verden. Es  wiire wohl wÃ¼nschenswert gewesen, wenn diese Bestimmungen 
vor dem Abgange der Expeditionen bereits festgestellt worden W;iren, denn dann w'iire jedenfalls von Seiten der 
Deutschen Expeditionen dem Haarhygrometer eine, diesen nachtriiglichen Hestimmungen mehr entsprechende Be 
llandluns zu Theil geworden. Wie bereits hervorgehoben, wurde von Seiten der SÃ¼d-Expeditio J;IS Instrument nur 
als Interpolations-Instrument benutzt und dasselbe nur selten durch Herstellung einer absolut feuchten 1'mgehung 
seprÃ¼f und l<orrisirt, dasselbe bei anhaltenden Kalte Perioden daher nur durch ein oder ein paar mal '1.;1gs iiber sorgsam 
angestellte w h r o m e t e r - h b a c h t u n g e n  hntrollirt ,  die nun nach den Vorschriften de- Konferenz nicht als xorrnai- 
m r t h e  zu betrachten und dementsprechend als Korrektions Mittel fÃ¼ das ~ f j ' , ~ r o m c t e r  tlicllt \xr~vendt)ar sind. 



Die Voraussetzung. dass die bei hGheren Temperaturen ermittelten Verifikationen genl ' ipn, um das Instrument 
fÅ¸ tiefere Temperatur-  Grade als Interpolations-Instrunient brauchbar genng erscheinen zu lassen, erfindet sich ofenbar  
auf die Annahme, dass das betreffende Hygrometer an sich eine genÅ¸gen~l Konstanz seiner Angaben besitzt und 
dass es andererseits auch bei solch niedrigen Temperaturen miiglichst oft eine PrÅ¸fun durch Einstellung auf 
ioor~ erfahrt. 

Die erstere Annahme muss nun auf Grund der Erfahrungen, welche durch die Deutsche Expedition nach SÃ¼d 
Georgien gesammelt worden sind, soweit es die von ihr benutzten derartigen Hygrometer wenigstens betrifft, 
bestritten werden. 

Die benutzten Haarhygrometer arbeiteten so launenhaft und u n r e g e l ~ s s i p ,  dass an die Gewinnung einiger- 
massen zuverl:issiger Feuchtigkeits-\Verthe bei niedrigen Temperaturen durch dieselben entschieden nicht gedacht 

werden kann. 

Einige Beispiele werden dies erweisen. 

Nachdem in den frÅ¸he Morgenstunden Psychrometer und Hygrometer unzweideutig und Å¸bereinstimmen 
100% Feuchtigkeit angezeigt hatten, gestalteten sich die Angaben beider Instrumente im Laufe des Tages wie folgt: 

20. se/)tfmbetm I S S 2  
Beispiel VI. 

I'>v~,lirorneter Relative Feii~litigkcit Di in~tJruck Hygrometer Differenz Wind 

trocken 

0 

8a I . 7  

9 1 ' 0  

10 0 - 8  

11 I .7 

12 O.4 

I P t.- - / 

2 1.0 

3 1 . 8  
4 1.3 

5 1.1 

6  1 - 1  - 
i -0.8 

feucht 

0 
r j  

0 - 9  

0 - 7  

1 . 5  

0-3  
2. - 
0-9 
1.7 

1 . 1  

O ' j  

0 - 5  
-0.8 

Wetter 

Dieses Beispiel dÃ¼rft die Brauchbarkeit des Haarhygrometers als Interpolations-Instrument in einem sehr 
bedenklichen Lichte erscheinen lassen. 

Dass bei die Station einhÃ¼llende Nebel ein gut funktionirendes Haarhygrometer bis auf 76 % herabgehen 
sollte, erscheint absolut unwahrscheinlich und trotzdem zeigt es einige Stunden vorher und nachher wieder richtig 

und Å¸hereinstimmen mit dem Psychrometer und den allgemeinen Wetter-Verh:iltnissen auf 100%. 

Wie soll man ein derartiges Instrument als Interpolations-Mittel benutzen und welchen wissenschaftlichen 

W e r t h  werden die nut' solche Weise erlangten Resultate haben, wenn VerhSltnisse, wie die folgenden vorkommen 

ktjnnen 

A m  23. und 24. April 1S83. 
Beispiel VII. 



Am 2.3. und 24. April 1883. 

'~vchrometer  
trocken feucht 

0 0 

2 '3  1.7 
4 - 6  3 '3  
4'7 3'2 
5'2 3'5 
5 ' 4  2-6 
4 .1  1 - 8  

3'4 1.6 
3'4 1 '3  
3'0 0 - 8  
2'3 0 .2  

1.9 0'1 

Beispiel VII. 
Relative Feuchtigkeit Dun-itdruck Wind 

0 

0 

0  
NNW I 

WNW I 

WSW s 
W 4 

W 2 

W 2 

W 3 

W 3  

An den folgenden Tagen liegt die Temperatur um den Gefrierpunkt und die wahrend dieser Zeit ange- 
stellten Kontroll-Psychrometer-Bestimmungen ergeben bald + bald - Differenzen gegenLiher dem Haarhygrometer. 

Am 29. und 30. &PU. 
Beispiel VIII. 

Relative Feuchtigkeit Dunitdr~ick Haarhvgrrometer Differenz Wind 

W - W 4  

NW 4 
0 

0 

NNE I 

WSW l 

W 5  
WSW 6 

S 3 
N W  6 
ssw 2 

Im Anfang Mai tritt Frostwetter ein; die im Laufe dieser Periode durch sorgfiiltige, bei Temperaturen 
unter oO angestellte Psychrometer-Beobachtungen bestimmten Hygrometer-Korrektionen liegen zwischen o und - 10 %, 
am 5. Mai steigt dieselbe wieder bis - 22 %: 

5. Mai. 

6a 

7 
8 

9 
10 

I I 

4p 

Am 6. Mai. 

I 2a 

I P 

2 

I, 3 . (.hrorneter , 

trocken feucht 
0 

3'3 1:6 
3.2 0-8 

2.9 0 - 8  
3-0 0 - 9  
2-7 0.7 
2 . 4  0.3 

1.7 0 '1  

l'sycl~romeler 
trocken feucht 

0 0 

4.2 2'5 
4 - 0  2 - 4  

4'4 2.7 

Beispiel IX. 
Relative Feuchtigkeit Diinbtdr~ick 

Relative Feiichtigkeit Diinstdruck 

7 3% 4 .  jmin 

7 3 4'5 

7 3 4'5 

Haarhyqumeter Differenz 

Haarhygrometer Differenz 

Wind 

W 2 

W 4 
WNW 5 

W 3 
WSW 4 
NNW 6 

NW 2 

Wind 



Dieses selbe Hygrometer, das anscheinend bis Ã¼be 20:; zu hohe Daten liefert, zeigt. ohne dass irgend etwas 
a n  demselben vorgenommen w%e, a m  7. und 8. Mai hei Nebel Ãœhereinstimn~en mit dem Psychrometer 100 X. 

E s  wird nun naheliegen gerade derartige Fille,  in denen sich bei niedrigen Feuchtigkeits-Gehalten grosse 
Differenzen mit dem Psychrometer zeigen, wUhrend nach d e m  Siittigungspunkte hin. mehr oder V-eniser gute Ueher- 
einstimrn~ing stattfindet. auf Theilungsfehler der Skala z~~rÅ¸ckzut'Ã¼hre 

E s  wurde deshalb des Weiteren eine Vergleichung der aus den l'sychron~eter-Ansahen resultireiiden rela- 
tiven Feuchtigkeiten mit den )e\veiligen Ablesungen des H!.grometers in der  Weise vorgenommen, dass die bei einer 

bestimmten, nach d e m  Psychrometer sich ergehenden relativen Feuchtigkeit gleichzeitig abgelesenen Hygronieter- 
Daten unter einander geschrieben und das Mittel aus denselben, wie die mittleren Fehler derselben (die Daten des 
'syclirometers dabei immer als die richtigen vorausgesetzt') bestimmt wurden. 

Die foleenden beiden Tabellen enthalten die Resultate dieser Vergleichung im Januar und Februar, wobei 
nur solche Psychrometer-Anpben benutzt wurden, bei Jenen  das feuchte Thermometer  Ã¼be + 0% stand. 

S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

Januar 1883. Februar 1883. 

1)ie Februar-Tabelle kisst allerdings auf eine Skalen-Korrektion von etwa - 10 % unterhalb etwa 80 ';, schliessen, 
die  nach dem S;ittigungspunkte hin sich vollstsndig verliert, allein die Januar-Tabelle enthalt nicht das geringste 
Anzeichen davon, obwohl d i e  Ablesungen mit demselben Instrumente gemacht sind und ohne dass irgend eine 
Korrektion a n  demselben in der Zwischenzeit vorgenommen worden wUre. Ausserdem sieht es einzelne Perioden 

vor und nach diesem Zeitpunkte, w o  bei warmem Wetter das  Haarhygrometer und Psychron~eter  verhUltnissm'cissig 
sehr gut tagelang Ã¼bereinstimmen wie z. B. am 1 4 . ~ 1 6 .  Decemher 1882, w o  der G a n s  heider Instrumente g e n a ~  

parallel verlief und der mittlere Fehler des Haarhygrometers, abgesehen von dessen mittlerer Korrektion von .- 2 c!,, im 
Mittel nur 2 3'i, resp. 2 2 % betrug. 

Diese Thatsache l'cisst die Annahme eines SkalenFehlers  als ungerechtfertigt erscheinen. 

Bei Gelegenheit von absoluten Fe~~cht igke i t s -Bes t i rnn~un~en  mit HÃ¼lf der Absoi-ptions--Metho~le ~ L I ~ J c ~  

Si~i-iserst sorgfiiltige Psychrometer-I ' ieohacl ' i tun~n und Hv,crometer-Ahlesungen in kurzen Intervnllen gemacht, die ein 



weiteres Material zur Beurtheilung der Brauchbarkeit des Haarhygro~netcrs abgehen. Das ganze Thermometer Ge1i';iuse 
befand sich wahrend dieser \'ersuche zur Erzielung eines ;,'leichn-i'tissigen 1-uftwechsels um das l'bychrometer in 

andauernden Schwingungen. 
Ras Resultat dieser I'ntersuchung ist Folgendes: 

HerechneIe Ab-'oliite S e l i w a n k u n ~  J e r  
I \ \ c l i r o i ~ ~ . ' t e r  l.iifil'i.'iiclitigkeil wiilirend d e r  

relative Haar l ivgro~ne te r  D i ~ t ' e r e n ~  V e r ~ i i c l i e  nach d e m  Iki ibiii.~lilti~i,;sicit 
Fciiclitigkei! 

trocken feucht p. . . 
- .  - -~ 

5 )  ~ I i r o ~ i i c t e r  H a a r l i v ~ r o ~ n e i e r  
P- 

I. Versuchsreihe 4'5 2'0 

11. 7 7  3'0 1 ' 2  

111. 3 3-8  n 
IV. 37 5 . 6  3.0 

V. 3-8  3 - 1  
VI. , , 2 .3 1.6 

VII. .. -I - 3  -2-8 

VIII. ., 0.4 Q'O 

27. December 
27. December 
28. Decemher 
28. Wirz 
6. April 

13. April 
27. April 

8. M;ii 

Aus diesen Versuchen, die in der Zeit \ o n  1)eccmher bis Mai angestellt wurden und jedesmal Å¸he 

3-5 Stunden sich erstreckten, geht ebenfalls wieder in unzweideutiger Weise die grosse Tr>igheit des H;iiirliyt;ro- 
meters und die Krosse Veriinderlichkeit seiner Korrektionen, die ein Interpoliren mit den Ahlesunpen dieses Instrumentes 
auf liingere ZeitrLiume hinaus vtillig illusorisch machen. zur Evidenz hervor. 

Zur weiteren L'ntersuchung Å¸he das Verhalten des Haarh!-grometers wurden die zwei nach Sud Georgien 
und das eine der in Kingua ,das andere war inzwischen unbrauchbar geworden) gewesenen Hygrometer naclitr'iiglich 
einer Priifung unterworfen, die der Bequemlichkeit h;ilher im Zimmer vorgenommen wurde. Diese drei Instrumente 
und ausserdem noch ein. sp:iter drei ganz neue, noch nicht ausgepackte, den BestUnden der Polar-Kommission ent- 
nommene Instrumente der gleichen Herkunft wurden nebeneinander auf einem Tische ;nifgestellt und in deren 
unmittelbarer Niihe ein Psychrometer an einer Schnur aufgehSngt, so dass, wenn es bei dem Versuche in Schwirl- 
gungen versetzt wurde, die Kugel des feuchten Psychrometers einen durchschnittlichen Weg von c;~.  r j 111 pro 

Sekunde zurÃ¼cklegte Ein zweites Psychrometer war zur Kontrolle fest in cler Nahe ;iut'~;estellt. Die Ablesung der 

..lpparate erfolgte mittelst Fernrohres aus peniigender Entfernung. Die Temperatur des feuchten Thermometers schw:inkte 
hei dem Versuche zwischen + 10 und l j O .  

Die Haarhyprometer I und I1 
Instrumente. 

P 

P Â ¥ < \ L I I  o m e t e i  

6; 

6 5 
67 
6s 

67 

-1 

68 

69 

Bei der Kontrolle . . . . . . 
('7 

13e1 der Kontrolle . . . . . . 
fj7 

66 

da 



Bei der Kontrolle. . . . . . 
- 7  
/ - 
69 
63 

6 3  
68 

67 

Bei der  Kontrolle. . . . . . 
7 2  

69 
6s  

63 

0 S 

Bei der  Kontrolle. , . . . . 
6; 

07 

6-l 

6" 
6s  

6 I 

66 

Bei der  Kontrolle . . . . . . 
66 

63 
67 

68 

62 

66 

Bei der  Kontrol le .  . . . . . 
64 

67 

6 ;  

64 
Bei der Kontrolle . . . . . . 

63 
66 

E s  lehren also diese Vergleichungen, die sich auf 6 Wochen  erstrecken, dass die Haare der  in Gebrauch 

gewesenen Instrumente genenÃ¼be solchen, die noch neu waren, offenbar derartige Ver5nderungen ihrer physikalischen 

Beschaffenheit erfahren haben, dass eine Einstellung auf 100% Ã¼berhaup gar  nichts mehr nÃ¼tzt um mit HÃ¼lf der- 
selben brauchbare Beobachtungen zu erzielen. W e n n  man beachtet wie verh~l tn i ssm~ss ig  schnell die festesten anor- 

ganischen Substanzen unter dem EinHusse der Atmosph2rilien sich umsetzen und verwittern, so  kann man fÅ¸glic 
durchaus nicht erstaunt sein, aus obigen Daten das Ergebniss zu finden, dass bei einem so fein struirten organischen 
Ktjrper, wie das menschliche Haar unter gewissen rmstZnden einige Wochen  oder Monate genÃ¼gen um moleculare 
L'mgestaltungen in demselben unter dem Einflusse von Wind und Wetter einzuleiten, die dasselbe tÃ¼ hygrometrische 
Messungen unbrauchbar machen. Man wird vielmehr Grund haben, sich darÃ¼be zu wundern, dass ehe ein derartiges 
Instrument in den allgemeinen Gebrauch gezogen wurde, nicht vorher durch Versuche festgestellt wurde, wie lange 
unter verschiedenen L'mst'iinden die Haare gebrauchsfihig bleiben und dass nicht schon liingst im Falle der Anwendung 



derartiger Hygrometer die Auswechselung der Haare von Zeit zu Zeit instruktion-inl~ssi~ el>ensoput vor~schrielien ist, 
wie die Erneuerungen der Musselin-HÃ¼lle bei dem Psycl~rometer. 

Wenn das in Kingua in Gebrauch gewesene Haarhygrometer bei diesen iiiichtriigliche~i 1'11ters~iclu11i~en sicli 
besser bewahrt hat, als diejenigen von SÃ¼d-Georgien so kommt Jas m6glicher Weise zum Theil J;iher, J:iss Jc-r hei 
StÃ¼rme die Luft erftllende feine Meersalz-Staub in SÃ¼d-Georgie besonders schiidlich auf die Haare der Apparate 
einwirkte. 

Das Gesamn~tresultat der vorstehenden Untersuchui~g dÃ¼rft sich dahin zusammenfassen lassen. dass 

d ie  auf SÃ¼d-Georgie verwandten Haarhygron~eter in Folge eigenthÃ¼mliche lokaler Verh8ltnisse, inTs Besondere 

wahrscheinlich in Folge der  sttjrenden Ein\virkung des verstaubten Meenvassers auf das Hvgrometerhaar. nicht 

geeignet gewesen sind. in1 Sinne der BeschlÅ¸ss der Wiener Polar-Konferenz als Interpolations-111strt1n1e11te 

zu  dienen, dass die Angaben desselben bei mittleren Feuchtigkeits-Graden bis auf Â 20 % unsicher sein kiinnen 

u n d  dass es daher gerathener erscheint, bei dem geringen, generellen Wertlie der Feuchtigkeits-Beol,aclit\~ng~~~ 

der  Station auf SÃ¼d-Georpie auf Mitbenutzung der Daten des Haarliygrometers. soweit es sich nicht um 

Interpolation auf wenige Stunden handelt, zu verzichten und in1 Allgemeinen nur diejenigen Bestimmungen 

dieser Art zu publiciren, welche mit dem Psychrometer unter der von der Polar-Konferenz gestellten Be- 

schriinkung (d. h. Stand des feuchten Thermometers ~ b e r + 0 * ~ \  gewonnen \vorden sind. 

dl Windrichtung. 

Die bereits beschriebene Lage der Station bringt es mit sich, dass nur  die sehr seltenen Ost.. und ~ ~ t ~ ~ d ~ ) ~ t . -  

W i n d e  von hoher See frei und ungesttjrt die Station erreichen konnten, wahrend die iit>fiHen ~ ~ l l l ~ r i c ~ l ~ n l l ~ e l l  

durch die hohen Berge der Nachbarschaft mein- oder weniger abgelenkt und moditicirt wurden. In \velcli' hohem 

Grade dies der Fall gewesen sein muss. erkennt man recht deutlich, wenn man den Versuch macht, die 

Drehungen der Windfahne beim VorÃ¼bergang atmosphiirischer StGrungen zu studiren und ihren Gang zu 

verfolgen. Die SÃ¼dwest bis Nordwest-IVinde sind es fast allein, welche eine grossere StÃ¤rk erreidiell. die 

Ã¼brige W i n d e  sind meist so flau und schwach, dass sie ausserordentlicl~ schwankend und variabel werljen 

und  ein Umspringen des Windes  in die entgegengesetzten Richtungen von einer Stunde zur anderen etwas 

ungemein HÃ¤ufige ist. Aus diesen pl~tz l ichen Drehungen dieser schwachen. v o n  den Beobachtern meist nur 

mit der Starke I ,  oft sogar nu r  mit o -  I bezeichneten Winde lassen sich natiirlich keine Schliisse auf 

das Verhalten der W i n d e  zu den vorbeiziehenden Sturmcentren ziehen. 

Bei StÃ¼rme setzt der Wind gewGhnlich sehr plGtzlich, nachdem kurz zuvor die Windfahne noch hin 

und her geschwankt hatte, aus einer westlichen Richtung ein. um dann spater ebenso rasch wieder abzunauen 

und  dann Ã¤ussers schwach, nu r  zuweilen von einigen btjigen Windsttjssen unterbrochen. hin und her zu 

spielen. WÃ¤hren des Sturmes selbst ist eine Drehung des Windes  in dem einen oder anderen Sinne 

nur  schwer zu konstatiren, indessen lassen sich eine Reihe von Beispielen finden. aus denen hervorgeht, dass 

der W i n d  sich in solchen FÃ¤lle vorwiegend mit dem Uhrzeiger von SÃ¼dwes Ã¼be West nach Nord und 

Nordost dreht. Es macht in vielen dieser Falle. von denen wir hier beispielsweise den 20., 21.. 27. und 

31. October, ferner den 4., b., 13. November, den 26. und 29. Ilecember. den 1.. 2.. 7..  8.. 28. Jitnuar. den 
4 MÃ¤rz 19. Mai, 24. Juni, sowie den 9. und 16. Juli auffuhren wollen, den Eindruck, als ob dem Krimpen des Windes 

bei und nach dem Sturme ein gleich schwaches Ausschiessen vor demselben vorausgegangen sei. Da dieses 

Krimpen der westlichen Winde  indess bei so  schwachen WindstÃ¤rke vor sich p h t ,  muss dasselbe wohl besser 

auf die lokalen VerhÃ¤ltniss und die ablenkenden Wirkungen der orographischen Gestaltung der Insel zurtick- 

gefÃ¼hr werden, ehe man annimmt, dass diesen Drehungen entsprechend Depressionen sÃ¼dlic der Insel von 
Ost nach West  fortschreiten, was gegen alle Erfahrung spricht. Auch Drehungen. wie sie z. B. am 21. und 

29. September und am 1 1 .  Oktober 1882 beobachtet wurden - von SÃ¼ Å¸be (-)SI nach Nordost -, 
wÃ¼rde fÃ¼ ein aequatorwfins von derInsel nach West fortschreitendes Minimum sprechen. was a priori ebenso 

unwahrscheinlich ist. 



Falle, in denen der W i n d  von Nord Å¸be Ost nach Sudost  dreht. die ein aequatonvarts nach Ost fort- 

schreitendes Minimum andeuten, wie an? 1 6 ,  17. und  C). April. sind mit den zu v e r n ~ ~ i t h e n d e n  Bewegungen 

der  Depression eher  in Einklang zu bringen, allein die Falle. in denen der W i n d  von Nord und  Nordwest 

nach W e s t  und  SÃ¼ dreht. die man wegen der vorauszusetzenden sehr h~iufigen Beweg~~ngs r i ch tung  der S Å ¸ d  

Atlantischen Depressionen in h6heren Breiten als Siid-Georgien - von Wes t  nach Ost - an1 stÃ¤rkste vertreten 

zu sehen erwarten sollte, s ind gerade an1 allerseltensten oder fast gar nicht aufzufinden. 

Es wird  sich auf alle Falle Å¸be den W e r t h  der auf S Å ¸ ~ - G e o r g i e  angestellten Windbeobachtungen 

nicht eher  ein definitives l r t h e i l  gewinnen lassen, als bis die projektirten synoptischen \Vitteriings-Karten des 

SÃ¼d-Atlantische Oceans vorliegen werden. Bis dahin wird auch nothwendiger Weise die Berechnung der 

Windrosen  zu  verschieben sein. da  es nach obigen Betrachtungen und  Erfahrungen unwahrscheinlich 

wird. dass diese Beobachtungen Å¸be \Vindrichtung und  WindstÃ¤rk einen generellen Wert11 besitzen. 

e WindstÃ¤rke 

Da;- R e c k n a g  e l 'sche Anemometer funktionirte sehr gut. Einzelne LÅ¸cke in den Registrirungen, 

\ o n  deren (.rsachen weiter unten die Rede sein wird, sind in  den nachstehenden Tabellen durch ZuhÃ¼lfenahm 

der direkten Schlitz~ingen der Windstcirke ausgefullt. 

Z u  diesem Zwecke war eine ausfihrliche Vor~~ntersuchung dariiber ntjthit;, wie sich die geschiitzten \\%J- 

st'iirken zu  Jen gleichzeitigen Anemometer-Daten verhielten, um auf Grund derselben gesicherte Mittelwerthe zur 
AusfÅ¸llun der LÅ¸cke in den Anemometer-Registrirungen interpoliren zu k6nnen. 

Das Resultat dieser l'ntersuchunc; ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

Vergleichung der Anemometer-Angaben mit den geschÃ¤tzte WindstÃ¤rke 
1882-8.3. sowie HÃ¤ufigkei der letzteren. 1882-8.Y. 

s 

September  

O d o b e r .  . 
November  

IK'ccmber 

J a n u a r .  . . 
F e b r u a r .  . 

x i i r z  . . . . 

April . . . . 
M a i . .  . .  . 
.Iiini . . . . 

Juli . . . . . 
. \ ! lpl l . : ,  . , 

Fruliling. , 

S o m m e r .  . 

H e r b - I .  . . 

\ \ ' i~itn-.  . . 

Es ergieht sich aus dieser Zusammenstellung, dass die Expeditions Mitglieder, irregeleitet durch die unrichtige 
Windskalen-Tafel in Jelinek's Anleitung die Windst3rken s2mmtlich zu  gering schlitzten, was um so leichter ein- 
treten musste, ;ils dieselben sich gegenseitig behufs (iewijhnung an eine bestimmte, einheitliche Sch~tzungsweise der 
Windst:irken kontroilirtcn und  einÅ¸hten 



Unter Z L I ~ I - L I I I ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~  des J ~ ~ r c h  neuere Forschungen ermittelten Faktors 2 . 4  tlir die en,qliselien Anen'ioineter 
und unter 13erÃ¼cksichtigun der Reibungs - Konstanten fÅ̧  dieselben, die man auf  0-5 m ansetzen kann. wÅ¸rd die 
oben genannte Skala richtiger folgende Werthe enthalten: 

Ge.ichwindi,;keil di;, Winde> i n  M. pru Sci:mi;k- 

A l t e  W'erfhe Neue Werthe 

Man sieht, dass sich die Sclilitzungen der geringen und mittleren Windstiirken in Si-id-Georgien recht 

genau an die Ã¤ltere Wer the  anschliessen, wie die obige Tabelle aiigiebt, dass aber gegenhber den neueren 

richtigeren U'erthen die Windschiitzungen in  Sud-Georgien durchweg zu niedrig, bei mittleren Windstgrken 

um einen vollen Grad der Skala zu gering sind. 

Ausserdeni erkennt man, dass das GefÃ¼h der Beobachter fÃ¼ schwÃ¤cher Winde bis zur Stiirke 4 sich 

in Folge der s o  hiiutig stÅ¸rmische Witterung in1 Laute der Beobachtungs - Periode immer mehr ab- 

geschwÃ¤ch hat, so  dass immer gr6sser werdende Windgeschwindigkeiten mit demselben Starkegrade be- 

zeichnet wurden. 

Es dÅ¸rft bei dieser Gelegenheit a m  Platze sein, betreffs einer auf die Stiirke der StÃ¼rm auf dem Meere 

zwischen SÃ¼d-Georgie und Kap Horn bezughabenden Stelle in deni in1 ersten Bande der Zeitschrift der 

deutschen Meteorologischen Gesellschaft Seite 146 ver6ri'entlic11ten vorliiutigen Berichte Ã¼be die Ergebnisse der 

meteorologischen Beobachtungen der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgien hier berichtigend einzuschieben. dass 

daselbst der stÃ¼rmisch Charakter jenes Meerestheiles durchaus nicht geleugnet werden sollte, sondern dass es 

dabei darauf ankam, den Å¸bertriebene Schilderungen aus frÅ¸here Zeit entgegenzutreten. Kurz getasst liegen 

die Verhiiltnisse dort so, dass im Gegensatz zum Nord-Atlantischen Ocean eine mehr oder weniger sturn~freie 

Jahreszeit daselbst nicht besteht, dass aber der Winter dort bei weitem nicht so  stÅ¸rmisc ist, wie auf deni 

Nordatlantic, der in dieser Jahreszeit zu den sturmreichsten Gebieten der Erde gehljrt. 

Jedenfalls kGnnen die Ergebnisse der Windbeobachtiingen an der deutschen Station auf SÃ¼d-Å¸eorgi 

hierbei nicht mit in Diskussion gezogen werden. da die Windstiirken [und nur auf diese b e z o ~ i c h  die er- 

wÃ¤hnt Ausseruna, da das anemometrische Material damals noch nicht diskutirt war zu niedrig gescliiitzt 

wurden, wie sich nachtriiglich ergeben hat, und weil dieselben durch die lokalen Verh~ltnisse als zu wesentlich 

nioditicirt erscheinen. 



Die Tiefe der Schale war 18.3 resp. 18.3 "lm. Diese Reparatur-Arbeiten setzten den Apparat 3 Tage ausser 

Funktion. 

Die StÃ¼rm verursachten ' I L I C ~  Stfirungen an den I~ei t~~ngsdri~l i te i i  und damit an den Kontakten. Die 

sich hierbei zeigenden Sch\\ierigkeiten \\ urden erst dann definitiv beseitigt. als die langs des Mastbaumes, auf 

dem das Anemometer stand, herabgehenden Leit~~ngsdralite in eine in diesen geschnittene Rille eingebettet 

w urden. U eiche so g ~ i t  als irgend m~jglich mit Dachpappe umkleidet und gedichtet war. 

Andererseits erlitt der Apparat von einer Seite Stfirungen, die in keiner Weise vorauszusehen gewesen 

11 aren. Wahrend des Sommers. als die Naclitsturniv6gel Priori turtur) sich in SÃ¼d-Georgie des Nistens wegen 

einstellten. tiogen dieselben 6fters gegen das Anemometer an, wodurch wiederholt Verbiegungen des Schalen- 

kreuzes und einmal das Wegbrechen einer Schale verursacht wurde. Gegen derartige Sttjrungen gab es 

n~tÃ¼rlicl  keine AbhÃ¼lfe 

Ein einziges Mal kam eine StGrung des Kontaktes durch Eindringen von Regenwasser in das Innere 

des Instrumentes vor. 

Geringe welche durch das Stehenbleiben der Uhr veranlasst wurden, fanden wie bei 

allen anderen Registrir-Apparaten durch den jeweiligen Wachhabenden rasche Abhiilfe. 

f 1 BewÃ¶lkun und Hydrometeore. 

Einkrmig grau Ã¼berzogene Himmel wurde mit Str-c (Strato-c~~mulus' bezeichnet, ebenso wie auch 

Wolkenformen. die in keine Kategorie einzureihen waren. FÃ¼ eine fremdartige, anderwÃ¤rt von den 

Beobachtern nie gesehene Wolkenform machte sich die EinfÃ¼hrun einer besonderen Bezeichnung nothwendig. 

L-ber den hGchsten ÃŸergspitze wurden ziemlich hÃ¤ufi langgestreckte Wolkenformen beobachtet, deren 

anscheinend obere Flache eine glatte, wie auf einer Drehbank abgedrehte Form aufwies, wÃ¤hren die unteren 

Partien cirrostratus-artig ausgekÃ¤mm und zerfetzt erschienen; oft lagen mehrere dieser Gebilde in verschiedenen 

HÃ¶he Å¸be einander und zeigten eine den Radiations-Banden sehr Ã¤hnlich Anordnung. Die Zugrichtung 

war durchgehens von Mest  nach Ost. 

Anscheinend eine specielle Abart, oder losgelÃ¶st Partie dieser Wolkenform waren in einzelnen FÃ¤lle 

beobachtete seltene Wolkengebilde, welche eine hut-, kegel- oder tischfÃ¶rmig Gestalt aufwiesen und bei im 

L'brigen wolkenarmem Himmel langsam von West her zogen oder zuweilen bewegungslos zu stehen schienen 

und die besonders durch ihr ungemein rasches, in einem Zeitraume von wenigen Minuten sich abspielendes 

Entstehen oder Verschwinden, sowie durch ihre ungemein abgeglÃ¤tteten gleichsam polir~en OberflÃ¤chen 

bemerkenswerth waren. 

Diese conus-artigen Gebilde wiesen eine horizontale Streifung auf, die vielleicht ein Beleuchtungs-Effekt 

durch die Sonne war. Die obere FlÃ¤ch derselben war calottenfÃ¶rmi gekrÃ¼mm und zeigte ebenso wie die 

OberflÃ¤ch der oben genannten cirr6s ausgeksmmten Wolken eine glatte, wie abgedrehte BegrÃ¤nzung 

Diese von allem Bekannten abweichenden Wolkenformen wurden in den Tabellen mit Kw benannt. 

Die Ergebnisse der Niederschlags-Messungen in Siid-Georgien dÃ¼rfte ziemlich illusorische Werthe 

sein, da die hÃ¤utige starken Winde diese Beobachtungen beeinflussten und namentlich bei Schneefallen, die in 

allen Monaten vorkamen, durch Wiederheraus-Wehen des bereits in den Regenmesser gefallenen Schnees von 

der stÃ¶rendste Wirkung waren. Durch Heizung des Regenmessers im Winter konnte diesem Uebelstande 

auch nur zum Theil vorgebeugt werden. Der Dach-Regenmesser dÃ¼rfte zumal er nicht auf dem First aufgestellt 

war. ebensowenig vertrauenswerthe Angaben geliefert haben. Jedenfalls entsprach die wÃ¤hren des Winters 

entstandene Schneebedeckung den gemessenen Niederschlagen sehr schlecht, wenn dieselbe vielleicht auch zum 

Theil auf  den durch die StÃ¼rm von den Bergen herabgewehten Schnee zurÃ¼ckzufÃ¼hr ist. 



ErlÃ¤uterunge zu den meteorologischen Tabellen 

der Station SÃ¼ - Georgien. 
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Datum 

14 
15 

16 

'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
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-Mittel 

SOD - GEORGIEN. 

L U F T D R U C K .  
September 1882. Mittlere Ortszeit. 

7 0 0  mm+ Hohe des Barometers Ã¼be Meer 6.5 m. 
Schwere-Correction + o'6 mm bei 746 mm. 

September 1882. ~ ) = - 5 4 ~ 3 1 ' 0 " .  I, = 36'o'01' = -zh2qmo8W.L.Gr. 
-- -- 

Datum 
- .-- 
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Luftdruck. 

Datum 
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1 5  
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2 ; 

26 - - - 1  
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Lufidruck. 

December 1882. 700  7vzm + HÃ¶h des Barometers Ãœbe Meer 6*.5 M. SÃ¼ - Georgien, 



Mittlere Ortszeit. Schwere - Corr~ction + 0% mwt bei 746 t m t .  



Mittel 

4' ' 

700 V Z ~ ~ Z  + HÃ¶h des Barometers Ã¼be Meer 6.5 ?)z. SÃ¼d Georgien, ! 



Mittlere Ortszeit. 
Luftdruck. 

Ffbrniir  IS#:i. 



Luftdruck. 
Hohe des Barometers Ãœbe Meer 0 m. 

M a i  1SH:t. 

SÃ¼ - Georgien. 
- - - 



Luftdruck. 

36Â°0'o = ~ ~ 2 ~ ~ 0 6  W. L. Gr. Mai 1883. 



Luftdruck. 

D a t u m  
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3 
4 
Y 

6 - 
1 
8 
9 

1 0  

I I 
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1 3  
'4 
15  

I 6 
'7  
I8 
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20  
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23 

2 4  
+ - - -^ 
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Juni 1883. 700  ?mn + HÃ¶h des Barometers- Ãœbe Meer 6.5 m. SÃ¼ - Georgien. 
I I 

Mit te l  

Mit tel  

Mittag 

Juli 1883. 



Luftdruck. 
Juni 1883. 

J u l i  1883. 



-uftdruck. 
A u w t  188.3. 700 + Hohe des Barometers Ãœbe Meer 6.5 m. 

Datum 

M i t t e l  

l 

5 5 ' 5  
.^^ 
5 0 -  I 
' 3  - 0  
6 4 e 8  

53-9 
37 '9  
23'9 
45 ' 4  
53'3 

4 8 - 5  
W3 
4 2 - 9  
V Ã  * 8 
V, -8  

58 -4  --." 
31 3 
<'G 
6 5 - 2  
54'7 

4.5 ' 7 
4 2 - 4  
43'2 
4 7 3  
AST, 

4') '4 
5 2 . 7  

5.;.^ 
4,s -7 
3 . 8  

59.5 

SÃ¼d Georgien. 

September 1883. tf = - j 4 Â ° ~ 1 ' ~ f  

M i t t e l  



Luftdruck. 
Mittlere Ortszeit. Schwere -Correction + 0.6 mm bei 740 mm. 

\ l : i \ i n i ~ i ~ i ~  Minimum 

September 1883. 



TEMPERATUR DER LUFT. 

September 1882. 

- 
Datum 

s 
[ - z -7- 

I 

I 
26  

27 
28 

2q 
3 0  

Mittel l- 

HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 M. 

I 

Mittlere Ortszeit. 

September 1882. = - 5 4 3 1 ~ 0 ~ ' .  A = 36Oo'o" = ~ ~ 2 ~ ~ 0 ~  W. I,. Gr. 

1 Datum 
- 

'4 
1; 

I 6 
17 
I 8 
19 
2 0  

2 1 

22 

2 3 
24 
25 

26  

27 
2 8 
29 
30 - 

Mittel 

\t.i\imum Minimum D i H e r e n ~  



51' 

Temperatur der Luft. 
October 1882. Hohe des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. Sud-Georgien. 

Datum 

I 
2 

3 
4 
3 

6 - 
ii 
9 

10 

I I 
1 2  

13 
'4 
' 5  
I 6 
17 
1 X 
I9  
2 0  

2 1 
11 - - 
23 
24 
2; 

26 
2 7 
28 
2 9  
30 

31 

q . 1  
.Â¥ - 4 ' 7  

7 .  Â¥ 
4 - 6  
?. - 4.1 

9 - .Â¥ ,Â¥ 3 5.1 
0 - 8  r (I 2 - 0  - .- I ' S  

-0. - 3 - 3 , -5'3 -4'7 
4 ' 5  3 ' 9  3 - 6  3 - 6  

Mittel  

November 1882. 

Mittel  



5 '  

Temperatur der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Thermometers Ã¼be dem Boden 2 - 0  m. 
- - - ---- P - - P -P- P -. 

2 = 3 6 O  0'0" = 2h 24m o8 W. L. Gr. 
- - 

October 1883. 

l a g e s  
mittel M a x i m u m  Minimum 



Temperatur der Luft. 
Dccember 1882. l o h e  des Thermometeri Ãœbe dem Boden 2 - 0  m. 

Mittel  

Mit tel  

Mittag 
--. - - . - . - - 

'1'4 
1 - 3  
3.1 
4 - 0  
3.1 

4.5 
4'7 
3 ' 3  
3'1 
5 ' 1  

10-9 
8 - 9  
9 ' 3  
6.5 
5-1  

3-1 
4 - 2  
6 - 3  - .-  
:) 3 

11.5 

4'5 -.- 
1 3  
- 7 . -  

/ 1 

4.7 
2 - 0  

3 ' 4  
3'5 
4 - 0  
3 - 8  
3 . 1  

5.1 



Temperatur der Luft. 
Mittlere Ortszeit. 

- 53 - 

Hohe des Thermometers Ã¼be dem Boden 2'0 m. 

Tages 
mmel 

2-19 
1-08 
y 12 
2 . 6 %  
3 - 3 1  

4.45 
4-05 
3 - 2 0  
2-05 
4-87 

6-29 
Ã ‡ - 3  
5-47 
S-85 
3 ' 50 

3.73 
2-32 
4'7.5 
3.57 
6-12 

5.00 
5-02 
5 .13  
3 - 0 1  
1-75 

2-37 
2-49 
2.85 
2 -20  
2' 30 

4-33 

I M a x i m u m '  Minimum I Difk'renz 



Temperatur der Luft. 
Februar 1883. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2-0  m. SÃ¼ - Georgien. - 

Datum 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

1 3  
14 
1 5  

I 6 
'7 
18 
'9 
20 

21 
22 

23 
24 
2 5 

26 
7-  - / 
28 

Mittel 

Mittel 



Temperatur der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Thermometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. Februar 1883. 

Tages- 
mittel 

5-50 
5 -61  
4 -20  
2-12 
6 -59  

10.22 
6 -  52 

3 '05 
3'79 
6 -74  

12-84 
4 -90  
7'73 
5 . 1 0  

4-27 

1-63 
3-85 
7-07 
6 -84  
8 -34  

5-27 
2-67 
4 -66  
3-66 
3-16 

4'49 
4-71 
4-35 

I 
~ax imurn  1 Minimum ; Difterenz 

6-40 6-11 5-73 1 5-24 1 4-78 1 4-77 4'83 4'79 ; 4-31 4'38 

L = 36Â°0'o = ~ ~ 2 4 ~ 0 ~  W. L. Gr. 

I I I I I 
I 



U - 

Temperatur der Luft. 
April 1883. Hohe des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 w. SÃ¼d-Georgien 

I 
1 1 2  

= = z z = x = = a  

Datur 

I 
1 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
'5 

16 
'7 
I8 
19 
20 

21 
2 2 

23 
24 
25 

26 ^ 
28 
29 
30 - 

Mitte - 
I 
i 

8 - 0  
1 -7'1 

-6.6 
-4'7 

3'2 

-0'2 
0 - 2  

-0.1 

0 '1  
-0.6 

-3'1 
-0'6 
- 0 . 6  
-1 .1 

0 - 3  

I " ' ;  

0 - 4  
4'3 
3'5 
1.9 

1 . 1  

-0'7 
3 -9  
4'1 

-1.6 

-5'' 
-4.6 
-6.8 

2- j 
0 - 9  

6-4 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

s 
9 

10  

11 
12 

'3 
14 
15 
I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

3 1 

Mittel 



Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. 
l I I ' 3 

l : . ! G I  7 8 I 9  ' 1 0 1 1 1 1 1 2  
l 

I 1 ?==- -- - --- - - - - -- - 
- 

l I 
I I 

1 = 36Â°0'o = 2hz4m08 W. L. Gr. 

Tages- 
mittel 

- 4 . 1 3  
2 . 7 -  1 3 

1 - 3 6  
0 . 4 3  
3-85  

3 - 0 2  

3-47  
3 '39  
1-37  
2 - 6 1  

4 - 4 0  
3 - 9 7  

1-47  
0 . 9 9  

-V"- 1 / 

-1.34 
-1.73 

0'32 
- 4 ' 1  5 
4 ' 4 9  

-0.68 
-1 '32 

1.52 
I -42  

-1 -48  

-0-55 
-1.70 
-4%-!X) 
- 1 . 1 8  

(i-46 

Temperatur der Luft. 
April Y883. - 

i i t n  Minimum ' Ijirtirenz 

M a i  ^883. 



., 
Temperatur der Luft. 

Hohe des Thermometers Ãœbe dem Boden 2'0 m. 

I I I I I 
1 2 3 4 0 6 ' 7 ' 8 1 9  10 11 Mittag 

I I 1 
-- 

Datum 
- -- 

P- 

I 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

I 6 
17 
I 8 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

0'0 
-1 - 6  
-9.6 
-6.2 
-6.7 

-- - 9 / - 
-1 - 4  

0 - 3  
-1.6 
- r o  

0 - 9  
I"; 

5 '4  
0 - 5  

-2-6 

-1 - -  
-0.5 
-7'3 
-6.6 
-6.4 

-6-6 
-6.5 

0'1 
2'2 

-5 "4  

-3.8 
-1 - -  

3 
4 . 2  
-1.3 
3 ' 9  

Mittel 

Juli 1883. 

Mittel 



Temperatur der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Thermometers Ãœbe dem Boden 2'0 m. 

I 

Tages- 
mittel 

--- - - - 

-r 79 
-4'51 
-8'09 
-<-86 
-5'95 

-3'43 
-0.0; 

0 '03 
-2-15 

1.13 

n 9  
r T ?.Z, 

-2.29 
-'Ãˆ.'Ã 

0 -17  
-5.36 
-6-63 
-3::9 - .>I 

-5'49 
-5 ' 93 
-0- 0 7 

0.39 
-5.46 

-2-66 
-0"s;O 
-0'01, 
-3.56 
-6-80 

X = 36Â°0'or = 2h24m08 W. L. Gr. 
- 

Juni 1883. 

Juli 188.3. 
- 



August 1883. HÃ¶h des Thermometers Ã¼be dem Boden 2 - 0  m. - 
1 I 

Ã 3 4 5 6 6 8 9 10 11 Mittag - 

- 
- 

Datum 

Mittel 

Mittel 



wttlere Orteeeit. Hohe des Thermometers Ã¼be dem Boden z'o 

I 

Temperatur der Luft. 

Mittel 
- - - - P 

4-87 
4-V3 
4-87 
0- 47 - 1 - 2 0  

2-35 
1 '40 - 3'64 

- 3-89 - 0.4; 
- 0.46 

4-77 
4'79 
1;84 

- 6-43 

- 6-78 
- =..- Â¥> 

0-^ 

0-  27 
I  ' 3 7  

I -40 
1 - 5 1  
0-Q; - 2 - 1 8  

-3 

2 - 0 2  
- 0 .01  

6-14 
4-Ob 

10-15 

6-79 

September 1883. 



BACH-, BODEN- UND MEERES-TEMPERATUR. 

Temperatur des Wally-Baches. 

Datum 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10' 

I I 
12 

13 
14 
15 
I 6 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3' 

Septbr. Oktober N o ~ b r .  Decbr. Januar 
1882 

- P  - - P  

1883 
-- - - . - - -- P -- - - 

Februar MSrz ' April 1 Mai Juni Jul i  August Septbr. 

Mittel 



Mittel 1 1-32 0-88 0-82 2-55 1-29 n 9  3-15 2-33 2-38 4'74 3-36 
I 

Boden-Thermometer. 
Siid-Georgien. 1882-1S83. 

~Ã¼d-~eorgien Boden-Thermometer. 1883. 1 

Datum 
- 

I 
2 

3 
4 
5 

Datum 
.. 

I 
2 

3 
4 
5 

I I I O c t o b e r  N o v e m b e r  I D e c e m b e r  1 J a n u a r  - m 1.5" 0-Om 1 1-0" 1 1-5"' - ~!~!l-!3!?- --------P------- - 0 . q  1.om 1 1.Om 
7----- - 

0.5= 1 1.P 1 1.p 
0 T- 0 0 0 , 0 T^=== 0 

- 
0 1 0  - 1 - - 1'7 

0 l 
O - 5  0.7 2 ' 2  1.8 I :J 4'0 2-8 1 2'8 - - 2 - 2  0-4 0-3  2 - 1  1.8 - 3.9 2-9 - 2-8 

2.3 0.5 0-6 2 - 1  1.8 2 - 0  4.0 3.0 2-9 - 3'3 0-6 0.7 2 '1  2.1 2 - 0  - - - 2-8 2.1 2.1 
4.0 3'0 

0-7 0-5 1.9 4-0 2-9 2 -0  
3-0 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 
I 6 
17 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Mittel 

*) Mittel aus 26 Beobachtungen. - **) Mittel aus 27 Beobachtungen. 



"5 - 

Boden-Thermometer. SÃ¼d-Georgien - 
Datum J u n i  

0-5" 1 1.0"' -- 

S e p t e m b e r  

Mittel 

Seetemperatur. Sud-Georgien. - 
Datum 
P 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

I I 
12 

13 
'4 
15  

I 6 
17 
I8 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3' - 

Mittel 

October November December Januar 1 Februar 1 Wirz April Mai Juni J August 1 ~ e ~ t e m b e  - - - -- 
I I I 



FEUCHTIGKEIT DER LUFT. 

1 Septentber 1882. Hohe des Hygrometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. Mittlere Ortszeit. 
- 

Datum 

I s 
KÃ 
2 0  

2 1 
2 2  

3 
24 
'Â¥ Â¥ 
- 3  

I 2 6  

27 
I 2s 

-'Q 
30 

' Mittel 

September 1882. 
I 

Datum 
I 

I 
! 18 

Mittel 



Mittag 
-- -- -- P- 

m. m. p, C. 

4.2 69 
5-3 82  
3 - 7  63 - - 
3'9 65 

*) Mit HÃ¼lf des Haarhy,grometers interpolirt, da das Psychrometer nicht in Ordnung war. 

Feuchtigkeit der Luft. t 

Oatober 
l 
I Datum 

- - - . - P 

- - -  

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
r 

Mittel 

1882. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. SÃ¼d-Georgien 

I , I 

- 

l 

November 1882. Y = - 5403~'~". 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 

I I5  
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

Mittel 

n 

' I 



Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Hygrometers Ãœbe dem Boden 2-0  m, Oetober 1882. 

Ã  ̂

- - .  

November 1882. 

. m. p. C 

4'4 6o 
J - 8  .̂I 

4'7 70 
4 ' 1  74 
, . . 
3 - 1'1 

3'7 6o 
4 '1  8; 
3.h (P. 

3-4 f . ;  

4'7 61 

6.1 OS - .* 
1 Q7 

4 ' 1  77 
5 . 2  Ã̂ t 

4.8 18; 

4'" 71 
3 . 5  f i t ,  

4'4 7' 
4 '4 ;7 
i . 1  72 

I 0 94 
ro 
5 . f .  Y , )  
5 . 5  -.s 
4.') Sr) 

5 - 2  03 
4.0 " ( 8  

4 .1  ^\ 
4 '0  88 
ri ^ 

Â¥l m, p. C. 

5 - 3  ^ 
4 - 2  04 
5 -4  SS 
9.. 

1 .> 47 ..- 
1 <>2 

4.0 8s 
2-0 bJi 
3 - 7  Sb 
3-Q s; 
4 '6  oti 

4 - 4  7 0  
4.1 71 

.F7 ^ 
4 '7  Q4 
3 - 4  "I 

3 -8  SO 
3 - 2  7 ;  
4 - 0  Sd 
4 - 6  ;; 
4 - 0  $ 2  

S - 1  10 
4.8 71 
4 - 8  04 
. 6  76 
4'7 W' 

4  ' 0  o<> 
4'5 1 0 0  

4.; $0 

4 ' ;  14  
4.1 G 

fU. fit. P. C. 
.;-S? 59.6 
j . Q v h i  '0 

4-03  80.4 
4-60 (>q-8 
;-4: 50-9 
..-, G..Â¥ 

.Ã -l.Ã .Â¥ 
j 7Q.O 
3-43 07-2  
; -5' '  ""'0 
4-50 S:-? 

5-13 - 2 ' 1  

4-77 s j - I  
3-94 7 3 - 0  
4's;d So.2 
4.6,; 7 S . 1 ~  

\';8 -0-0 
L^ '̂? t67.Q 

4 - 2 2  $0-Q 
4 - f ~ ;  68.3 
4'44 7.<'3 
5-08 S ^ . l  
; -S?  ; q - S  
4 '^6  (W-3 
4"+ ^ - 3  
4-.;5 qo-0 

4-qS W-3 
4-01 02.9 
4.3; 89-4 
4-42 $7.0  
4 -13  74'4 

4 ' 0  to 
2 f lV 

;. 1 0;  
; - 1  7; 
2 . 0  4 1  

V: "4 
4'4 W ;. !] (,I, 

1." -0 

i . 0  74 

;-s 06 

' 4  Sb 
4 ' 1  70 -. - , . SC 
1.7  "4 

3 . 8  (10 

3 . 5  ('1 
Â ¥ t "  75 
4 ' 1  "4 
5 . 0  7 s  

5 . 5  02 
4'4 51 
5")  0: 

rÃ̂ T i  
4 - t ~  -11 

S ' Z  '84 
4 - s  ,S4 
4 - 4  ,̂  
: 1 1  

f 1 f l t  

4 -0  61 3.8 62 
; - f b  4." 4.5 70 
:>.Q "4 ;'; $ 5  
4.8 (1:; 4-4 (13 

t,: , y q S  



Feuchtigkeit der Luft. 

I 1 Mittag 1 
-- -= 
I m. m. p. C. 

3-8 57 
3-89 76 
4.1 71 
4-2 69 
4-9 87 

3.9 70 3'9 66 4'0 69 3.9 65 4-1 67 3.9 67 3-8 62 3-9 62 
4'4 7' 4'5 71 5 '0 75 4'7 69 4'3 62 3-9 54 3-8 5 5  4.6 7' 
3.8 70 4'3 85 3'5 68 3'4 61 3.4 63 3.4 64 3.1 55 3'0 53 
3 - 8  80 3-6 73 3'4 69 3'4 66 3'7 67 3 -4  61 3.3 59 3.8 66 
4-8  82 4'9 80 4.9 82 5'1 84 5'3 82 5-4 87 5-5 90 5-6 86 

I)  Obwohl das feuchte Thermometer unter 0 . 5 ~  stand, sind obige Daten doch mit HÅ¸lf des P.sychrometers berechnet, da'von 11 Uhr ab 
~erh5ltnissen in freier Luft entsprechende Daten lieferte. - 2, Nach den Ablesungen des feuchten 1-hermon1eters des Psychrometers waren 
Psychrometer wohl nicht genÃ¼gen befeuchtet. Die ohigen Werthe sind daher mit HÃ¼lf des Haarhverometers mterpolirt. - ') ~ a a r h y g r o ~ ~ ~ ~ r  
geleitet. - Feuchtes Thermometer wahrscheinlich nicht genligend benet~t ,  deshalh obige Daten aus den Anphen  des ~ a a r h y p r o m ~ ~ ~ '  



- 7 1  - 

Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. Decenibe~ 1882. 

'r 

m. m. P. C. 

r> s; 
^ ' 4 1 

4 . ;  '>I 

l '  l 7'1 
. - 0 (I'> 

-.- 
.i , 7 '  
; ' ; 
4.; "".I 
0 . 1  Ml -.- 
1 ? ('5 
i . 4  SS ,.- -- 
.1, 1, 

; - C l  5.; 
.V.; r1 . ,  \- 

4 . 1  41 
0 . 1  7 :  
4"') f l 2  
o*.: F!Â 
f l - ! Ã  SS 

5' 
4 - f ,  i f ,  

4 ' 0  ^ 
4  * i  7,) 

;S 

,r; :: 
. I , - '  ?f>  

3 . 0  '*" 
,r? 5 ;  - .- , , (I: 

(1" F 2  



Feuchtigkeit der Luft. 

Datum 
- 

I 
2 
3 
4 
5 

6 - 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
'5 

16 
17 
I 8 
'9 
20 

21 
2 2 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

Februar 1883. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2.0 m. SÃ¼d-Georgien 
I I 1 I 

- 

1 

I 
T - 

1 1 2  3 4 0 6 7 ' 8  9 1 10 1 1 Mittag I 1 
-- --P --- -. -. -- - - - - -. -- I 

* . M .  p . c .  m . m .  9 . c .  m . m  p .c .  m . m .  p . c . m , m .  @.C .  m.m.  p . c . m . m .  f i c . m . m .  p . c . m . m .  p . c . m . m .  9 . c  m . m .  $ . C .  m . m . p . c ,  
6 - 0  83 5.5 81 5'6 83 5'6 82 6 - 0  86 6 -1  83 6 - 6  79 7 '0  76 6.8 76 7'5 75 6 - 4  86 6-7 
5 - 6  98 5.6 97 6 '2  94 5.1 74 4 '3  66 4 '6  64 4 '6  60 5'4 66 5'6 63 5'7 74 6'4 72 6-4 77 
4 -8  91 4 '8  89 3.0 69 3.7 67 3'9 72 3.8 69 4'0 71 4'8 79 5'5 82 5-2 81 5'2 85 5-6 83 
3 - 5  62 3'8 70 3.6 68 3'8 74 3'7 75 3'7 74 3'5 70 3'6 74 3'6 70 3'3 63 3'4 60 3 ' 3  56 
3.7 67 4 '0  66 4 '0  64 4'1 63 4 '0  59 4'7 80 4 '3  67 3'9 5 2  4'2 55 4'5 61 4.4 60 4.4 57 

5 -6  62 5 . 5  65 5'6 65 5-7 66 6 - 0  66 6 - 2  67 6 - 2  69 5.9 61 5'7 52 6 - 2  53 6 -6  58 6-6 59 
6.4 78 6 - 1  65 6.5 74 6'3 74 5 '9  71 5'3 65 5 ' 2  67 5.6 67 5'6 60 5.5 65 5'9 71 5'3 65 
3.9 75 3.4 64 2.9 53 3.2 60 3 - 4  60 3.0 53 3'6 68 3'5 62 3.5 65 3.4 63 3.6 62 3'4 55 
4 - 1  74 4 - 3  77 4 '3  80 4 -5  91 4'7 92 4'7 91 4'8 89 5-0 89 5'0 87 5'3 81 5 -5  79 5-6 82 
4 -4  82 4.6 90 4-6 90 4'8 89 4'5 84 4'7 81 4.7 74 4.6 61 4'9 68 4.9 58 5.8 7 3  5.6 71 

Mittel 

*) Diese Werthe sind mit Hiilfe des Haarhygrometers interpolirt, obwohl das feuchte 
* )  Am 22. x/m sind die angegebenen Werthe mit HÃ¼lf des Haarhygrometers interpolirt, 

Thermometer 
da das feuchte 

Ã¼be oys  stand, da dasselbe 
Thermometer wahrscheinlich 



' 1 
-- 
W . .  p t 

6-1  87 
6 -4  77 
3'7 49 
3"' :q 

4'7 "4 

6 - 3  61 
; - 2  6; 
3'6 ;7 ... 
Y ,  .̂  
5.0 6; 

6 - 8  4q 
4.1 61 
4-2 ;2 
3 - 2  4" 
4-1 1 1 3  

3-8  70 
4'7 7 t 
V7 4 1  
4'5 i; 
5.3 "4 

6.0 79 
; -4  '1: 

^ " 7  7 7  
1 4  -.- , 0' 

4'1 <X) - .- 
T P 87 
;-0 .'<L) 

lÃ 

M. m. p. C 

;-s Ã ˆ r  
1,-2 -7 

, P  

F3 43 
3 - t ,  ;' 
; . I  t'i) 

6.4 60 
;'U 70 
3.0 04 
q.6 74 
;-$ M) 

7.3  W 
4 ' 3  117 
;"I :C) 

3'4 54 
4.; 7 '  

3 ' 0  57 
4 ' s  
; . I  ;.'< 
4 " '  ;i 
;- ^ 11; 

5 -6  84 
;'6 0 2  
0-0 M3 
6' l i ) t  i 

;+C) I>^ 

Y 9  "4 
- * -  , T 3s 
;-.3 '" 

$1 
- -- -- W 

~ l .  m. p. C. 

5 - 2  90 
5 - 3  87 
V', 07 
z . 5  1'5 

5.0 6% 

6 - 0  83 
3 - 8  6; 
3'4 W 
5 - 3  82 
0 - 0  71 

7 - 1  68 
4 - 8  69 
4 '4 59 
3.8 ;--, 
3 . ;  W 

z.4 49 
4'6 6~ 
I 60 
4.1 60 
4': i 2  

5.3 93 - .- , 9- 
;-S 87 
;'q C7 
4 - 1  $0 

ys ;2 
b - o  84 
3 ' Q  '7 

Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortsaeit. HGhe des Hygrometers Ãœbe dem Boden 2.0 m, Februar 1883. 

Ã - - 8 9 10 11 I? Mittel 
l 

lCn1 Anscheine I I ; I ~ ; I ~  noch mein  .gcniipcfhI h c f e i ~ c h t ~ l  Ãˆr 
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Feuchtigkeit der Luft. 
April 1883. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2 - 0  m. 
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Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des llvgrometers Ãœbe dem Boden 2.0 m. April 1883. 

I I I 
Mittel 

- -  
m. m. P. C. 

3-00 s . 4  
3'86 68-0  
2 7 3  65.9 
i"10 67.1 
4.15 68 -2  

S-09 85-9  
4.54 78.2 
4 -62  78 -9  
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T O S  68 -4  
3'64 83.2 
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Feuchtigkeit der Luft. 
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Juni 1883. HÃ¶h des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2 0  m. SÃ¼d-Georgien 
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Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortszeit. HÃ¶h des Hygrometers Ãœbe dem Boden 2-0 m. Juni 1883. 
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1-87 63-8 
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4-05 W - 2  
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4-.W 87..3 

4-12 82.7 
3-81 72-6 
3-53 65-7 
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Feuchtigkeit der Luft. 
August 1883. Hohe des Hygrometers Ã¼be dem Boden 2 . 0  m. 
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*) Die Mittehverthe des Monat August sind aus den Tagen mit vollst2ndigen Beobachtungen ( 1 . ~ 2 2 .  und 29.-31.) gebildet. 



Feuchtigkeit der Luft. 
Mittlere Ortszeit. Hohe des Hygrometer:? Ãœbe denn Boden 2" om. Augwt 1883. 

1 ~ 2  3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 -7 

2'2 81 2 - 2  74 
2 - 3  61 2'6 61 
2 - 7  so, 3.2 66 
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RICHTUNG UND GESCHWINDIGKEIT DES WINDES. 

September 1882 .  HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8.6 M. Mittlere Ortszeit. 
- 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
O ~ f o b ~  1882. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8.6 W. Sud-Georgien. 
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1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 Mittag 

3Ã£ 13.3 I\'SWII.V W S w S W r j  WSw13.3 V 3 . 3  S S W  11.0 S W  11.0 -.I W M E  3-1 NE 3.1 
X 11-u N N W  11.0 N N W I I - o  N N W  6-0  N\iv 6.0 N W  6 - 0  N N W  6 - 0  N N W  11-0 SE 6 - 0  W S W  6 - 0  E 6-13 N W  
N\V 3.1 W 2.1 N N W  3-1 SE 6.0 N 8.4 S W  3.1 E 3.1 S E  3-1 SE 3'1 S E  3.1 - 1.2 SE 3.1 
W 18-5 S W  I / ' / W N W I < ~ W N W I . / ' ~  WSWI./- j W S W I ~  j W 11.0 S W  W O  S W  11-0 W I I ' ~  S W  11.0 S W  11.0 

W 14-4 W 12-6 W 16-7 W 14-0 W 13.9 N W  8'6 W 9.8 W S W  10-8 W 15-4 W S W i 6 . 6  W S W I ~ . ~  W 6-6 

N 4-3  N 5 - 5  N 3-5 NT 1 - 7  N 2.0 S 1'4 N 2.1 N E  1 - 3  NE 2.2 N N W  1 - 5  S 1.0 S 1.0 

SSW 1 - 6  S W  1 - 6  S W  o - ~ W S W  1 - 2  W S W  1 - 5  S S W  3-1 W S W  3-1 S W  3.1 S W  3.1 3.1 - 1-2 - 1.2 

S W  r 8  S 1-8 S 1-8 S I - ~ N  1.8 W N W  1-8 N 1-8 X W  2-8 E N E  1.8 SSE 1-8 N TI  N 1.8 
N 0.7 N 3.7 SSW 2-7 SSW n SSW 0 - 4  S S W  0.5 S S W  0.6 SSW 1-4 S 1.5 N 1 - 7  N 2.3 N 2.7 
S  1 - 6  E 3-1 SE 2-5 ESE 2 - 6  E 2'3 ESE 5.2 ESE 8.9 ESE 6.9 E 4-2 ESE 4.5 S E  4-8 E 5 - 1  

S  3 ' 1 s  3.0 Sv 2-8 SSW 2-4 S 3.7 8 2'3 S 1 - 6  S 1-8 S 1'9 S, 2'4 S 3'0 S 3-1 
SSW 1 - 5  SSW 3-5  S 3.5 S E  4-1 SE 4 - 6  S E  2.3 S E  0 - 9  ESE 1 - 5  NE 2 - 0  :NE 1.1 NE 0-6  E n 
N 2.4 S r 6 S S E  r ; E S E  n N N E  2 - 4 N N E  2 ' 8 N N E  n N X E  n N N E  I - 3 N N E  3 - o N E  2 ' 3 N X E  3-6 
W S W  9.6 W S W  9-7 W S W  6-6  W S W  8-8  W S W i 1 . o  W S W i 1 . o  W 11.0 SSE 6-8  W S W  6-0  N N W  8-4 N W  21'0 WSWIJ-J  
W 8-9 W 9.8 S W  8 - 2  N 4-0  S W  4.5 W S W  4.7 SSW 6-2  N N W  5-6 SSW 3.4 NW 4'4  N N W  1 - 8  N 2.0 

W 19-0 W 21-0 W 20-3 W 52-9 W 22-31VNWi7-I  W S W I ~ - ~  S W  7 - 3  SSW 11-4 S W  9 - 0  S W  8 - 7  S W  1 r 8  
XNE 6 - 3  XNE 4-4 SSW 1-4  N 1-6 S 3.6 S 1 .2  N E  2 - 0  S 0 - 5  SSW 1 - 5  NE 1.8 NE 1.8 N W  3-1 
W S W I ~ ' ~  WSWI/ ' I  W S W I ~ '  j W 18.~5 W 16" j W 14.5 W S W / . # * j  W 24- j W 14.3 \V 14'2 W 13.5 WSIV14.6 
N W  15-1 W 10-5 W 13-9 W S W i 3 - 9  W S W i 2 - 3  W 1 2 - 9 w N W 1 3 - 8  WNW-13-3 W i n  W 13-7 W 16-0 N W  8-5 
NXE 3-13 XNE 4-3  XNE 6 - 9  W S W  3-1 SSW r o  NNE 1.6 N W  2 - 2  S W  1 - 4  N N W  1-4 W N W  3-2 N N W  6 - 0  NNW 8-4 

I\TS?\7~3'3 W S W o  W S W I I - o  W S W  6 - 0  W 3-1 W S W  6 - 0  W S W  6-0 W 6-0 W 8.4 W 6 - 0  W 6-0 N W  6-0 
SSW 5-1 SSW 2-7 S W  3'; SSW 2-8  S E  1-4  ESE 1.9 ESE 2'1 S E  1.0 E 1.4 E 1.6 N 2.6 N W  3'4 
S W  1.0 SW" 0 - 6  W S W  0 - 6  ESE 0.7 SSW 0 - 4  ESE 0.7 ESE 1.0 ESE 1.1 ESE 1.0 S W  1 .5  E 2.4 NE 3'0 
N 3 - 6  N 5 - O N  5 - 2  NNE 2.4 - 1.2 SSW n NW 1.5 W 1.4 S S W  2'3 SSW 1.7 SSW 1 - 5  SSW 1 '2  
X W  10-I  S N W  9.6 NNE 6 - 3  NE 3-4  E 3 -3  S 2.3 E 2 - 1  W S W  2-7 E 2 - 2  N E  2-0  N E  4.4 S W  4'4 

E 0.7 N 3.5 ENE 3-4  ENE 2 - 3  ENE 1 - 6  N 5 - 2  N 5-4 NE 2-3 N E  3 - 0  - 2-4  W 7.2 W S W  7 . 2  
N N W  11.8 N W  11'9 N X W ~ I ' O  N N W i 3 . i  N N W  12.1 N N W i 2 . i  N N W  10.0 N N W  9'4 N W  9.8 N W  7.4 N W  6.3 NNW 7 . 2  
N W  5-2 NT 3.6 N W  4.0 N W  4.6 N W  5 - 2  N W  5-2  N W  4-0 N W  3-5  N 4-3  N 5-6 N W  7.7 N 8.9 
W i r 8 W  1 0 - I W  i r o S W  1 r 8 W  1 2 - 3 W  1 0 ' 5 W S W 1 o - 8 W  1 1 - j W  1 r 8 W  i n W  10-9WSW10'3 
\V 7.2 W 10-4 W 9.1 W 7'1  W 4 - 0  N W  3.8 N W  2.9 N W  3-4 N 3 - 6  N W  3-6 W 3-2  N 3.2 

N W  8'8 N W  9 - 6  N W  1 0 - 5  N W  13-8 N W  10-2  N W  8 - 6  N N W  8 - 7  N X W  10-8 N W  I 1.9 N W  6-1  N W  6-6 N W  5 . 9  

N W  6-2 W N W  9.4 N W  9-5 NW 9 - 6  N W  i r o  N W  11-9 N W  13-9 N W  12.3 N W  12-3 N W  12-6 W 6.6 N 4'3 
NNE 3'0 N 2-6  NE 2-8 S W  2.1 N W  1.0 WNW 1 - 8  W N W  1'5 W N W  1-0  N N W  1 - 2  N N W  1-7 N W  1.1 NW "3 
W S W  8-1 W S W I ~ - 9  W S W I I - 7  W S W  7 - 7  w S w 1 2 - 5  W S W I Z - 2  W s w 1 3 - 5  WSWIO-9  SW 12-3 S W  12-2 "N 7-1  N 4'4 
N 1-4  N 2-3  N N E  1-5 NNE 1.2 NNE 2.2 XE 1 - 4  N 2 - 5  N 2-3  N 0 - 9  N 1.5 N 1 . 2  N O.9 
NNE 1.1 ENE 0-8  NE n W 2-7  W 3.0 W 2-3  W 1.6 W 1.8 W 2-1  wsw 1 - 6  NNW 5-6 NNW 6'3 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Mittlere Ortszeit. Hohe des Anemometers Ã¼be dem Boden 8'6 W. Octobw 1882. 

A = 36Â°0'o = 2h.z4mo8 W. L. Gr. Yove'mber 1882. 
-- P- 

I I I 
2 9 .7 'SsW 10*4'S I 1.6 MTSW10'9 ss\t I I ' o ' Ã £  6'8 T4 Ã£- 14.7 V 9 '81W I!:{ 10.. 

S W  6.5 W 7.3 W S W  7-8 W S W  9.3 S W  8-8  NNE 8-2 NNE 8.1 NNE 2.5 X 0-5  N 1.4 N n N 9'99 
W S W  2'7 E 2-8  SSE 2-7 S 2 - 3  S W  2 - 2  W 2-8  W 1-9  S W  3-2 N 4-6 NNE 4 - 8  NNE 4.1 W S W  3'1 2-42 
N W  11-9 N W  10-4 N N W  8.9 N W  9-4  N N W  6-1  NNE 4.4 NE 4.4 W S W  2-6 W S W  6 - 0  X W  6 - 0  N W  6-0  W S W J ' I  6-93 
W S W 1 r - o  UrSWIr-o  W S W J I - 0  W 6-0  W S W  3-1 W 6 - 0  W 8.4 S W  8.4 W S W r r - 0  S W  J K O  S W  II'O W 6' 7.78 

I l 
I I 2 .  3 

S 1 - 4 s  1 . 6 s  1 - 9 -  1'3 W S W  1 - 4  - 1-9 W 1 - 3  - 1-4 ENE 1 - 3  - 
- 1'0 - 1.5 SSW 1-5  

1.2 S 3.1 N W  3-1 - 1.2 \VNW 1-8 - 1.2 - 1.2 - 1-2 W 1 - 2  W 1.2 S E  1.8 N W  1.8 
N 3-1 N N E  3-1 NNE 2-5 NNE 2.2 SSW I - ~  SSW n SSW 0.8 NNE 1 - 5  N 3 - 2  N 1.1 N 0-4  N 0 - 5  
SE r 6 S E  x q 9 E S E  I - 2 S S E  1 . 8 s  1 - 5 S S E  I * S S S E  I 0 6 S S E  I - 9 N E  2 - 2 N E  1 ' 8 S W  1 . 7 S W  0.9 
E 5-1 E 5.1 ESE 4-7  S E  4.6 SE 5-1  S E  4.1 S E  2.5 S E  2-9 S 2 - 3  S 2-8 S 2.4 S 2-7 

SE 3 - 6  S E  3'9 S E  5-6  SE 6 - 8  S E  5-9 SE 5-2 S E  4'7 S E  3-0  SSE 2 - 2  SSE 1-5 W S W  2-2  W S W  1'9 
E 2.1 N E  2.3 NNE 2.4 NNE 0.8 NNE 0 - 8  .N 1.0 N n N 0-7  N N 0 ' 8  N 0.4 N 0 - 9  
NNE 2 - 9  N N E  0.9 N E  1-4  N E  1.1 N 3-8  W 7.3 W 11-3 W S W  8 - 8  W 9 .6  WSW11-o WSw11.0  W S W I I - O  
W 1 4 . j  W 18.5 W /. jCj  W 17-2 W 16-9 W 18.9 W 20-8 W 53.9 W 22-6 WSW20-9WNWi3.6  W 5.6 
N 3'1 N 1.0 N 2 - 4  N 1.4 NNE 3-2  N N W  10-2  WSW 6-8WNWxs-5  X W  2 2 - 1  W 22-3 W 19-7 W 18-8 

S W  6 . o S W  6 . 0 N  3 * 1 N N W 6 * 0 E  3 - 4 S E  r . g N N E  2 - 3 N  5 - 9 N  6 . 5 N  6 - 4 N N E  6 . 7 N E  7-4  
NNW 3.1 ESE 3.3 E 1.5 NTV 2.6 NE 1.3 NTV 3.9 N w  7.4 N\V 7.3 N 3.6 E ~7 S W  4-8  S W  14.5 
W S W I S - 6  W S W i 6 . 7  W S W t 7 - 4  W S W i j - 2  W S W I ~ . ~  W S W r 6 . 4  WS\Vi3'6 WSWx3-4 W 14-3 W 13-2 S 14'0 N W  11'3 
W N W  7 - 6  N W  13-2 N W  9 - 4  S W  8-9  W S W r o - 3  W S W i s - 3  W S W i s . 6  W S W I I - 4  N E  4 - 0  S W  2-3  N 5.0 N 5-2 
NNW 8.4 N W  6.0 N N W  6.0 S W  3.1 WSWZJ-3  W S W f 4 . j  W S W Q ' ~  WSW/. /* j  WSW13.3 W S W I ~ . ~  WSWI/'Z WSW14-5 

N N W  5-9 N W  5.1 N 3-3 N W  2 - 9  N W  4-0 W 4-5 NNE 3.0 N 3-2 N 3 - 9  ENE 3-6  NNE 2-6 S W  5-4 
N W  5 - 3  N N W  5-2  N 4.8 N W  5-4 W 4 - 2  N W  2'3 N W  1.6 S W  1.2 S W  1 - 5  W S W  1.6 W S W  1.9 S\V 1'5 
E 3'3 N 1.7 ENE 3 - 1  ESE 2.7 ESE 3*4  ESE 3.0 ESE 3'1 ESE 4.4 ESE 3.3 ESE 3.2 E 2.3 N 2.0 
NNE r 6 N E  2 - 4 s  1.6 S 1 - 7  SSW 1 - 2  SSW 1 - 3  SSE 1.2 N W  2-3  N N W  7 - 7  N N W i o - 3  NNW 9.5 N W  7.9 
S W  9.8 W S W i 2 - o  S W  13-9 S W  11-4 SSW 7 - 2  S W  10-3 S 5.3 N W  6 - 3  E 4-5 E 3-6 E 1.2 NE 1.6 

W 9.3 W 11.6 WSWx2-3  W S W  6 - 0  S W  5.2 N W  10-4 W S W  5-9 NW 5.3 W 5.6 N W  4.8 NNW 8.6 N N W i o - 2  
N W  11.9 N W  12-8 N N W  10-6 NNW 12-4 NNWII-o  NNW 11.0 WSWx4-2 W S W 1 2 - I  W 13-8 W S W x n  W S W i o - 7  W N W  8 - 5  
N W  11.8 N W  10-2 N W  6-5 NW 3 - 0  S W  1.0 S W  1.8 S W  0-7 W 1 - 2  W 6 - 2  W 11-7 WSWx6-2 W 16-2 
W 5 - 6  S W  4 - 0  S W  4-4  W 3'7 W 7 - 1  W S W i 2 . 0  W 13.1 \vSW14'7 W 18-3 S W  1 5 . ~  S W  8 - 2  SSE 3'8 
N W  3'0 N W  3 - 8  N W  4.2 W N W  2 - 2  W N W  1 - 2  W 1.0 N W  1.6 NW 2-8  N W  3.7 N W  7.1 N W  9s8  N W  8'8 

N W  5.9 W N W  4 - 8  N W  2-3 W S W  7.4 W S W i o - 6  WSWi1. r  WSW15-4 WSW13-o  W S W I I - 4  W 7'3 W S W  8.3 WSW12-I  

4 5 I 6 ' 7  I 8 ' 9  
10 11 1 12 I Tages- 

1-87 
r S 6  
r ~ s  
1-<B 
4-00 

3-19 
1-73 
4-35 

1J-34 
7-92 

Ã‘Ã 

3-55 
14-92 
10.97 
7-63  

5-67 
2-75 
2-06 
3-20 
5-83 
5-81 

1 o - y ~  
6-18 

10.18 
4-61 

9-21 

1 - - 

nd. , 
3ec.l 

l 

N W  5-2  W S W  3 - 3  W 8 - 1  W 1 1 - 4 W N W i o - 6  W S W  9.6 W 10-6 W N W  8 - 0  W 9-2 N W  7 - 8  W N W  4-0  N W  3-5  
W 10-8 W N W  9*6 W 11-3 W 12-4 W 13-0 W 12-2 W 12-1 W 12-8 W 11-5 W 6 - 5  N W  4-7 NW 2-9 
S 2 -3  NNW 6 - 4  N\V 6-3  N W  9-1 N W  10-9 N W  8.1 NNW 7-6  N N W  4-7 NNE 5-7 N 8 - 1  NNE 4.5 ENE 3'2 
W S W T ~ * ~  W S W  9 - 8  W 13-3 WSW12.4 WSW11-3  W S W 1 r 0  S W  4.6 WSW10.3 W 9'7 W 12'7 W 13'2 W 10'6 
E 2-8  N E  T' ;  S E  2 - 2  NE 1 - 1  NE 1-4  N 3-0 N n N 1 - 4  N 0 - 7  N 0-8  N 3 - 9  N 2.9 

7-35 
8-32 
4-33 

10'41 
6-29 - - 

SE q S  1 . 8 s  n s S 1.4 X E  3 - 5  S W  5-9 W i n  S W  11.4 W N W  5 - 4  NNE 4-5  NNE 3-5 
NW 7.0 N N W  4.7 NNE 3-2 SSE 4 - 3  SSE 1.6 NE 1.7 S 2.5 NNW 2.1 NNW 4-2 NNW 4.9 N W  5.0 E 2'8 
SSW 1 - 7  W N W  2-6 N W  3-9  N W  6 - 0  N W  6.6 N W  5.3 NNE 4.2 SSW 2.3 SSW 2-5 S W  1.9 SW 0'8 S%' 0'7 
E 5.7 ENE 4-8  E 4-1 E 5-5 SSE 5-3  SSE 6-1  SSE 5.9 SSE 5.4 SE 5.8 ESE 4-4  ESE 3.7 ESE 3'2 

N 4 - 4 N N W 4 - 8 N N E  4 - 3 N N E  3 - 7 N N E  3 - 8 N  3 - 2 N N E  2 - 2 N N E  2 ' 3 N N E  2 ' 8 N N E  1 ' 6 N N E  0 ' 7 N N E  0 

E 2.0 ESE ESE 2 - 3  ESE 9 ESE 1.9 ESE 1-6  FSE T - 6  E 1.9 E I ' 9 E  1.5 E 1-7 W E  ri, 
^NE 3.4 ESE r9 E 2-8  ENE 2-8  ENE 3.5 E 3.5 ESE 3'3 ESE 3.1 E 3.1 E 2'9 E 2.4 E 2.2 

NNw 4.7 N < s 3  N W  5.6 NNW 6.3 NNW 4.5 NW 4-1 N 4.8 N W  5.1 NNE 4-6 N 5.4 N 4.8 N 5.5 
4'1 S W  2 e 4  S W  n E 1 - 9  ESE 2-5 NNK 2-3  NNE 3-1 NNE 3.7 NNE 3-0 W 1.6 S W  1-3  NNE 3.7 

W S W  8 - 1  W S W  7-3  W 3 - 6  W 3-2 W 4.5 W 4'3 W 5-5 W 4'5 W 3'2 N 2.1 2.1 N W  1'8 

5-16 5'54 5'69 5'45 5-52 5-22 5'45 5.07 4-69 4-04 5-11 5.42 

3-08 
5-86 
5-12 
3-74 
2-87 

1-52 
2-39 
3-50 
4.20 
4-60 

5.24 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
HÃ¶h des Anemometers December 

pzq- 
Ãœbe 

l - -  

I 
1 '  
2 

3 .  
4  
5  
6  
7  
H 
9 

10 

I  I 
12 
13 
'4 
I5 
16 1 2 
19 
20 

2 1 
2 2 

23 
24 
t- -3 

26 
27 
28 
29 
30 

3' 

dem 

1 

' 

Boden 

Mittel 1 

Sud-Georgien. 

1 9 8 4 0 6 4 8 9 10 1 .ll 1 Mittag 1 ' P  

- - - -- . - -- -- - 
P ---M P--- 

P P - --- --- 
P-- P- -- - - -  --- ---I 

. 3  *. 3 . Â¥;% ;F+ 'î i f-rs ' 2 *  > &  Â¥;2+ 
G $L? =-= . 3 2 Z  * ? +  . -Q.; 4 J;^= ^ i^= . 

3 26 
LZ- ' -c2 ' - - T l -  ,=:&-= Tl- =Ct-5 *J === - d G 5  - - 2 ZdZ * 2-5 * ; =  s 2 5;; 3 zTl-z - 2 ; -  - 233 
'd V Å ¸  

U U Å ¸  2 ~ 5 :  .- " U ?  U (UÅ¸'- 2 ;<zg 9 
2 UÅ¸.- U z g  2 ,U$^ " 

.., V " -  .J ^̂.Y' 'S. uzk 5 'J'S.'̂ Â U'S.$ s;: ^f.A 5. 3%'~' g us^  ^ G$^ 5 'Ĵ ", ^ 
i 0 - 9  S W  1 - 5  E 0-7  E 0.4 E 0-5 E 0'7 E 1.0 ESE 1.2 ESE 0 - 9  N E  1 - 4  E N E  2 - 9  W 6.7 
V N W I I - o  W 12-2WNW14-2  W 13'1 W 11-9 W S W i 3 - 9  "W 13.1 W 12-3\VN"\~io-2 W 8 - 1  W I Z - Z W N W I I . ~  
\Ir 6-7 W S W  7 - 8  S W  7 - 9  W S W  9-4  W S W i o - I  W S W i o - I  W S W  9.1 W 10-1 W S W I O - 7  W S W I ~ - 2  W S W 1 4 - 4  W S W  16-1 
W 1 6 ' 2 W  2 0 - 4 W  1 6 - 9 W  1 4 ' 0 W  1 7 - 8 W  1 9 - 6 W  1 9 - I W  1 6 . 3 W  1 5 - 9 W  2 0 - 7 W  25-8W 24.3 
Â¥ 6 - 1  \V 7.5 W S W I I - 6  W 17-1 W 17-3 N E  9.7 NNE 5.9 S S W  4.3 N E  3 - 0  N 4.2 N 4.9 NNE 5-0 

\V 15-3 W 14-2 W 16-8 W 12.7 W 14-6 W 14-7 W 15-6 W 16-3  W S W  17-4 W 19-5 W S W i 8 - 4  W 18.9 
NW 2 - 9  W 1.5 W 2-5 W 5'6 W 11.0 W n . i W N W i o - 8  W 12.3 W 12-3  W 13.2 S W  8-1 S W  7-3 
\V 10-6 W 11-2 W 13'4 W 10-4 \V 5-7  W 2.7 W 3-9  W 9 - 9  W 9 - 4  W 11.4 W 11.0 W 8-6 
W N W  2-7 N W  2-6  S W  2.9 N W  1.9 S W  2'1 S 1.2 S 2.3 N 2-0  W N W  2-4 N 2 - 2  NNE 2-8  NNE 2-9 
NW 5-4 N W  4-0 N 4-5 W 6.9 N 6.9 N 4-4  N W  4 - 3  N W  3 - 5  NNE 2-5  E 3 - 4  E 3'3 S W  1.8 

S W  2-7 W S W  2-5 W 2-7  SSW 3 - 3  S W  2 - 2  E 2-2  N W  3 - 3  W 4 - 7  N W  7 - 3  N W  8 - 5  N W  8.9 WNW 7-8 
NE 3.8 SSW 2.6 N W  2 - 6  N W  3-8  N W  3-8  N W  2 - 6  W N W  2 - 6  W 2 - 6  N E  2.6 W S W  6 - 3  W 7 - 2  W 3.6 
S 2 ' 7 s E  I - ~ S S W  2-0s 1 - 6  E 1.3 SSW 1.3 S E  1.0 S 2-6  S 2 -7  S W  2 - 0  N 4'2 NIV 7'4 
N W  10'9 N W  9 - 1  N W  8-2  W N W  7 - 2  NW 6-2  W N W  6 - 0  W S W  4.6 NW 4-7 N N W  7 - 2  NWT 6.9 N N W  8 - 2  NNW 8.8 
X 3-7 NNE 4.8 W N W  4-6  W 3 - 4  N W  6 - 2  W 14-8 W 11-4 W 14-6 W 13-5 W 13-8 W 14'4 WSWi3-6  

WSW 0.5 W S W  9.7 W 8-5  W 6-15 W 9.5 W 6.6 W 7 - 6  W 8 - 7  W 6 - 4  W 7.3 W 9 - 0  W 9'0 
W 2-7 N 2.0 ENE 1.9 S E  1-6 E 1.1 SSE 1.9 NW 1.6 X 2-1 SSW 2 - 6  S 2 - 9  N N W  2'7 N W  4'4 
W 1 ' 4 N  i S 2 N  0 - 7 N  0 - 8 N  I - O N  2 - I E S E  1 - 2 S S W  1 - 2 s  1 -7  SSW r:, S E  1-9  S W  3'3 
N S E  3'7 W N W  5.9 W N W  3-8  N W  4-2  W N W  4.6 N W  4'1 S W  4.0 N W  4.7 N W  4.4 N W  5-2  N W  5.2 NNW 4'9 
S E  0.7 W S W  1.5 N E  o - Q  S W  n W S W  1 - 4  S W  2 - 7  S S E  7-4  N W  12-8 N W  13-7 W N W i o - 2  NW 11-0 S E  10'9 

E I + ~ \ V S W I . ~ S S E  1 . j N E  1 . 5 N N E  2 ' 2 N N E  3 ' 5 N N E  4 ' 2 %  3 - 5 N N E  2 . 3 N N E  5 . 2 N N E  5 ' j E N E  5'0 
2-5 V 2.0 SSW 1.9 SSW 1.3 SSW n N 0.7 K S W  2.8 N N W  4-0  N 4.8 N 4 - 4  N W  6.3 NNW 8.7 

N N W  I n  NNW 10-7 NNW12.o N 10.7 N N W  9.9 N N W  7 - 2  NNE 3 - 2  W S W  2.6 N W  1.6 N W  7.3 N N W  11.3 NW 9'7 
N 4.1 NNE 3.5 N 5.1 W S W i 3 - 7  SW 16-4 W S W i 6 - 7  S W  12.9 S W  9.6 W S W I ~ - 9  W 15-8 W 1 6 ~ 4 W X W 1 r 4  
W S I V i r 8  \V 11-4 W 10-6 \V 14-4  W 12-4 W 13-2 W 13-1 W 13-8 W 13-4 13-2 SW 10-9  S W  11.1 

WSW 8-14 W 7-7  W 5-5 N W  2'4 WNW 1-5  N W  1 .1  N E  1 - 9  N E  2-8 E N E  2-7 ESE 3-6  ESE 2-9 ESE 2.7 
WSW 12.0 1VS-W 9'2 li S W I I * ~  \V 10-0 N N W  9.3 W N W  9.2 W S W  7'9 NNE 4.2 SSE 4 - 0  W N W  4-3  W S W  6 - 8  W 7.5 
X W  6'0 N W  5.8 N W  5-0 N W  8 - 1  N W  9.1 W 11.0 W 10-9 W 9'3 N W  4 - 5  S W  4 - 0  W 10.0 W 11.0 

2 ' 0  N W  0.8 NW 0-7 N W  0 - 8  NE 1-7  E 3 - 2  E 2 - 3  E 2-7  E 3 - 0  E 2 - 8  E 2 - 8  N 2'4 
NI< 1 - 2  E 1'0 E 0-7  E 0 - 7  E 1 - 3  NNE 2 - 1  N S E  1 - 3  E 1-9  ESE 4.1 ESE 3-7  ESE 3.2 NNE 2-6 

NNE 5 . 2  ENE 5'3 ENE 3.5 NW 3-5  K 3-4  N 1.2 W S W  6 - 4  W S W  9-5  S W  7-0  W 12-0 S W  14.4 S W  16.7 

1 Januar 1883. 

I 
2 

3  
4  

5  
6 
7 
8 
9 

10 

I I  
12 

13 
'4 
15 
16 
17 
18 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Mittel 

I I 
~ V S W S - z ' ~ E  3 - 9 E S E  2 - 2 E S E  I - ~ . S S E  r 3 E S E  0-;E 2 - 3 E S E  r 9 E S E  2 - ~ ' E S E  2 - ~ E S E  4 - 6 ~ ~  4'3 

3.3 S E  4.4 SE 4.6 S E  5.4 SSE 4.8 S S w 7  6.7 S W  5.4 N N W  5.7 W 8.3 W 9.5 Pr 10'3 
MW 4 - 2  N W  6-5  N 8.4 N W  8-5  N W  8 - 1  N W  8.8 NW 10-7 N 11.6 N W  8 - 7  SSW 3-8 S E  2-7 S E  2 '6  
S S W  5 . 2  WSW 3-7 W S W  3.4 W S W  2-8 WSW 1.4 W S W  1.6 SW 1.6 1 - 9  N 2 - 1  N 2 - 5  W S W  4'4 E 3" 
ft' 13-9 W S W  8 - 8  W 9.7 W N W  9 - 5  W 12-3 W 12-3 W 10-3 W 9 - 3  N E  5 - 9  W 3-7 W 8.8 W I T e 2  

WSW12-2 W 11.6 W S W i o - 9  W S W I I - 6  W S W I I . O ~ V N " \ ~ I O - ~  U' 12-6 W 12'3 W 10'9 W 8 - 7  W 12-9 W I3.I 
W 11.3 \V 1 1 ' 2  W 11.9 W 12-4 W S W 1 r - 1  W 11-1 \V 11.1 W 9 - 2  W 12-8 W 10-1 WS'W10-4 W 1Â°' 
s \ V  3.0 W N W  2-7  N 3'4 N 4-2 S 2 - 3  N 2 - 1  N W  2-8  N W  1 - 8  W N W  0-8 NNE 1 - 5  E 3'2 E I.9 

3.9 4'7 N y  5.4 NW 4.2 SSW 3-14 N W  4'4 SE 2-8 S E  0 - 9  S E  1 - 4  S 2 - 3  N W  4'5 N W  4.9 
\ySW16'3 V. SW1;-; WNW 9.8 S N W  3-2 N N W  2-5  N W  3 - 4  WNW 3.5 WNW 2-7 W 4 - 4  W S W  5 - 0  W S W  9'7 W S W  9.5 
\'W 3.5 ?W 4.4 N W  4.4 N y  4.5 NNW 3.9 W S W  2.1 S W  1'7 S W  2.1 S 2'4 SSE 4.6 E 3'7 E 3" 
WSW 6.4 5'9 W S W  4'4 i T  S W  6-4  WSW 9 - 6  W S W I O - 3  W 11.9 W 12-6 W S W  9 - 3  W S W I O - 2  WSW1o.g W s W 1 2 ' j  
\fTh'W 2.6 W S W  2 - 6  W S W  2 - 6  S W  3 - 3  S W  3.2 S W  2 - 6  2 - 6  N E  3-8  NNE 3-8  NNE 2 - 6  ENE 2-6  ESE ze8  
Â¥' 6.3 5.2 S E  4-7 S E  5.2 N W  5.6 N W  6.6 N W  5-7 W 4-9  W 6 - 3  \V 9-.? W 8'0 8.7 

2 .1  2.0 N 1'5 W 1.7 SW 3'0 SSW 3-8 W S W  4.0 S W  4 - 1  S W  3.8 S W  3 - 6  N E  3 - 6  N E  4.I 

\Ir 1.7 \V 1.8 W 2-8  N W  3'2 N Y  2.9 N W  4.5 S 4'8 S 2-0 s 2 - 3  s 2 - 7  s I - ~  WNW 3.0 
wSW13.3 W S W I I - ~ W N W I ~ - 4  W 11-4 W 10-3 W S W  9 - 3  WSW 7-4  S W  3-9 S W  8 - 1  NNE 5-2 E 2 '5  E 2'0 
NNE 6 - 0  W S W  6.7 W s W i 1 . 8  W S W I I - 8  W S W I O - 6  W 1 3 - o W N W i 3 - 2  w S w 1 3 - 3  â ‚ ¬ V S W I ~  S W  13-2 S W  12'4 S W  14'3 

1'3 N 2-2  N n N W  0-7 NW 0 - 8  WNW 1 - 2  W 1 - 3  SSW 2-7 SSW 2-2 SSW 1 - 6  SSW 1.5 SSW "I 
2 - 6 N E  0-8  SSW 1.0 S E  1.1 ESE 2.0 ESE 1.1 N E  3.0 N E  1.3 S E  1 - 6  SE 1.8 S E  1.1 S I 5  

\V 7'7 W 12-9 S W  I 5-8 W 12-7 W 14-9 WSW 13-8 W S W I I - I  W S W  8 - 2  S E  2-8  E 2 - 8  ESE 2-7 NNE 3'' 
N W  8.5 NNW 8-7  N N W  7 - 3  W 3-2 N 7 - 3  N 4.1 E 2-7 W S W  3-7 W 12-6 W 9 - 5  W 51.0 WSW 8" 
X\V 8.3 ESE 4-3  ENE 3-0 W S W  2-1 W S W  3-4 W S W  8.4 S W  in S W  9-0 E 4-7 SE 3 - 3  E 3.0 Nw 3'7 

2.3 S 1 - 3  N r 6  NNE 3-0 E 1.6 N W  2-4  SSE 2 - 8  W 1-9  N E  2-8  S W  5 - i  W S W I I - 6  W '4" 
n W 1 0 . 4  W 13.0 W 8.7 W S W  9.1 W 10.7 S W  7 - 4  SE 5.7 W N W  1.9 SSW 2.0 S W  5 - 6  SSW 7.0 N 5" 
SK 2 - 3  S E  0-7 SF, 0-7 S 0.8 S E  0.9 S E  0 - 7  NNE 1.9 NNE 2-6 NNE 3-7  NNE 4 - 2  SSW 2.8 NNE 
WSW11.8 WSW1o-6  W S W I I -  5  W 11-9 W 12-3 W S W n - 6  W S W i o - 4  W S W  8 - 9  W S W  8 - 9  W 6 - 5  NW 3'9 NW 4'1 
SSW 9.8 SSW 6 - 4  W S W  7-4  SSE 4 - 1  W S W  4 - 8  W 11-8 W S W I T - 9  WSW23-1  WSW24-1  WSW23-c, WSW24-8  WSW24:4 
SSE 1.2 SE 2 - 3  N ~7 S N E  2.9 N E  3-2 N 3.2 E 4 - 2  N N W  4'0 N N W  4-6  NNE 4 - j  NNE 6.8 NNE 7 
N E  1.8 X E  1-8 S o a 9  S 0 -4  S 6 - 5  S be4  s 0'4 s 0 - 6  ssw 1.0 SE T . <  S W  2-1 SE 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

W 13.1 W S W l 3 - 4  WSW13'1 WSW12-2  W 13.9 W 10.2 W I n  W 12.3 WSWi1.0 W 9 '9WNWi0.8  W S W n . 0  
W 13-3 W 13'2 W 13-9 W 11.0 W 11'8 W 10.2 W 10.0 W 9.5 S W  9-7 S W  8-1 S W  8-2  W S W  7s9 
WSWii; '6  W S W 1 1 - 2  WSW13.1 WSW11-2WNW12-8  W S W I O - 6  NNE 7.9 N N W  4'; NNW 2-6 N W  2-8 NNE 3-2  wsw 
1 21-7 W 19'3 W 17'5 17'6 -\V 17.2 W 17'6 W 19.3 W 21'0 W 20'7 W 16'3 W 10'2 N W  7-4 NE 3.1 N E  2'2 E 3-0 W 3'7 W 13.7 W 16-8 W 17.5 W 17.8 W 14'8 W 11.3 W 12'6 W I S - ;  

W 21-9 W 22-8 W 21-9 W 2 2 - 0  W 18-1 W S W I ~ - 4  W 9-2 - 6-7 S W  10-6 S W  13.0 S W  12-8 N W  6 - 6  
S W  12-7 W 10-9 -W- 9.6 WNW 6-7 W 7 - 0  N N W  6-5 NNW 3.9 N W  2-9 W N W  2-8 W N W  6 - 7  W 8-8  W 7 - 3  
W 8 - 2 W S W  5 - q W S W  5 - j W  5 - I W  6 - 3  W 3-9 3-8 W 3-6 W 3-8 W 3-0 XW 2-3  W 1-6  
N W  3.5 N 4-2  N 3.5 N 3 - 2  N W  4 - 0  N W  4.7 N W  4 - 6  N W  3'9 N W  4'2 N W  6'0 N W  6.3 N W  6.4 
S W  2 - 4  S E  2.0 S S W  3 - 0  SSW 3.4 NW 4'3 SSW 3-6 NNE 3 - 0  N W  4.4 N W  7.6 S W  5.5 W N W  2-7 N W  6-7 

SSW 5-2  N W  4 - 6  N W  6.6 NNW 9 - 8  N W  8.9 NNW 9.2 NNW 6 - 3  N W  3.8 N 6-3  NNE 3 - 8  NNE 6 - 3  N E  
W S W  6'6 S E  5.2 ESE 3.9 S E  2'9 W S W  2-6  S E  2.9 ENE 2.2 N N W  f 8  W 2'3 SE 2-3  S E  2-7 SSW 2-5 
N W  7 - 4 N N W  5 - 2  N W  5.4 N W  6.1 N N W  6.3 N W  6 . 6 N W  10'3 NW 9 . 6 N W  9-9  NNW 8.8 NNW 8-8  N N W i r o  
NW 9.5 N N W  9-3  NW 7.0 N W  5.9 NNW 5.7 N E  4.7 S 2 - 2  S 2.3 E 1-8 SE 5.4 E 5-6  ESE 2.6 
W S W  11.6 W S W i o - 4  W S W i o - 3  W N W  7.6 W N W  9-8  W 11 -6 N W  11.0 W 10.2 W 10-1  W 11-3 W S W i o - 7  W S W i o - 5  

W 8 - 7 W S W 8 - t W S W 8 - 8 W  7 - 8 W  6 - o W  5 - 4 W  6 - 8 N  7 . 8 W  7 - 2 W N W 5 - 4 N W  3 - 2 S S W  1-4 
N W  5-0 N 5-6  N N W  6 - 6  NNW 4-7 NNE 4-5  NNE 4-4 NNW 3-4 S 1-5 S 1.6 S 1 - 4  S W  1 - 9  W 0-8 
S W  5-4 W 6-8  W 7-6  W 11.4 W 13'4 W 14.3 W 12-9 WSW14.0 W 11.7 W 13-8 W 13'2 W 8 - 8  
NNW 4 - 4  N 4-5 NNE 3-6 S 3 -2  SSW 3-1 SSW 2 - 0  SE 1-9 ESE 2.0 S E  2-0  SE 1 - 3  S E  0-9 S E  0-7 
SE 4.5 SE 3.5 S W  3'1 W S W  2-5 S 2.7 S W  1-5 SE 2-5 - 2.0 W 2'7 ENE 2.3 E 1'4 W S W  2-6 

ENE 2 - 6 N  I - j S S E  I ^ E  1 - 6 N  I - 2 S W  2 - 4 N  r e o N  i S 4 S S W  r 8 S S W  0 - 7 s  I - ~ W S W I - i ;  
N W  9.8 N W  11.0 N W  12-3 NNW 11-5 NNW 11-9 N W  1 1 . ~  N W  12-0 NNW 12.5 NNW 10-6 N W  9.6 NNW 9 - 6  N W  9-7 
N W  9 - 6  N W  7 - 6  NW SS9 N W  9 - 0  N W  6-8 N W  6-2 N N W  5-0 SSW 3-5 S W  n S W  1.2 S W  0 - 7  SSE 1.1 
W N W I ~ - 4  W 14-0 W 11.8 W 12-5 W 13-0 W 11-3 W 12.2 W 13.1 W 13-6 W 1 2 . ~  WSWi1 .1  W 13-0 
SSW 12'1 W 11.0 W 9'5 WSW 9-1 W S a 9  W 10.9 W 9'7 W 12'3 S W  10.3 WSW 9.1 WSW10-3 W S W  9'4 

NNW 2.4 NNE 3-4  N 3-6  E 2-3  ESE 2 - 2  ESE 1.2 ESE n ESE 1.6 S E  4.9 W 5-2 W 8.8 W S W  9-4 
WNW 11-9 W 10-1 W 1 r 8  W S W  10-8 W 10-1 W 11-5 W 10-8 W 11-7 WSW12-2  W I n  S W  10-5 WSW 8-5 
W 11.0 W 10-3 W 11.0 W 10.3 W 10.3 W 9.5 W 10-9 W 10.8 W 10.2 W 9'7 S W  6 - 5  N 3.6 
NE 2-6  S W  3.5 SSW 3.0 SSW 2.3 N N W  2.0 N 2-8 N 2-7 NNE 2.7 NE 1-6 NE 0.7 NE 0.5 NE 0.5 
NNE 3-3  N 3-5  N 3-6  N E  3-0 N 2.7 8 2-1  N 1.8 N S W  3'9 NNW 5.1 X 4-5 N 5.2 N 4-4 
S W  18-3  S W  16.4 W 14-9 W 12-9 W S W  8 - 3  S W  4.3 S W  4-4 E 1.6 FNE 1-4 N W  3 - 0  N W  4.2 NNW 5-8 

9-09 8-41 8-36 7.851 8-05 7-59 7-14 6*99 6-97 6-65 6-50 6-05 

6-70 
H-28 

18'$1 
9-52 

15-60 
7-68 
6-72 
3-44 
4-15  

J-- -^S 
3-50 
5-22 
6-25 

10.16 

7-29 
2-87 
6-30 
; - S I  
4-40 
2-36 
7-20 
6-58 

12-18 
11-33 

3-74 
9-46 
8-70 
2-09 
2-79 

7-65 

7 - 1 5  

W ~ 1 2 - 3  W 10-8 W 12-2WNW11-1WNW12-4WNW 13-1 W 14-9 W 15-9 W 17-6 W 16-2 W 14-8 W 14.8 
9-7 W 1 0 - 2  W 9 - 3  W 9.5 W 10-3 W 9.4 W 9.5 W 8.1 W 5 - 3  N 3 - 0  N 3-5  

E 1 - 2  1.4 E 1 - 5  E 1 - 9  E 2.0 E 2-1  E 2-4 E 2-3 E 1.4 E 1 - 3  N n NNW 0 - 9  
^W 7 - 4  NW 8 - 0  N W  9 - 1  N W  8-3  N W  9 - 8  N W  9-5  W N W  7-7  NNE 3 - 5  ENE 3 - 4  S W  9 - 3  SW 12-5 WSW17-3  
W S W  9.4 W S W i o . 9  W 8.2 E 4 - 5  W S W  4'3 ENE 3.0 ENE 2 .1  N W  1'7 X 3-2 N 2.2 N W  3'1 N W  2.9 

2 = 3600'oJJ = 2hz4mo8 W. L. Gr. Januar 1888. 
- -- - -- 

I 
I ! I 

I 

i l 
SE 5 .5s  6 . 1 ~ ~ 1  8.:S= 7 * ~ i S S E  ;Â¥ 8.2 SE Â¥';S 7 * 2  S E  7 - 3  5 * 6  SE 
W I O - ~ , W N W I O - ~  W S W  6.7 SW 7.0 S W  5.1 S W  3.3 Y S W  4'3 W 4'1 W 3'5 WNW 2.9 W N W  1 - 8  X W  
SE 0.9 E ro SW 5.7 sw 9 - 2  W S W I O - ~  sw 7 - 5  m sw 7-4 wsw 8 - 0  W S W  9 - 3  W S W  7 - 3  W S W  4 - 7  W S W  7 - 3  6-82 
E 2 - 8  N N E  3 - 0  N N E  2-8 W N W  3'6 W S W  9-0 W S W  7.6 W S W  6.9 W S W  8.7 W 10'3 W 9'5 W S W l 2 - 4  WSWI:-2 5.10 
W 11-5 W S W I S - ~  W 17-8 W 15-6 W S W I I - 6  W 13-9 W 11.8 W 13-8 W 15- 5 S W  1 1 . ~  WSW10-9  W 11-2 I 1-52 

12.68 

g;& 
6-21 
5-88 

E 3 - 4  E N E  3 - 3  ENE 2-8 ENE 1'8 E N E  0-7 E N E  0-5 F N E  0 - 6  ENE 0-4 ENE 0.4 ENE 1 - 6  ENE 2-7 SSW 3 - 9  
W 12-4 W 12-0 W 10-9 W 9.1 W 10-9 W 11.0 W 9.6 W S W  8.8 NNE 4'9 WNW 1.6 NNW 2 ' 6 N N W  2.6 
ESE 3 - 6  ESE 3-5  S E  3 - 1  ESE 2-6  E 2 ' 6 E S E  2-6  ESE 2-6  S E  2 - 6  S E  2.6 SE 6 - 3  SE 6.3  SE 6 - 3  

W 9 - 7  W 9-7  W 1 2 - 1  W 10-9  W 10.2 W 9-1  W 8 - 6  W N W 7 . o  W 6.o-W 7'2 N W  2-6  N 2-4 
NE 3.6 NNE 3 - 4  NNE 3-6  NNE 3 - 4  NE 2-1  N E  r 6  E 2-8 W 2-7 W 5 ' 3 W  6 - 3  W 3-6 W 2-5 

2-64 
8-62 
3-32 
7 - 1 6  
3-26 

W S W  6 - 6  wsw 8 - 5  W S W I ~ O  W 10-9 W 8 - 8  W S W  9'8 N 5-6 E 2-5  NE 1.8 S W  3 - 2  W S W  7-0  S W  9-7 
E 2-6  N 3-6 ESE 2-9  N E  3.2 N 3.2 NNE 3.5 E 4'3 NNE 5-1 S W  5'6 W S W  9.6 N 5.1 N 4'9 
W 8 - 2  NNE 5-6 N N W  5-4 N^W 4-4 N W  5-1  NW 5-7  N W  8-0  N W  6 - 4  NW 4-2  NNW 3'7 N 2-4 X 2-3  
SSW 1 - 6  ssw 2 - 0  SSW 1 - 5  S W  1.4 S W  1-5 NNE 1.9 SE 3.4 NE 2-9  S E  2.7 NNW 6.5 NNE 4.9 N 4.9 

NNW 6 * 3  4.4 W N W  3.2 NW 4.1 W 5.3 E 2.5 W 8.8 w S W 1 2 . 4  N 5.2 W S W  5.1 3 '9  

4.96 
6-34 
8-36 
2-20 
3-60 

N W  4-1 SSE 2 -9  NW 4-5 N W  5.1; NNW 5.4 N W  6 - 0  N W  6.9 N W  7.7 N W  9.5 N S-J, N 8 - 5  N 8.3 
S W  g s 9  SSW 8.8 W S W  8.3 S W  6.0 WNW 5.2 NNW 5-1 N W  6 - 0  N W  5.0 N N W  5-6  N W  9'7 W N W  9 - 8  N W  8.5 
NNW s e 9  NNW 7s3 NW 7 - 8  N W  6.9 W N W  5-6 N 4-8 N W  2-1 XW 4-5  NNE 3-5 E 2.2 SE 1 - 5  S W  r; 
S W  15-6 sw 12.4 W 1 0 w 4  S W  12-5 WSW10.7 W 8.5 W 8'2 W X W 9 . 7  W 1- W 11'9 W I n  W I r 0  

WSW 4.7 NW 4.q NNW 3.2 N N W  4 - 6  W S W  2 - 8  S E  2-8  ENE 2 .1  E 1 ' 2  SW 2 - 6  SSW 2.6 SSW J'A'SSW 4'4 

7-75 
7-15 
4-91 
7-65 
5-27 . , 

SE 3.2 ESE y o  W S W  3-6 W 5.2 S W  6.9 E 0 - 6  W 4-6 W 11-6 W S W  9.3 W S W  9'9 W 10'3 W 11.7 
NW 3 - 5  W 4 - 1  wsw 2-8  SSE 2 - 6  W S W  3'1 NNW 2.4 NE 2.2 ESE 1.8 W S W  2'2 \VSW12'o SSW 12-3 S W  11'0 
W S W  2 4 * 6  W S W ~ ~ . ~  ~ s ~ 2 5 - 5  W S W S - 3  W S W z 5 - 4  WSW24.4 W" 19.9 W 16.7 NNW 12-6 NNE 5.5 NNE 3.6 NI< 4.0 
NNE 5-6 WS-QT 9- ;  WSIVIO-8 WSW 8-6  W I ~ O  S W  13-4 NNE 6 - 3  NNW 4 - 3  NE 2-8  NE 1-5 ENE 1.8 
SE 2.2 S E  2 - i i  E N E  2 - 4  NE 4'6 NNE 5.6 N 6'5 N ; ' I  N 5-6 N 6.6 N 5.9 X 4'5 SW 7'2 

4-29 
7-18 

ltf-49 
5.62 
T-01 

.> . 
NE -8 E 2-6 E.VE 0 - 6  SE 0 - 7  NE 2.0 S W  2.9 S W  8.1 WSW 9.9 S W  8.2 NNE 6-1 N W  2'3 

6-82) 7-1N 6-91 6-80 6-57 6-34 6-45 6-54 6- 31 
7 -09 

5'93 6 -  17 

5-32 

6'30 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Febvwvr 1883. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8'6 m. SÃ¼d-Georgien 

1 1 ' 9 ' 8  4 , 5 1 6  7 8 1 9  1 Mittag 1 11 
I 

* 
I. 

Â¥E ST, 
4 .Co-= 
Â¥ *- ig 
2 $3 

MNE 3'1 
jsw 0.7 
L%-sw 5 - 3  
WSW 6 - 9  
W 3-5 

NNE 0-6 N 1.3 
W 16-3 WSWI5 '5  
W 6 - 2  W 3.8 
W S W 7 . 9 W  7 - 9  
S W  6-5  N W  5'0 

N n E N E  1-5  
W S W I S - 8  ENE 7'0 
S 3 '4  S E  2.3 
W S W  5'9 W 10'4 
N E  5-2 W S W  6.6 

E N E  1 - 7 s E  2 - 8  
S W  3 - 6 N N W  4'5 
S E  2 - 9  S E  4'6 
W S W  9 - 3  W N W I O -  1 
N W  7 - 3 S S W  6-7  

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
'5 
I 6 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Mittel 

I I 
f T  2'1 WN\fr XW s'i! N W  5.6, N W  4'7, N W  5.3 8-81 W $,W 12-f/ W 12'2' wsw 6'2 
bV 3'6 W 1.8 W N W  2-4 W N W  2 - 2  Ur 2-01 W N W  2-4 3 - 3  W 5 - 3  N 2-5 ,  N N W  2.4 N 3'' 
W E  3.2 W N W  3.6 S 1'6 S 0.4 S 0 . 4 ~ ~  1.7 0 - 6 ' s  o - ~ , ~ ~ ~  0-8 - 0.6 NNE r6 

5'3 S W  5.8 W S W  4-5  W S W  12-1 W 14.9 W 10 -2  W S W  12.0 W 13.1 W 6 - 7  N W  6 - 0  N W  6.4 N 5" 
8 - 3  N W  8.5 W N W  6-5 N N W  2-5 ESE 2-4 'N 2 - 4  N W  1.6 W 2-8 NW 2-7 W 3 - 3  wNW 4.4 W 4'9 

f 6 - 6  W S W  6 - 1  W S W  5-2 N 4 - 7 ' ~  0 - 8  N W  2-5 W N W  3.0 NW 3 - 4  WNW 4 - 5  NW 7 - 7  N y  7-7 NW 6'3 
10-6 N 8 - 1  NNW 7-0 N 5-9 N 5 - 0  N W  6 - 4  N 4 - 8  8 - 0  N 6 -  5 NW 5-8 NW 8-5  N"\' 6.5 

^W 7.0 N W  9.9 N 8'6 N N W  8.8 NNW 7 - 7  N N W  6 - $ N W  3 - 8  W S W  4-9  W 4 - 4  W 4-7 SSW 4.2 3'6 
XNW 8 - 0  W S W I O * ~  \V 14-9 W S W I O - 9  W 10.9 W 9.7 S E  4-5, S E  4 - 0  E 1 - 5  ENE 1.4 S E  1 - 9  SE 2 '2  
E 2-8  NNE 2.2 ENE 1 - 4  ENE 0 - 6  ENE 0 - 5  ENE 0-4  E N E  1.1 E 1 - 4  S E  5 - 3  N 3-3 S W  4.6 W IO^ 

WsW 6-4  W S W  9'4 W 7-2  W 8 - 3  W S W  6.9 W 8 - 0  W S W  7 - 7  W S W  7 - 3  W 7 - 4  wsw 8 - 2  W 6-1 WSW 8'2 
NNE 6.6 SSW 6 - 2  W 6-1 W 5-2  S W  4 - 8  S 3 -5  N 5-7  NNW 1.8 NNE 1.0 NE 3-0 NNE 4-7 NNE 4'3 
N 1.7 N 2'5 ENE 1.6 SW 1.0 NNE 3.9 N 2.9 NNE 2 - 3  ESE r 9 1 N N E  3 - 3  S 1.8 S W  7 '3  WSW 7" 
\V 6.2 W 9.1 W 11'0 W 11'7 WSW 9.5 W 12-3 W 10-0 W 1 2 - 0 , W  14-2 W S W 1 3 - 6 ~ ~ W 1 3 . 4  W '5'' 
W 12.8 WSW10.2 WSW12-8 W S W  9'5 W 9'4 W 12-0 W 13-5 W 1 2 . ~  W 13-8 W 14-6 W S W i 6 - 3  W S W ~ ~ ' ~  

B e m e r  k u n - Am 30. zerbrach der Sturm das Schalenkreuz des Anemometers, es sind daher bei der Mittelbildung der Wind- 
geschwindigkeit dies&aees die Werthe 27.0 resp 30.0 rn fÃ¼ die geschÃ¤tzte Windst$rken XI resp. XI1 ein efUhrt. 



WSW 2.1 S W  2-6  S W  1.4 S W  0 '5  N W  0'4 NNE 4.1 W S W  2'4 W 3'1 W S W  2 '0  S W  0'9 S W  0.7 SSW 0.7 1.60 
NW 6.6 N W  5.5 N N W  5.1 N N W  6.5 N N W  4.6 N N W  5'3 N W  4.4 ENE 3.2 NNE 2-8 W S W  3.5 W 3-0 N 4-2  5-80 
SW 3-0 W S W  5 - 7  W 6 - 2  W 4.4 W S W  6 - 9  W S W  6 - 0  S 6 - 0  W 5.1 S W  5 - 6  SSW 6 - 3  SSE 6 - 1  S W  6-7 5-31 W 10.1 WNW 8 - 2  W S W  9.6 W 9'3 W 8.1 W 6.9 W N W  5-2  W 4.8 NNE 5-6 N W  2-4 N W  2-9  N W  3-4  7-25 S W  1 2 - 0  S W  1 f 8  S W  8 - 8  S S W  11-3 S W  14-1 S W  11.4 W S W  9 - 3  W S W i o - 2  N W  5-2 W N W 6 - T  W S W  9.1 W N W 8 - I  8-19 

WSWio-9  SW in S E  6 - 9  S W  10-9 NNE 5'9 ENE 4'5 N 3-5 N 2-9  N 5-8 N E  3-6 NUT 4.6 W 2.5 8-10 
S W  14.7 S W  16-7 W 19-1 W S W i g - 3  W s W l 8 - 8  18-2 W 17-1 WSWr5-2  W S W r 4 - o  W S W I S - 8  WSUTQ-7 W 13-6 12-&j 
WSW11-1  W 11-1 W 8 - 0  N W  5.4 8 5.3 SSW 6.3 N W  8.0 N W  6.0 W 6-6 S W  7 - 0  N 2-6 NNE 1 - 4  8-99 
ESE 6-6  N N W  4 - 1  S 5 - 0  S 5-5 S E  6.9 SE 8'0 E 6-7  SE 7'9 S E  6 - 6  E 4-8 NE 3 - 0  KNE 2-6 3-90 NNE 2 - 6  N E  3 - 8  E N E  2 ' 6 N N E  2 - 6  S 2-6 W N W  6.3 W 3.2 N W  4'1 NNE 5.0 SSW 4.0 N 6-5  NNE 4.3 r j 3  

NE 5-5  SW 3 - 8  N E  4-9  N E  5.2 NNE 3'7 3.6 WSW 4.4 W S W i o - 9  WSW13-5 W S W i  5-8  WSW 9-2 W 9.2 6 - q  
SW 8 - 3  S 8 - 1  S 9-1; SSW 14-2  SSW 9.2 NE 6.6 ENE 2-8  N 2.4 S E  4.0 NE 4-0 XE 2 - 6  NE 6 - 3  lu-yi) 
SW 11-8 E 5 - 6  E 3-2  X N E  1.6 NNE 3.4 SW 7.2 S W  13.1 SSW 11.0 S W  9.2 S W  6.8 S W  11-9 W S W r o - 8  @ 
W 13-5 W 11-4 W N W i r o  NW 7.2 8 5'0 S 3'9 NNW 2-5 N 4 - 0  W S W I I - I  W N W I ~ ~ J  N W  11-1 N W  1 0 - 2  um 
W 10-0 W S W  6 - 5  W 9.6 W 13.2 N W  9'4 WSW12-I  ~ ~ ~ 1 1 . 9  ~ ~ ~ 1 2 . 3  %'SI%'I~-~ W S W I ~ ' ~  SW 13.2 W S W I ~ ' ~  8-26 

WSM*; '3SSVr 7 - j W  8 - I W  7 - 2 W  7-0 W 7'6 'W 7-2  W 9.0 W 9-1 W 9-2  W 9-7 W 10-6 7-80 
ENE 2 - 7  S W  8 .9  S W  11.4 SW 13-8 S W  1 ~ ~ 6  S W  15.9 SW 13.8 S W  9.8 S W  5'7 W 12.1 W 14.4 WSW14.3 8-54 
S 5-1 NNE 6 - 2  W S W  2-8 W 4 - 3  W 6-1 SW 10.3 S W  9.8 X 4'3 W N W  2.4 S E  1.5 NE 2.8 N 6.6 8-10 
W je3 W 8 - 7  W S W I I - 4  S W  14-7 W S W i 6 - 3  WSW%-4 W S W i 8 - 7  WSW19.4 WSW20-1 W 17.7 WNWio '3  N W  8-9 12-59 
S W  14-8 S W  14.3 W S W I ~ - 3  S W  18-4 W S W i 9 - 3  W S W i 9 * 6  W 18'4 W 18-1 W 17'1 W 15.3 W 10'3 NE 6 - 5  12-32 

E 3.8 S E  3.1 S E  2.2 ESE 2-6  S E  2.1 ESE 1 - 5  ESE 1.6 ESE 2-6  ESE 1.3 ESE 1.3 ESE / * J  ESE 1-3 2-55 
S ' 1.5 S 1.4 S 1 - 2  S 1.4 S 1 - 4  SSW 1.4 SSW 2.4 SSW 2'1 SSW 0'7 SSW 0 SSW 0 SSW 0'4 Z'9,J 
Wh7V 7 - 6  N N W  6.4 N N W  4.8 N N W  4-8  N E  3.6 N 0'7 N 0.7 N o E o S E  o SE 0 N 6.3 3'31 
SSW 1 - 3  S n S 0 - 9  S E  1-7 SSW 2 - 1  SSW 1-7  SSW 0 - 6  SSW 0 - 6  SSW 0 - 6  N 1-9  S n N 1.4 1-(K) 
ESE 2 - 0  ESE 1.0 ESE 1 - 4  ESE 1.4 E 1.8 W 3'2 W 9 - 8  WSW11.8 WSW10-4 U- 13.5 WSW12-6 WSWio.8  4-00 

NNE 7-7  NE 5-0 ESE 2-9 E 3.2 E 2-3 NNE 2-8 N 5 - 0  N 4';  2.7 N 0.4 N 0 - 5  N 0 - 7  8-15 
N W  7 - 3  N W  5-9  N W  8 - 2  NNW 4-2 S 4 - 3  W 2-3  W 1.7 W 4.8 NNW 6 - 0  N W  6.9 > W  5'4 N N W  9 - 3  6-27 
W S W  5 - 3  S W  3 - 8  W S W  5 - 0  WNW 4 - 6  WSW 8-2  N W  9'1 N W  6-1 W 4'3 6.3 NW 4.2 NW 2.9 W S W  2 - 9  6-49 

I I 
WSW 4 - 8  NW 2 - 3 1 ~ ~  4-4 W 4 - 1 ~ s ~  7-3  W 2-6 WSW 9-7  WSW 9.3 Ur 7'4 W S W  6.6 WSW 9.2 W 8'4 
NNE 3-8 NW 3 - 7  WNW 3-6 NNW 4-5 4 - 4  NNW 5-2 N W  5-3  X W  5 - 2  N T  5.0 X 4'4 N, 4.5 NNW 4 - 5  
E r ; E  1 -6  E n ESE r o  ESE 0-4 ESE 0 - 4  ESE 1 - 5  W S W  4 - 3  W 6 - 6  \V 7'7 ?iSW 6 - 5  W S W  6 - 4  
N 5.2 NT 4-4  NNE 4-3 NNE 2-8 E 1.9 N W  3-1 NW 7 - 9  N W  9'4 N y  9-8 N 6.0 N N W  4-1 N\\' 4.0 
W 4.8 -\\ sw 4 - 0  wsw 4 - 2  wsw 5-7 W S W  4.8 W 6.9 W 7-8 N N W  2-3 N W  1 - 9  W 4'5 \V 7'9 N W  4'5 

6-60 
3-67 
2-82 
6-90 
4-57 

SSW 1 - 7 s  s 1- s 1-7 W S W  1 - 9  W S W  0 - 9  W S W  0 - 7  NNE 1-4 WSW 2 - 0  S E  0.9 N n N W  6 - 6  
S W  9 - 4  $ 7 , ~  9 - 6  N W  6-7  NE 3-5 S 1.6 SW 4.4 WSW10.1 WSW13-1 N 9'7 W 8.6 W 13'3 W 12.3 
NNE 4 -9  NNE 5.1 NE 4-3 NNE 2-8 NME 2-7 2-7 NNE 1.6 E 0-7  ENE 0 - 9  ENE 1 - 6  ESE 1.8 ESE 3'1 
SE 8e2 SE 8.6 SE F 6.8 S E  3-23 S E  6.2 S E  6'6 S s E  4.7 S E  4'4 SE 5'2 SE 6.8 EsE 6'6 
S I ' A  S 1.n S I*: 1 -6  N W  2-4 NW 2 ' 2  S W  5.0 SS%' 1'2 N W  1 - 4  N 2-8  N 2.7 N 3.7 

2-67 
6-72 
5-87 
5.62 
2-65 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
April 1883. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8'6 m. Mittlere OrtaÃ§eit 

9 

1 4 8 4 5 6 S 9 10 11 Mittag 

Hai 1883. 

s' 2-8  X 2.7 N 2 - 9  -NW 2.8 N W  3 - 8  N W  4 - 3  N E  4 - 3  W ; - 2  W 11.; W 5.0 W 9'7 '̂ (l 'l 
r. 1.5 E 0.7 S N E  1 - 8  N W  2'0 ESE 0.9 N N E  1.4 N 2.4 N W  2'; WSW 1.2 <W 1.2 ^W 0 .7  'W 0"' 
;W n S W  o - 6 S \ V  0 - 6 S W  o 0 6 N N W  l e 6 X  2. --, ssw 1 5 ssw l.0 ssw ,I-r, 'Â¥'^ oe0 SGXV 0.f) O'f l  

0-9 %W 0 - 8  W S W  1 - 6  N 2'5 S N E  2.4 E 0 - 7  E 0 -7  SSW n ,^ -V  XW 7 -  J S W  " ' f j  sft' f"' 

Ã ‡ ' S W I ~ - ?  SW 9'9 S E  5.5 N 3 -4  N W  1.9  N W  1.1 2.1 S N I ?  1.6 N S E  1 - 4  F I . o ^ q w  l a o - W  1.0 

W 2.2 W S W  1 - 9  W 2.5 S W  3 '2  W 1'4 S W  1.9 S W  2-6  S W  1.7 S W  1.1 N N W  r; W S W  1.7 WSW I" 
SW 1-4 S W  0.9 SW 0 - 8  S W  0 - 7  S W  0 - 8  SW 0 - 7  S\V 0 -7  1 - 0  \ W  1 - 0  %\V 0-ti  N o-f t  Np- I ' '  
wsw 2.1 sw n ssw o -X  ssw 0 - 7  sw 1 - 6  ssw 2.; ssw y i  NNI-, 1 . 3  ssw 2.5 N 2,; sw V- 5 

1'9  %\V 1.1 1 .5  S W  2.5 S W  1 ' 4  S 1-7  5 2 '9  \W 4.1  \\W 2.6, S S W  1.6 2.6 SE $ ' ^  
5E 4'4 E S E  3.7 ESE 3.7 ESE 4.1 E S E  4.5 SSE 2 - 2  "SE 0.8 ENE 1 .3  E\E 1 - 4  f..xI< 2 - 1  ENE f ' q  E s E  ''7 

NNE 3-5  N 3-3  F-SE 2 - 3  N N W  2.0 N N E  2-5  SSE 3.4 N N W  3 . 5  6.1 ESE 2.; 2.2  ESE 1.7 ^ '̂ " I  
W 11.9 WSw 9.0 W ~ o - ~ W ~ W X O ' ~ !  W 4.4 WsW 3'3 N W  4.2 N N W  2.1 S s E  2 .0  W 2.1) \%E 2 . J  NW 
V ^ W I I - 6  W s w i y 0  W S w 1 4 . 7  W s W 1 3 ' l  W S W i q - 8  WSW 16.3 W\\Vl!;-7 W S w 2 2 - 0  W ~ w s - 8  ~ ~ ~ 2 2 . 7  W 19.1 \LT 2''0 
W S W  6 - 3  W S W  7 - 6  S S W  4.; S W  0 WsW12.2  W 8.5 W f,. j W 8 .  3 WNW q - 6  W W x W 1 o . q  WN'Wo'7 
SE 0.9 S E  1 - 8  N W  6 - 9  NW 10-9  N W  8 -8  N W  6 - 0  X 3-5 NNW 3 - =  W 4 - 4  W ^.7 WSW 6 - 9  W 1Â° 

iV 18.0 W S W i y 6  \vyW 8 - 8  N W  8-6 E 8 - 0  E S E  5-6 SE 2-r, NE 2 - 4  .? sw w ~ W  5 -  4 ~s~~ 4'' 
N W  2.1 N W  3.9 NW 3.2 NW 2.1 N W  2.8 NW 3-5  N W  3 . 4  \VN\\r 4..3 NW 5.0 N W  6.1, N N W  4.1, WsW "' 
W 14-6 W 15.7 W 16.4 W / I -4  W 15.7 W 15.7 W 1-j-7 WS\V/ l . d  W / ,*d ]<Ni< 7 - 1  NE r'i xXE ' * I  
$SE 5 -1  W 7-1 I V S W i 8 -  I W X W i r o  W N W  f).; NW 5.4 S W  6-4 \SW 5 . 2  NW 4 - 3  N 2.7 W N W  W 
W S W  9 - 7  W 1 0 - 1  W S W  11-3  W 1 1 - j  S W  8 - 7  W S W T O . ,  WSW $,.U W ^ . /  ,V I / . ,  W W S W 1 ^ . 2  wsW14 ."  

W 8 - 2  W S W  8'6 SW 6 - 2  SW 7 - 2  S W  7 - 1  SW 7 - 1  W S W  8 - 3  W S W  7-4  S W  10-1 SW 10-0 ~ ~ ~ 1 1 . 2  SW 8' I 
WSW- 9.2 N W  8.1 -WSW 8 - 4  WSW 7 - 4  W S W I ~ . ~  W S W  9-7  S W  X - j  SW 10 '4  W 8 - 2  W CÃˆ- W 12.1  '̂ I'" 
W 4.6 W 7.2 N W  6 - 3  NNW 2.8 N S W  2-7 K 0 ' 9  ENR 1 . 1  NNE 1 . 2  SSW 2 - p S W  2 - 8  ^ S W  f l  ''' 
ssw Y O  X 2-7 F 4.0 X sw 8.0 wsw r,.7 W 13.5 ~ ~ ~ 1 2 - z  \V i r * 8  ~ ~ ~ 1 4 . 4  WSWI 5.1 
WNW ~0 N E  1.7 NE 2.4 NNE 2.7 NNE 6.0 NXF. ;-<, NNE 5 . 3  NF t - 6  X>*"Â¥' T; F i . 4 f , xp ,  4"' 

N N E  1.8 NNE 6-0  N S E  5.3 N N E  5 . 3  NSF.  5.0 W S W  6-r1 W S W I I - C ,  \ V S \ \ T ~ v o  W S W  i r4  N 10-o N 7 '4  '" 
0 - 1 7  fri r, fi-46 6-20 6 .  58 6 -18  6-18 6- 14 6.2.5 f i - c - ~  Ci.28 

(l 'li - I 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

Mai 1883. 
l 



Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Juni 1883. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8'6 m. Sud-Georgien. 

I I I 9 ' 10 1 11 l 3 4 o (i 7 1 s  Mittag 
--- P - P P 

P -- P- 

-- - - 
P---- 

. - -- - P -  - . =  . . - 
: L"̂  f C* g^"^ 3 $ S.,j f Z - l  : --Y = $ 5  2 =L5 . - L  L 2 & =Lc ; - -  > E +  i:'^ 

- - 2 -L= & g2 =GE . -G- 
> + - -  - 2 !d-- ,.<2 < - $52 ? *dwZ 5 = $ 2 5  < 22' 2 ?:= = *;= j ,$&C 5 

d,, 2 -,, -,, 2 ,?2< 2 .<22 2 ,:zu - ;:2$ 5 ~ 5 . j  2 ;%< 
Å ¸ U . Â  

4' *YÂ¥/Â -;/.'X 2 4 er, 2 "'2 w-. 'L C, a; ,.- -Lf 

- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

u 
12  

'3 
'4 
1s 

i 6 
'7 
18 
10 
2 0  

2 1 
22 

23 
24 
q 

2t) 
27 
2 8  
20 
W 

.$I - 
Mittel 

'JW 5.9 IVNU'11'1 w N W 1 3 . 8  W 16.4 W 17.3 W I W S W I ~ - ~ ' W  11.~1 W S W I ~ .  51 sw 1 ~ ~ 2 '  wsw r4-3 WSW13'9 
4'8 W 3.4 W 3.0 SSW 2.3 SSW 1 - 9  S S w  1.6 S 1 - j S S E  2 .8SSE r 8 S W  2-3WSAV 2 - 1 s W  2'7 

gNW 0 - 9  NNW 0 . 6  NNW 6.6 NXW r6 E 3 - 3  E 3 - 9  E 2 - 2  E ~6 E 5 - 3  E 7 - 3  E 7-6  E 7'6 
;E 9.8 S E  9'9 ESE 9'1 ESE 10.1 ESE 13.1 ESE 12-2  ESE 11-5 S E  11-8 S E  9-7  S E  9-6 S E  7'3 SSE 6'6 
iSW 5-2 S 3'7 3'5.S 2-8 SSW 3 - 6  SSW 3 - 6  S S W  2 -  j SSW 1.5 SSW 2.3 S S W  2'1 SSW n O e 7  

;W 0 ' 8 S W  0 - 8 S S W  1 - 6 s  
- 2.5 W 2-5 W 0 - 6  W 0 - 5  W 0 - 7  W 0 - 5  NNW 4'2 N N W  5'2 NNW 4" 

r - E  0 - 8 s  1.6 N W  r i ,  N W  8 - 1  N N W  6.4 NNw 6 - 0  W 7 - 5  WSW 11.0 XW 4-5  NW 3'1 2'8 -.- \V 17.2 SSW 11.7 S , , SSE 5-1  W 4-8  W 6-13 N 6-5  K N E  6 - 0  N 6.3 NNE 6.1 NNE 7.8 NNE n e o  

ENE 5.5 W 4.4 W S W  7'; SSW 7 - 6  SSW 9 - 1  s 8.6 S 12-6 W S W I I - 2  W S W I I - 5  W 13-1 W 11.1 wsWj'; 
W E  3.2 NNK 2'0 NE 0'8 N N W  1 - 9  N N W  3 - 6  N N W  1 . 9 W N W  4 - 8  W 2 - 9  WNW 1 - 8  WNW n WNW 0.9 W s W ^  
W 14.7 \V 19.0 W 17.3 W 18.5 W 16-8 W 16-2 W 13-7 W 15-9 W S W x 4 . j  W 13.9 lVsW12.9 WS"r12'7 

3.2 W S W  7-8  E N E  4-4  ENE 3-9  ENE 4 - 3  W S W  8 - 3  WSW12-8  N N W  8 - 5  NNE 5 - 6  W 7.3 W S W  8'6WNW10:5 
17.7 17.6 - 14-7 W S W  12-6 W S W  13-2 W S W  8 - 8  S\V 6 - 8  W 9 - 7  W 13-8 NW 10-6 N N W  5 . 0 ~  ' 

\VSW 1.5 W S W  1-6 WSW I -  3 NE 0 - 8  E 2-8  W 2 - 1  W S W  1.6 W S W  0 - 7  W S W  0 - 6  W S W  0.7 W S W  r o  SW 0.6 
Mx\V 12.1 N W  0.7 NNW 9'2 W S W  6-1  W S W  2 - 5  S W  10-8 W S W  7.8 W S W  q.1 W S W  8.5 W S W I O - 3  ~ S W 1 1 - 8  I3'O 

W 7.1 N\V 7'7 W 7.0 W 10.2 W 9.8 W 10.2 W 10-8 W 13'4 W S W  9.8 SW 10'0 W S W  5'7 3'4 2'3 
ESE 5'0 7-2 S E  6.2 SSE 6.0 S E  5-1 SSE 3-6  S E  4-9  S E  4 - 0  W 1.6 W 0.9 W n 
WNW 3.5 WNW 4.1 W 2-8 W 4.8 W S W  2.9 W S W  3 - 6  2-7 N m  4 - 1  NNE 3-8 N E  3.4 XE 3'3 NNE 4'0 , 

BrX1V 8.1 WNlv10.3 U' 9.7 N N W  4.0 WN\\r 1.7 W N W  1 ., wNW 3-0  W 2-9  \\TxW 4 - 2  X-NW 5-1 WNW 5.0 W'W 3'6 
S\\' 0 '8s \V 0 '7S \v  0 . 7 s \ \ ~  o . ~ S \ \ ~  O - ~ S \ \ ~  0 - 8 3  0 . 7 S l V  I . ~ S \ \ ~  0 . 6 s \ \ ~  o n 4 S \ V  0 . 7 ~ " ~  
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
Mittlere Ortszeit,. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8-6 m. Juni 1883. 
]T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ . .- ~ -- - -~~. -- ~. . . - - - - -- -P.-. ---U.-- ~ - 

11 
~- --- - ~ .- 

. -  . . m . - - - --. ~ ~ ~ -- -. ---- - -- -- "" t^~i 2 z+  - > C+ $ 2 4  L . 2 22% -; ^+ . - ; :L= . - L A  : L; 2 2S.z . 5 C+ 2'2% . Â¥ ^+ . - =-W Â¥ 2 ; ;  = =C.= 2 = G =  L 2 z2F 2 z G =  f E sGz 2 dL= = 2 ; ~  2 2 =  - 2 c - , ~  Gefchwin. 
'"' ;<z 't .^ --' "-' ,^ ,^^ .- ,2;= 2 - - - , ,-'Ãˆ^ .? ,'-'^t't "Â¥ '<Å¸-' .̂  ^ V ' - '  .̂  ' ?Å¸  .? 25: 5 > g ;  ,? ,+$: 7 2 ~ f ' . , / ,  % .-W, -61. Y -/-.Y, W -^.'J-, a; :&T. - / - .X  a; UZ.^ 3 -L^. Z --. 2: 5 . z  5 332 'Â¥ lc t~prOs l 

SSW 3.6 S S W  2.9 S S W  2-8  S S W  0.6 SSW 0.6 SSW 0'7 S W  0.5 S W  0 - 3  S W  0.6 S S W  0.6 S S W  0.5 S W  0.6 2-01 
SSW 2.7 S W  7.2 NNW 6 - 1  W 5 .2  W S W i o ' 3  W S W t s - j  W 13.0 W S W  8'8 S W  6-9 W S W  8.8 S W  9.3 W q.8 6.12 
WSW 7 - 3  W S W  7 - 0  W S W  7 - 1  W 6 - 9  W S W  8-1  W S W  8-1  W S W  8 - 0  WSW 6 - 3  W 8 - 8  N W  4.8 W 6 - 6  W 7 - 3  8 -19  
M V  3-5  N E  3.5 N N E  3.2 N N E  2-8  NNE 4.9 N  4 '3  N N E  3-1  N 2.7 N N W  2-3  N N W  1.4 SSE 0.7 NNW 1.4 3-92 
N 0 - 6 s  o ' q N N W  r o N  n - 0 - 8  N N W  0-7 N N W  0'9 N N W  0-8  N N W  0 - 6  N N W  0-4 N N W  0-7 E N E  0-8  0-Ãˆ 

SSW 0'9 S S W  1 - 4  S S W  1 - 6  S E  0.9 ESE n N N W  1-4  N N W  2-9 N W  3.5 NNE 3-6  NNE 2.0 N 3 -5  N N E  2.7 1-45 SSW rl N N E  2.4 N N E  1.4 S E  1.2 E 0 -8  X 2.7 N 1.2 N 3 '4  N 1 - 3  N 0.6 N 0.5 N 0.4 1-48 
ESE 4-1  S E  2 - 9  E S E  1 - 9  ESE 2-8 ESE 2-8  ESE 3 - 6  ESE 3 - 0  ESE 3-3 ESE 2 - 4  ESE 2 - 2  ESE 2 - 3  ESE 2.3 2-39 
NNW 3 - 2  S S W  n S S W  n S W  1 - 2  WSW n SW n S W  0'9  S W  0-9  X X E  1 - 2  SE 1 - 6  N W  4 - 3  N W  5-2  2-12  
W S W  2 - 0  W S W  2.7 S 1 - 9  W 2 - 2  SSiV 2.2 S W  1.6 W 2-8  S E  1.8 S E  1 -6  SE 1 -4  W 2 - 6  X X E  y 2  2-34. 

2 = 36Â°0'o = 2h2.+moa W L. Gr. 
---P- -. .. -. --- -- - --.- --P 

Juli 1883. 
- - - - - 

l 

- .  
E 4 - 4  W i n  W 14-r) WSW16-q  W 17-0 SW 15-8 W S W  15.4 W 17-2 W S W i y - 6  WSW14-o  W 12-0  W S W i o - 9  8-01 
N W  6-1  N W  8 - 4  N N W  8 - 1  N 6 - 6  N 7 - 8  N W  9.1 N W  6 - 7  N 6 - 4  N 3-7 N W  4-4  NW 9-1 NW 10-3 7 -15  
WSWi3.;  I V S W q . 3  SW 7.7 S E  2-9 NlV 3.7 N W  7.3 N T  10.0 W 8.1 W 2.3 W 1.8 W 1.3 WNU-0-7  7-71 
W S W ' B - ~  N N W 2 o - I  W N W I ~ - ~ I V N W I ~ - ~  W 19-0 W 18-7 W 13-8 W 12-3 W N W I I - 7  W I I -9WX"\V3-9  W 1 2 - 2  13-35 
S W  1-4 1.9 S S W  0-9 S S W  1 - 1  S r q  S 1.5 S 0 - 8  S r o  WX\V 2-5  W 1 0 - 2  W 0 - 3  W 9 - 7  j -16 
W 1 - 9  W 1.9 W N W  3.4 W N W  3.8 W N W  4'9 W N W  4'4  WSW10.7 N N W  5.9 N X W  2-8  N W  3.5 WNW 4.8 NW 3 - 6  4-82 
W S W I ~ * ~ W S W ~ - ~ \ V N \ V I O - ~ \ V  i r q W X r n 7 n * 7 W  1 1 - o W  1 2 - 9 W  14 .6 \ \ "NWr6-2W 1;*2\V n ' o W  12-7 11-31 
WSW W S W  2 - 1  W S W  2.1 W S W  1 - 8  WSW 1.7 W S W  2.5 W S W  2.3 W S W  2 ' 1  ESE 4.1 S E  8.7 S E  10'3 S E  10.:; 7.79 
W 6 - 5  WSW 9 - 8  W w o  W 10-6 W 10.7 W 0 - 7  W 9 - 3  W 6 - 5  SSW 5.1 W S W  4.:; WSW 6 - 0  W 7.1 
W 11-3 WS\\' 9.1 W 10-6 VV 9 - 8  W 8.9 W 8.9 W 9.0 W 10-7 W 14-1 W 11.6 W 13-0 W 14-4 

W 10-7 W 14.3 W S W i 3 . 3  W 12'1 N W  10-0 W 6 - 6  N W  4'0 N W  2-8 ESE 4 - 9  E , 6 - 0  E 4 - 7  N E  3-4 
N N W  4.6 N N W  4.1 N T  4 - 4  N N E  2-8 NE 1.4 N N W  2 - 7  NW 2'3 S N E  2 ' 0  N N W  3.2 N N W  3.2 N N W  3.6 N N W  3.4 
'WSWi5-8  W S W 1 6 - 7  S W  17-2 W S W i 4 - 7  W S W I Z - 6  WSWi2 .3  W S W  9 - 1  XNE 4.4 S X E  4.0 X S E  2-8 W N W 2 - 6  N W  I - Q  

W 14.7 W N \ V I ~ ' I  W N W i o - 7  TVSW 9.9 W 15.5 W 17-8 W 17-6 W 12-6 S N W  6'9 NXE 5.4 NNE 3'1 S N E  2-7 
E n E  1 - 2  E 2 - Q  E 4 - 0  E 4 - 1  E 4-2 E 3 -7  E 3 -8  E 1.5 E 3 - 6  E 2"; E 2 - 2  

E 0 - 7  E 0 - 6  E 0 - 6  E 0 - 4  N X W  0 - 4  X N W  0.4 N N W  o N X W  o X N W  o XXW o X N W  o NNW o 
E 0 - 4  E N E  1 - 6  E X E  1 - 2  N N W  0 - 9  ENE 0 - 8  E X E  0 - 7  ENE 1-5 E N E  3-6  N N W  5-9 W N W  5.7 UVSWi2-3  \V 10-6 
SSW 9.8 WSW 9-2 W S W i o - 7  W 11-6W 13-2 W S W r 8 - I  \V 16-0 W 13-1 W N W  9'0 5'7 4.2 X W  4-3 
W x I V  0.7 WXW 2.4 ESE 6 - 0  ESE 4 - 9  ESE 5.8 ESE 5-9  ESE 5.2 ESE 5-2 ESE 5'8 ESE 5.2 E 4.8 E 4'4 
E 1.8 EXE rq W 5.7 W 5-0  W 4 - 0  W 4.0 I V N V  3 - 5  WSW 8 - 9  N W  5.7 N W  ; . 3  N W  3.6 N W  4.5 

8-87 
9-71 

7-65 
2-98 
0.85 

11-98 
3-37 

0-94 
I - 0 9  

1-7 
4-46 
4-08 

X S W  3.2 NNW .{-; N\V 3 - 6  xxw 3 - 2  X ~ W  4.0 x N W  3.7 XN\V 4.1 E 3.6 - 3.3 - 3'5 SE 2.0 S E  1.6 
WS\V 3-2  WSW 2 - i  11- 3.2 W 5.3 W 8-4 W 8.5 W 12'4 \V -20.0 W 10.7 W 19.2 W 15.9 W 14'3 
s 7'6  NNw ~ N W  baq ~ s W t 0 . 1  X W  9 - 9  W i s s ;  W 17'2 W *'OWNW18-4 W 13'7 W 13.6 WNW 5.9 
X 5.2 N N - 8  3 - 4  NNE 4-2 N 4.8 XXE 4'; NNE 4.0 NNE 3.0 N S E  3 . 6  NXE 4-9  NNE 4-2  
W K W  7 0 ~  W N W  r; WNW 8 - 3  10-4 S W  5.4 WNW 9.9 W 9 - 8  W 9.1 W 7'3 SW 0 '8  W 13'; W 14.7 

2-63 
7-82 
9-83 
6-50 
5-81 

W X W  7 - 9  WN\V 6 - 0  W f r ;  5 - 1  4.5 W 3.1 W 2.; N N W  5.4 X X W  3'3 N N W  2 - 6  N N W  2-5 N X W  3.8 
W 14-0 wsw 9-7  wsw 8 - 4  wsw 9 - 7  W 6-6  WSW 4.9 W 5.8 4.5 %E 4'1 9.1 S W  18-0 15.7 
WNW 1.6 wxw - 2  W X ~  o -q  X 2 - 0  W 3-3 S W  1 - 2  NXE 2-6  NW 4.5 SSE 1.8 WSW 0.9 1.5 W S W  2'0 

S W  0.4 WSW 0.4 0.4 1 .1  S V  0 < W  0 S v  0 s 1.0 S7NW 1.6 WNVk' 4.0 ^W 8.5 X S W  9 - 8  
S\V 1 2 . ~  sw I n  r ~ ~ 1 3 - I  W S W ~ ~ - ~  \VSW13.8 W 13.8 WSW 7.6 W 5-2 W 6-2  N 2 '8  X 2.3 ENE 1 '3  

S N ~ W  4.g wsw NNW 9-0 XNW 11-0 NXW 17-0 N N W  17.; NNW 16-3 N N W  10.2 N W  11 .0  NE 1 2 . 0  N N W  4'0  
W S W ~ ~ - ~  W S W ~ ~ - ~  W';W 7-0  N E  6 - 6  X W  3 - 6  N W  '- W N W  7.2 W 7.3 N N W  6-2  W 2.4 10.0 W 15.5 
WSK IVS~V W S W ~ ~ . ~  W S W ~ ; - ~  9 - ;  sw j - f .  X E  1.6 S N E  1 - 8  \VS\V 8 - 8  S V  9 - 9  11 S W  5 - 7  W S W  6-7  

I;:-7 W 9.3 W S W ~ ~ - ~  ~ ~ ~ 1 1 . 7  W 10.9 WSWl(>-6  W S W 9 . 0  WSW17.4 \V 6.4 U' 2.9 N N W  7'7 NXE 4.6 

W ~ W  NW 8.; 10.4 XW 1 0 - ~  N s W  8.7 N N W  9.4 S \ V  10-7 N W  11.5 N W  11-8 N N W  1 1 ' 0  6 - 2  W 4.5 

10.0; 
8 -15  
6 -  53 
1 - 7 7  
8-03 

5-94 
9-43 
8 - 1 s  

10-81 
7 -29  

W S W  6.2 \fv 8.8 W 7 - 3  S W  6-1; N 3 - 9  I< 3-8 K 6.8 E 5-7  S E  5.1 ESE 4-8 SE 4 - 1  ESE y 6  
4 - 4  SW 5e3 W 6.2 W 7.3 W S W  7-7 WSW 8.6 WSW 8 - 3  W S W  8 - 4  S W  6 - 4  W 5.4 W 5.7 W 6'8 

ENE 5.2 \ y q ~  wsw wsw 4-q  W 6 - 1  ( rq  WSAV 8-7  W 10-9 W N W  8.1 W 5.2 li S W  5-3  W N W  5.2 
WNW .I.5 ,vsw o.9 WSW I .O WSW T . 2  \VSW I - 5  NW 1 - ~ 1  NW 2-7 NW 2 - 7  NW 1.3 wNW 0-7  S W  V.? 1 - 0  

1 -0 wsw 1 + o  sw 0 - 7  sw S v  0 - 0  SW 0-7  S W  0 - 6  SW 0.7 S W  0-7 S W  0 - 6  S W  0.5 SW 0.4 

7-15 
5-35 
4-85 
3-17 
0-73 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 
August 1883. HÃ¶h des Anemometers Ãœbe dem Boden 8'6 m. SÃ¼d-Georgien - 
Datum 

Mittel 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 = 4 
15 

16 

17 
I8 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
2s 

26 

27 
28 

29 
30 - 

Mittel 
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

8-88 8 - 0 4  9-401 8-86!  9-221 !P40 8.82 8-38  6" JO 8-65  7 - 8 4  7-68 8-36 

X = 36Â°0'o' = 2h24mo8 W. L. Gr. September 1883. 

S . G .  8. 



MENGE, F O R M  U N D  Z U G  DER WOLKEN, 

Datum 
- - -- 

'4 
1; 

I 6 
'7 
18 
'9 
20 

21 
2 2 

23 
24 
2; 

26 
27 
28 
20 
30 

Mittel 

Datum 
-. 

'4 
1s 

I 6 
I7  
18 
1 q 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

Mittel 

- - - -  - - - -  - - -  - - - V  - - -  - - - 
2 cum - - 20Cum-s - - 6 Cum-s - - ; Cuni - - 3OCum-s - - 20Cun1-s - - 

i'JCum - - l l 'Cun~ - - ~ C u m  - - I Cum - - 2 Cum - - 2 Curn - - 
0 cum-s - - ; cum-s - - 3 c u m  - - 3 cum-s - - I Cum-s - - 102cum-s - - 
7 Cum-s - - 10 Nim - 9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 102Nim - -)(-'I 102Nim - - 
01Nim - K^Nim - +(- lo^Xim 10^Nin1 - 102Nim - 10Wim - 3' 
o2Nim - - 9%ini - - S^Nim - - 8-im - - 92M1n1 - - 9 Xim N W  - 

5 Cum-s - - ; Cum-s - - ; Cum-s - - 7 Cum-s - - 7 Cir-C - - ; Str-C - - 
; Cum - - 8 Cum-s - - j Cuni - 1 0 W m  - -)(- 102ls'im - 4 Cum - W 

9^Cum-s - - 6 Cuni-s - - ~ o - ^ N i n ~  - - 9 Nin1,Cum-s- - ~o^Cum-s,Nim - +Y ~o^Cum-s  - - 
o'^Nim - 

F - y'cum-s S W  - o '^s im - - P S i m  - - I0  str-C - - 10 Cir-s,Str-c E - 
7 Str. Cum - - ; Str,Cum - - 8 Str-C - - 7 Cum, Str - - 7 Cum, Str  - - 7 Cum, Str - - 
9 Cum-s - - Cum-s - - 6 Cum,Cum-s- - 4 Cum,Cum-s- - 3 Cuni,Cum-s - - I Cum - - 
8 Cum-s - - q^Cum-s - - 8 Nim,Str-C - - 6 Str-C - - 4 Cir-c,Cum - - ;Cir-c,Cum,- - 
Q Cum,Str - - 9 Cum - - 9 Cum - - 4 Cum - - 4 Cum - - 3 Cum-s - - 
6 Cir-c,Cum-s- - 6 Cir-c,Cum-s- - T Cum-s - - I Str  - - I Str,Str-C - - 6 Cum.Cum-s - - 
9 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str -C - - 9 Str-C - - 8 Sir-C - 

2Curn  - - 2 Cum - - 7OCir-C - - 8 Cum - - 6 Cum,Cum-s- - 8 Cum, Cum-s - 
8OStr - - gOStr-C - - rn  Cir-C, Str - - ;"Cum-s,Str - - 7 Cum-s - - 10 Cum-s - / 

10'2Nim - ~ o ^ N i m  - 102Nim - ~ o ' ^ N i m  - * 10^Nim - io tNim - -X' 
102Nim - s 2  102Nim - ~ o ^ S i m  - 10^Nim - * O ~ ~ - ^ N i n ~  - 10^Nim - -̂ @ 

6 Cum,Cum-s - E 10 Nim - - - 10 Nim - 8 Nim - - - - - - 4 N i m  - + - 6 Nm - - 

- - 10Str - / I Cum-s - - 2 Cum-s - - 3 Cir 20Cir-s - - zÂ°Cir- - - 
10 Mim - 10 Nim - (̂- 1 ~ 2 X i m  - 10'2Nim - 102Nim - ~2 1 0 * ~ i n l  - 4+ 
6 Cum-s - - # 8 Cum-s - - 7 Cum,Cum-s- - 6 Cum,Cum-s- - 3 Cum - - I Cum - 

102Nim - W 102Nim - @ 102Nim - @^- 10Wirn - 102Nim - - 5 Cum, s t r  - - - 9 c u m  - - g c u m  - - q c u m  - - 10 Nim - - 10 Nim - - 10 Nim - 
I Cum,Cum-s - - 3 Cum,Cum-s- - 2 Cum.Cum-s- - 3 Cir-c,Cum - - 5 Cir-c,Cir-s- - 5 Cir-C, Cum - 
7 Cum-s NE - 9 Cum-s - - - 7 Cir, Cum - - 9 Cum,Str - - 7 Cum, Str - - 3 Cir-C - 
1 Cir-s - - 10Cir-s - - 1Â°Cir- - - I Cum-s - - l Cum, Str  - - I Cum-s - / 
3 Cir-c,Cir-s,Cum-s - 3 Cir,Cir-C, Cum-s- 7 Cir-c,Cum-s- - 9 Cum-s - - 10 Cum-s - - 10 Cum-s - 
12Cun1-s - - 5 Cir-C - - 3OCir-C - - 1Â°Ci - / 

10 Cir-c,Cir-s- -- !;llCir b 



GEORGIEN. 

HYDROMETEORE, NIEDERSCHLAGSMENGE. 
Mittlere Ortszeit. 

1Â°Cur - - lOCum - - I" Cir-C - - 1OCir-C - - 10 Cir-C, - - 
9 Cum-s - - 8 Cum-s - - 6OCun1 - - 30 Cum - - 40 Cum - - 

102Nim - - I 03 Nim - - io2hTim - 102Nim - 1 0 2  Nim - 
102Nim - x0 102Nim - x0 102Nim - *= 10-iNim - * 

102Nim - 
8 Nim - - 9 N i m  - - 10 Nim - @I)= 10 Nim - 0 0 ~  10 Nim - - - - 

7 c u m '  - 
7 Cum, Str  - 

10 s t r -C - 
7 Cuni, ?tr-C- 

I Cuni - 
4Cun1  - 
3 Cir-s, Cum-s 
8 Cum-s - 
j Cir-s,Cum- 

9 Cum - 
- 10 Cum, Str  - 
- 10 Str-C - 
- 9 Cum, Str - 

- 1 Cum - 
- 5 Cum - 
- 3 Cir-s, Cum-s 
- 8 Cum-s - 
- 3 O  Cir-C - 

- r o ~ i m .  - 
- 7 xim - 
- 10 Cum-s - 
- 8 Cum, Str - 

-)(Â 10 Nim - +* 6 Cum-s - 
-- d C u m - s ,  Kin] 
- 8 c u m  - 

- I Cum-s - 
; Cum - 
2 Cir-s, Cum - 
8 Cir-C, Cum-s 

- j Cir-C - 

Mittag 

10 Nim - X 
+2 6 Cir, Cum-s- +2 7 Cir,Cum-s- 4 

I$ Cum-s, Xm - to^Nini - - 
- 8 Cir-c,Cum- - 8 Cir-C, Cum - 

- I Cum,Cum-s, Str  - I Cum.Cum-s.Str - 
- ; Cum NE - 8 Cum-s, Niin - 
- 5" Cir-s - - jÂ°Cir- - - 
- 8 Cir-C, Cum-s - 6 Cir-C. Cum-s - 
- 2 Cir-C - - 1Â°Cir- - - 

- - - - -  - - -  - - 2 Cum - - z C u m  - - 3 C u m  - - 
8 Cum - - zÂ°Cu - - 3 Cum - - 2 Cum - - I Cuni - - I Cum - - 

9 Cum, Cum-s- - 9 Cum-s - - 8 Cum-s - - 10 Cum-s - - 10 Nim - X" i o N i m  - -)<Â¥ 

qÂ°Cum- - - 100 Cuin-s - - 4" Cum-s - - 4OCum-s - - j(1Curn-s - - 6"Cuni-s - - 
102Nim - 102'Nim - - 102Nim - -)(. 102Nim - io^Nini - lo^Xi111 - *. 
102 Nim - *I' 102 Nim - 9zXim - - ~o'-'Nini - - 92Cuni-s,Nim- - 92Cum. Nim- - 
3 Str, Kim - - 3 S l m  Cum-s - - 4 Cum-s - - - - - - - 1 0 N i m  - - _ 10 N m  - - 

0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 2 cum-s - - q Cum-6 - - 
l02Nim - + 102Nim - -fÃ 7 N i 1 n  - + 6 Nim - + 6 Cum-s - -f* HTuin-s - -fr 
I Cum - 1 Cir-s - - 2 Cir-s - - 3 cum-s - - 3 Cum-s - - 8V'um-s - - 

102Nim - @ 5 Cum, Str - - 4 Cuni, Str - - 10 Cum - 0 0  K^Xini - Co 8Ãˆ- 'Cu~~ - - 
1ONin1 - - 10 Nim - - 10 Nim - - 9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 

6 Cir-c,Cum - - 7 Cir-c,Cum- - 8 Cum-s - - 92Nim - - 9 Cum-s - - Q Cum-s - - 
2 Cir, Str - - T Cir - - I Cir, Str - - ~oCum,  Str - - 9"Cum-s - - 8Cuni .s  - - 
o - - - 2 Cum - - 8 C U ~ , C U ~ - S -  - 4 ^m - - 3 Cuin,Cuni-s- - 

127-1 

ragesmitte 
er Wolker 

Menee 



- 96 - 
Menge, Form und Zug der Wolken, 

SÃ¼d-Georgien 

Datum 
. . 

i 
7 Cum - - 8 Cum - - 7 Cum-s,Str - - 8 Cir-s - - 2 Cir - - 2 Cir, Cum - - 

102Nim - 102Nim - 10-Nim - *01o'- 'Nim - * 1 0 2  Nim - x0 102Nim - - 
10 Nim - & 10 Nim - 8; 10 Xim - @J 10 Str-C, Nim- a0 10 Ptr-c,Nim - iy 10Cum-s,Xim- @ 
10 Nim - +^ 10 Nim - +i 10 Nim - -tÃ  ̂ 10 Nim - 4Ã ̂ 10 Nim W 4 2  1 0 N i m  - 4' 
[$Nim - +2 9 Nim - W 9 Nim 8 Nirn - - 10 S i m  - - 9 Nim - - 

2"Str-C - 
to Kim - 
10 Nim - 
t o N i m  - 
I o Cum.Str-c - 
10 Sir-C - 
2 Cum-s - 
9 Str-C - 
0 - - 
7 Str-C - 
3Vtr-C - 

10 Nirn - 
a Cum-s - 

2 Str-C - - 
4 Sir-C - - 

1 0 N i m  - @ 
10 Nirn - - 
10 Cum, Str-C- - 
8 Str-C - - 
2 Cum-s - - 
8 Str-C - - 
0 - - - 
2 Cum-s - - 
20Cum-s - - 

10 Nirn - @ 
z Curn - - 

6 Str-C 
8O Str-C 

10 Nim 
10 Nirn 
10 Sir-C 

102Str-C 
2 Curn 
9 Str-C 
0 - 
4 Sir-C 

20 Str 
10 Nirn 
3 Curn 

+2 102Nim 
- 10 Sir-C 

102Nirn 
- 9 Str-C 
- 6 Str 
- 0 - 

*(I 3 Sir-C 

10 Str-C 
- 9 Str-C 
- I cum 
+ 10 S i m  
- 10 Nim 

- 7 Str-C 

8 Str-C, Nim - 5= 8 Sir-clNim - - x0 lo2 Nim - +O 102Nim - *@ 

7 102Nim - 3 0  102Nim - @ 
- 10 Str-C - - 10 Str-C - - x0 10 Str-C - - 9 Str-C - - 

7 Str-C - 
10 Nim - 
102Xim 
10 Nim - 
9 Nim - 

- 102Nim - - 9 Cum-s,Nim - - 
- 3(lCum-s - - 2 Cir-C - - 
- 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
- I Cir-C, Cum- - I Cir-s,Cum - - 
- 7 Cum, Str - - 8 Cir-C. Str - X'; 

108Nirn - 
j Curn - 

10 Str-C - 
I Sir-C - 
6 Cir-s,Cum,Str 

z0 Cir-C, Str - 
10 Nirn - 
3 Curn - 

10 Nirn - 
7 Str-C -. 

- 4OCir-s - - 30Cir-s - - 
- 10 "Mim - - 7 Cum-s - - 
- 4 Cir, Cum - - snCir, Cum - - 
4>2 10 Nim - +2 10 Nim - 42 

7 Cir,Str-c,Str - 9Str-C - - 
., 

io2Nim 
102  Cum-s 

10 Nirn 
9 Sir-C 

ioONim 
I Str-C 

10 Nirn 

0 - 
10 Str-C 
i0Cum 

10 Nirn 
8 Str-C 

4 Cum-s 

~ ~ ~ i m  - 
102Cum-s - 
10 Nim - 
9 Str-C - 
8"Sim - 
2 Sir-C - 
8 Cum, Nim- 

2"Cum-s - 
10 Cum, Nim - 

I Curn - 
10 S i m  
9 Str-C - 
8 Cum-sl Str - 

- 102Nim - - 9 Cum-s - - 
- 9 Str-C - - 9 Str-C - - 
- 6OCir-C - - 8 Cir-c,Str-C - - 
W 8 Str-C - - 9 Str-C - - 
- I Str-C - - I Cum - - 
- 10 Cum,Cum-s- ==Ã 9 Cir-s,Nim - X0 

102Nim - - 10Nim - - 
- I cum - - 2 cum - - 
- 6 Cir-c,Cum-s,Nim- 10 Nim - *' 
- 7 str-C - - j cir-s,C~m - - 

10 Str-C - 

10 Nim 
I Curn - 
8 Nim 
9 Str-C - 

Mittel - 
Datum 
-- - -- - 

I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

16 
I7  
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

3 
29 
30 

31 

- - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 3OCir-C - - 5OCir-s - 
10 Cum, Str - - 10 Cum, Str - - 10 Cum, Str - - \ 10 Cum, Str - - 10 Cum, Str - - 9 Cum, Str - 
102Xim - ~o'-'Curn, Str - - 10 Cum-s - @* 10 Cum-s - 10 Cum-s - + 10 Cum-s - -4Ã 
10 Nim - + 10 Nim - + 10 Nim - + 10 Nim - + 10 Nim - + 9 y m  - 4 
4 Cir-c - - I Cir - I Cir - - -  - W - 3 Cir - - 3 Cir-s - - 
2 Cir-s - - 10Cir-s - - I Cir-C - - , 2 Cum, Str - - 3 Cir-c,Cum - - 6 Cir-c1cum- - 

10 Nim - 10  Nim - 10 Nim - +I1 10 Nim - X0 102Nim - Â¥>- 102Nim 
10 Nim - - 10Ni1n - - 10 Nim - 10 "Mim - =+ 8 Str-C - - 10 Str-C 1 s 
IOO - - - 10 Nim - = 100 - - - - 10Nim - - - - 10 Nirn 10 Str-C - - 
9 Str-C - - 9 Sir-C - - 10 Sir-C - - 10 str-C - - 9 Str, Cum - - 8 Str, Cum - - 
zÂ°Cir-&um-s - 2"Cir-~,Cum-~- - 4oCir-s, Str - - I Cum - - 1 Cir-s,Cum,Cum-s- - I Cum,Cum-s- - 
6 Cir-c,Cum-s- - 6 Cir-c,Cum-s- - 6OCir-c,Str-C- - 7 Cir-C - - 7 Cir-C - - 5 Cir-C - - 

10 Str-C - X0 10 str-C - 9 Sir-C - - 9 Sir-C - - 7 Cir,Cum - - 4 Str-C - 
102Nim - 8nNim - 10 Nim - @ .̂ 10 Nim - X- 8 N i m  - -)(Â 10Nim - * 
1 0 N i m  - 10 Nim - @ i o N i m  - 0 10 Nim - @ 102Nim - @ 1 0 N i m  - @ 

9 Cum-s - - 9 Cum-s - @ 10Nim - 1 0 N i m  - @ 9 Curn-s - - 8 Cum-s - - 
10 Cum-s - - 10 Cum-s - - 7 Cum-s - - 7 Cir-c - - 2 Cir-C - - 2 Cum - - 
7OCir-s - - 4 Cir-c,Cum- - 5 Cir-c,Cum- - 4OCir-c,Cum- 4> 60Cir-% Cum- + 6 Cir-c,Cum - - 

io0Nim - X0 1oONim - sÂ°Cir-c,Str-C _^> 7 Cir-c,Cir-s,Cums NW- 9 Cum-s - - 7 Cir-c,Ciim,C~~s4 
10 Nim - +'I 10 Cum -s,Nim- -)(.'J 10 Str-c - - # 

8 Cir-c,Cum- - 10%-C - - 102Nim - 
3OW-b,Cir-C- - 4nCir-c,Cir-s- - 3OCir-s,Cum- - 2OCir-s - - zÂ°Cir- - - 2OCir, Cir-s - ..--. 

10 Sir-C - - 10 Str-C - - - 
10 Nim S W  G 10 Mim S W  s 10 Nim - - 10 Cum-s - 

10 Nim - - ioONim - - 10Str-C - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 9QStr-C - 
10 Str-C - - 7 cum,Str-C- - 5 Cir-c,Str-C- - qÂ°Cir-c,Cir-s - 4OStr, getr-s - - 4OCir-c,Str-c- 
4 Cir-C - - 2 Cir-c,Cum- - 3 Cum - - / 

3 cum - - I cum - - 1"um - 
o0Str-C - - 6 Str-C - - 6 Str-C - - 5 Str-C, Nim- - 3 Sir-C, Nim- - 7 Str-c, Str - - 

102Nim - @ 102Nim - @ 101Nim - W 102Nim - @+ 102Nim @O 5 Cir, Nim - @' 
7 Cum - - 10 Nim - + 10^Nim - 102Nirn L 10 Cum-s - - 102Nim - - I  
9 Str-c - - 8 Str-C - - 8 Str-c,Nim - 9 Cum,Str-c,Nim - 8 Str-c,Nim - W 7 ~ir-c,~tr-c,Nirn-- 

10 Nim - @ O ~ ~ S i m  - @ 102Nim - @ 102Nim - @ 102Nim - 0 I O W ~  D @' 
I - - 10 Nim 10 Nim - @ 102Nim - @ y^Nim - ...- 

^@ 1 0 c u m  - - 7 C U ~  - i 

8 - 1  
I 

7.6 7 '5  1 7'5 7.2 I 6 - 9  Mittel 

Summe der Hydrometeore: 58 @, 92 *, 68 +, 16 =, I -. 



Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. october 1882. 

I I I I 

l Nieder- 
schlagÃ§ 
Menge 

W M  - -- 
- 

0 - 7  
5 - 8  
0' I - 
- 

17.7 
10'7 
- 

0 '2  

- 
- 
- 
2-1 

21'2 

0 ' 2  
3 '5  

3 '9  
- 
6-7  
- 
2.2 
3 ' 3  
- 

8 - 7  
3 '2  - 
2-4  

25-2 

Mittag 

I 
I Cir-C - - I I Cum - - o - - 
6 Cum - - 7 Str-C - - 8 Str-C - 

10Cum-s,Nim- Â¡= 1oCum-s,Nim- 10 Nim - 
10 Nim - ** 10 Nim - +2 1 0 N i m  - 
7 Cum - - 9 Cum - - 9 Str-C - 

- 10 Cir 
8 Cum, Str - 

@ 10 Nim - 
-f~ 10 Xim - 
- 7 Str-C - 

- 0 - - 
- 10 Cum, Str - 
Q 1 0 N i m  - 
3+"0 Xim - 
- j c u m  - 

- 0 - - - 10 cum, Str - 
- 10'Nim - -+ 10 Nim - - j s t r  - 

- 7 Cum - - - 6 Cum - - 8 Cum-s - 
1 0 N i m  - 10 Nim - x0 1 0 N i m  - 
ro2Nim - @P ro  Nim - ro  Nim - 
10 Str-C - - 6 Str-C - - 4O Cir-C - 
10 Str-C - - 10 Nim - x0 9 Str-c,Nim- 

- 7 Nim - 
* @ i o N i m  - 
0 ro  Nim - 

xÂ°Cir- - *" 8 Str-C - 

- 10 Nim - 
* 0 1 0 N i m  - 
@Ã 10 Nim - - 0 - - 8S t r -C  - 

8ONim - 
->-I1 10 Nirn - - 10 Nim - 
- 10" - - 
- 9 cum-s - 

9 Str-C, Nim- - 
4 Cir-C - - 

10 Str-C - - 
j Cir-c,Cir-s,Cum - - 10 str-C - - - 

9 Str-C, Nim- - 
3OCir-C - - 

10 str-C - - 
93 Cir-s,Cum,Cum-s- 

i o N i m  - - 

7 Str-c,Nim - 
6 Cir-c,Cum-s- 
9 Str-C - 

io2Nim - 
10 Nim - 
20 Cir-s, Str-c- 
9 Cum-s - 
4 Cir-C - 

xo0Nim - 
i o N i m  - 

j Cum-s 
6 Cir-C 
9 Str-C 

102Nim 
7 Nim 

4 Cum-s 
10 Cum-s 
2 Cir, Cum 

10 Nim 
102Nim 

4" Cir-s, Cum-s - 
7 Cir-c,Str - - 

10 Str-C - -)< 
r o N i m  - B  
9 Nim - - 

20Cir,Cum - - 
I 9 Cum - - 

4"Cir, Cum - - 
10 Nim - 4 . 2  
10 Nim - 

xÂ°Cir,Cir- - - 
6 Cir-s,Cum- - 
4OCir, Cum - - 

10 Nim - +2 

10Str-C - So 

3Cir-s,Cum-s- 
6Cir-s,Cum-s- 
3 Cir, Cum - 

102Nini - 
102Nim - 

9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 7 Cir-C, Str - 
9 Str-C - - 10 Nim - - 1 0 N i m  - 

9 Nim - 
10 Str-C - 

1 3 Cir-s - 

- j'JCir-c,Cir-s- 
- 1 0 N i m  - 
- 6 Nim - 
- 10 str-C - 
- 4 Cir, Cir-C - 

8 Cir-C, Str - 
10 Str-C - 

8ONim - 
10 Str-C - 
4 Cir-c,Cum- 

6" Cir-C. Str - - 
10 Str-C - 
100 Nim - 
10 Str-C - 
3 Cir - 

10 Str-C - 
9 Str-C - 
2 Cum - 
9 Cir-s, Nim - 

K^Nim - 
2 Cir-s - 

10 Cum-s,Nim- 
4Â¡Cir-s Cum- 

10'Wim - 

j Cir, Curn - 
10 Str-C - 
j Curn - 

j R,Cum-s - 
j Cir, Cum - 
3 Cir-s - 

10Cum-s,Nim- 
jOCir, Str - 

3 Cir-sstr-C- 
40 Cir-C - I 3 cir-s,cum- 

I 10 Nim - 
8 Str-C - 

6 Cum-s - 
I0 str-C - 
8 Cir-C, Cum - 

1 0 N i m  - 
9 Str-C - 

6 Cum-s - 
I 0  str-C - 
7 Cir-C, Curn 

10 Str-C - 
10 Str-C - 

117-8 

^agesmitte 
?r Wolke1 

Menge - -- . -- - - -- --- 
I 
-- -- - - P-- 

9 Str-C - - 102Str-C - - ~ o X u m , S t r  - - 102Cum. Str - - ro2Cum, Str  - - 
8  CU^ - - 7  CU^ - - 6nCum - - j " C ~ m  - - 3OCum - - 

10 Cum-s - + 10 Cum-s - -)(Â 10 Nim - + 10 Nim - + 10 Nim - +2 + 6 Str-C - + 9 Str-C - 4 . 2  10 Nim - 4''' ~ o ^ N i m  - -4.2 
- - 1Â°St - - 0 - - 0 - - - ~ " S t r  - - 

6 Cir-c,Cum - - \ j Cum - - 2 Cum-s - - 3 Cum-s,Nim- - 6ONim - - 
102Nirn - - ) ( -O~ozNim - 10 Nini - *O 10 Nim - X0 10 Nim - X0 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Nim - - r o N i m  - - 1 0 N i m  - - 
10 Cum-s - - 10 Cum-s - - 8 Cum-s - - 7 Cum-s - - 9 Cum,Str-C - - 
10 Str,Cum - - 10 Str,Cum - - lo2Str-C - - K^Str-C - - 102Str-C - - 

1 Cum-s - - 1 2 Str-C - - 7 Cum-s - - 2 Str-C - - 2 Cum-s - - 
8 Str-C - - 2 Cir-c - - 8 Cum,Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
5 Str,Cum - - I Str - B I Str - - 0 - - - 0 - - - 

1 0 N i m  - 10Str-C - + 10 Str-C - + ' 8 Str-C - *o 9 Str-C - - 
i02Nim - @ 10 Nim - @* 4 Str-c,Nim - 2 Nim - ̂X. 4 Nim - @* 

1o*Cum, St r  - - 
3'~Cum - - 

10 Nirn - + 
102Nim -- + 

1 5 t r  

9 Nim - - 
1 0 N i m  - +$ 
10 Nim - - 
10 Cum,Str-C - - 
102Str-C - - 

n 

l 

I 

, *um' - - - - 0 -  - - 0 - - - 0 - - 0 - - - 
0 - 

' 10 Cum,Str-c,Nim - 10 Str-C - - ~ @ N i m  - *O 10 Str-c - - 10 Str-C - - 10 Nim - - 
1 5 Cir,Nim - @ 5 Cum - - 3 Cum - - 1 Cum - - l Cum - - I c u m  - - 
, I02Nim - 7 Nim 9 Mim - 4>2 8 Nim -P 9 Nim W -V - 1 0 N u n  - - 

9 Cir-c,Nim - 10 Nim - X0 7 Str-C - - 8 Str-C - - 8 Sti-C - - 8 Str-C - - 
0 102Nim - @ 7 Str-c - - 4 Str-c - - 4  CU^ - - 4 Str  - - 1 10 Nim - 

7 Cir-C - 
4 Cum - 
7 Cir-C - 
92Cir-s,Cum - 

i02Nim - 
zÂ°Cir- - 

10 Nirn - 
10 str-C - 
4" Cir-c.Str-C- 

g Cum - 
4 Cum - 

100Nim - 
gsStr-c,Nim - 

xoWim - 
~'Cir-s - 

10 Nim - 
9 Str-C - 
80%-C - 

8 Cum - 
10 Cum - 
1 0 N i m  - 
9ZStr-C - 

1 0 N i m  - 

8 Cum - - 
9 Str-C - @O 

1oWim - - 
92Str-C - - 

10 str-C - - 

6 Cum-s - 
4 Cir-c,Nim - 

xC^Nim - 
g%tr-C - 

10 Nim - 
10Cum-s - 

1 0 N i m  - 
0 - - 

10 Nirn - 

~Ocum-s - 
10 Nim - 
3 Str-C - 

10OCum-s,Str-C - 

10Str-C - - 
10 Nirn - *Ii 

I Str-C - - 
i o N i m  - -$ 



November 1882. 

- 98 - 

Menge, Form und Zug der Wolken, 
SÅ¸d-Georgien 

3 Str-C - - 3 Cum - - 4 Cum - - 8 Cuni, Str - - 7 Cir-C. Cum - - 8 Cum - - 
o Str-c,Nim - 7 Cum,Nim - 6 Str-C - - 9O Nim - 0 8 Cir-C - - jÂ°Cir-c,Cir-s Cum - - - - - &I 70 5tr-c - -0 1011 S tpc  - - -.T - ~ " S t r - C  - - 100 Str-C - -- 9 C u m  - - - 8 Cum, Nim - - 
6 Cum-s - - C, CumCum-5 - - 9 Cum,Cum-s- - 10 'Nim - '0 - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 
;  um - - 6  um - - 10 Nim N W  0 10 S i m  - 7l i=s  10 Nim W 3% 7 Cum, St r -cW - 

4 Cnni,Cuni-s - x0 2 2ir-c,Cum- - 2Rbd,Cir-s,Cum,Str-C - 1 Cum - - 7 Cum - - 7 C u n ~  Str-C- - 
o Str-C - - 10 Str-C - - 102 Str-C - - 1 0 ~  Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 9 Cum - - j Cum - - I Cum, Str-C- - I Str-C - - 
o Str-c,Xim - -)(Â 9 Str-C - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Sir-C - - 10 Str-C - - 
7 Sir-C - - 8 Str-C - - 7 Cuni,Str-C W - 7 Cum,Str-C W - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 

3 ('um W - 3 Cuni W - 8 Cum N W  - 8 Str-C N W  - 10 Str-C - - 10 Sir-C - - 
3 Cum - - 3 Cir-C - - so Cir-C, Cir-s, Cum - - - - 10 s t i -C  - - lon Cun1,Str-C - 100Str-C - - 
fi't xinl - - Â¥ Str-c,Nim - - 6'2 Cuni,Nim - - 6 Nim - - 4 Cum WSW - 3 Cum WSW - 
2 Str-C - - 3 Str-C - - 7 Cir-s - - 10 Str-C - - 10 R, Str-C - - 10 Str-C - - 
I Cum - - 2 Cum - - 2 Cum - - j Cum - - 6 Cir-C, Cuni - - 4 Cir-C, Curn - - 
4 Cum - - 4"Cm-s W - 3"Cum-5 - - 4 Cir-s,Str-C - - 4Cir-c,Str-C - - 3I1Cir-C - - 
7 Str-C - - 10 Str-C - - - 10 Str-C - -X- 10 Str-C - -)(Â 10 Str-C - 10 Str-C - -X- 
8 Sir-C N E  - q'-' Cum - - q S i m  - 9 Njm - 9 Nim - ++ q S i m  - - 
0 Ciim S W  - 6 Cum S W  - 6 Cir-s,Str N W  - 4 Cir-s7Str NW - 7 Str-C WNW - 5 Cir, Str-C W 
6 X i m  \V C'! 4 C u m  - - 7 Nim - 0 0  7 Nim S-\V - 4 Cum SW - 4 Cum W S W  - 
6 Str-C - - 6 Str-C - - 9Cir,Cir-c,Cir-S, Sir-C - j CirlCir-c,Cum N - 7 Cir-C, Cum NW - 4 Cir-cICir-s,Cum NW ' 
6 Cir-c7Str-C N E  - ; Cum-s - - 3 Cir-s,Str-C- - j Cir-s,Cum N W  - 3 Cir-s, - - 3 Cir -- - 
9 Cum-s W N W  - j Cum-s W - 3 Cum W - 4 Cum W - 8 Cum - - & C u m  W - - 0 Cuni, Str - w o  '-tr-C - - - - 10 Sti-C - - - 9 Str-C - - - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 
o Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str -C - - 1 0 N i m  - X0 

6 Cir-c,CumNE - ; W-b, Str - - 8 Cir, Cum N E  - 5 Cir-C, Cum N E  - K, ('um NE - 4 Cum NE - 
7 Cir-c,Cum E - 7 Cir-C, Str-C E - 6 Cum, Str E N E  - 7 Cir-C, Str-C E - ~Wcum - - 10Cum - / 
8 Str-C - - 8 %-C - - 4 Cir-s,Cum-s- - 4 Cir-s7Cum-s - - 4llC11-c,Cir-s- - 9 Cir-c,Cum- + 
(0 Str-C, Nim - 0'' 10 Nim - Co 10 S i m  - 2 10 Str-C - - 7 Cir-s,Str-C- - j Cir, Str-C - - 
4 r u m  "W" - 4 Cum W - 4 Cum W - 8 C u m  W - ~o'- 'Xini W x0 8 T ~ i i l  W - 
3 Cum - - 2 rum,  Str - - I Cum - - I Cum - - I Cir-s. Cum- - I Cir, Cir-C - 

1 0  Nim - W 1 0 N i m  - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - <S Str-C SW - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 10Cum - / ++" 1 0 C u m  - - 
7 Cllni.C~m-s - - 6 Cir-clCum,Cum-s- - 7 Cir-C, Cum- - 7 Cir-c,Cum- - 6 Cir-c,Cum \VSW - ; ~ir-c,~ir-s,~um NNW + 
3 Cum W - 3 Gir - l ~ c u m  W - I" Cum W - ltiCir, Cum 3" - >l~.b,~ir~Cir-~,Str-c NW 

10Str-c - - 10 Str-C - - 6 Cir-s, S t r -cNW - 8 Cir-s, Cum-s- - 8 Cir-s,Str-C N W  - 9 Str-C - - 
102Nim - 7 j Nim - Q0 10'Nim - 9 io2Nim - @ ~o- 'Nim - ~o- 'Nim -@-X  ̂
7 r u m  NE - 8 Cuin, Str-C - 7 Cum, Str-c - - 3 Cir-C, Cum- - 3 R,Cir-c,Cir-s,CumNW- 4 ~ i s - c , ~ i r - s , C ~ ~ ~  , 
6 Cir-c,Cum-s- - 7 Str-c - Cir-s, Str NW - 3 Cir-s - - 3 Cir, Str - / 3 Cir-s, Str - - 
2 Cum - - I Cum N W  - 7 Cir-C, Cum W - 7 Cir. Cum W - 8 Cir-c,CumW - str-c W - 
6 Cum - - 8 Cum-s - - 9 Cum W *" 9 Cum, Str-cW 9 Cum,Str-CW 10 Str-C =s-̂  

10 Xim - ~ C i r - C ,  C u m S W  x0 i; Cum W S W  *o 6 Cum - *Q 4 Cun1 W -)(Â 6 Cir.Cir-c,Cum SW 
10 Str-C - - 10 Str-C - x0 T O  str-C - 10 Str-C - *o 6 Cum,Str-c - *'J 5 Cir-C, Cum NW - 
6 Cic-c,CumWSW - 9 Cum-s, Nim Co 10 Nim - 9 Str-c W - 10 Str-c,Nim - - 10 Str-C Y 9 

/ 9 Clr-c,Cum,Str-cW - 8 Cuni,Str-cW - 9 Cum, Str-C- - 9 Cuni, Str-C- - 9 Cum - - 9 Cum - 
10 str-C - - ~Cir-c7Str-C - - lo0Str-C, Str - - io0Sir-C, Str - - 10 Cun~,str-C W - 8 c u m , ~ u m - ~ S W ~  

I (.um - - I ('um - - 10Cum - - 50 Cir, Cir-s - / lrlCum - - 10Cir - - 
8 Str-C S W  - 10 Str-C - - 10 Cum - - 80Cum - - ; Cir-c,CumWNW - 8 (;um W s W  - 
8 Cir-C. Cuni W - 10 i-tr-C - - / 

10 Str-C - 0 0  10 Str-C - - 10 Cum-s - - I 0  Str-c - 
10 Xim,Str-C- Oo** 10 Xim 1 

- c W ~ o N i m  - 0" 10 Nim - - 10 Nim - - 10Nin1 

10  S i m  - *(I 10 Nini - @ O ~ o N i m  - 9 10 Nim - - 10 S i m  - $0 10 Nim - - Ã 
I 0  - 0 S n  - I S m -  I 10 o i n . ,  - n - =i/' 
10 Str-C - *o 10 Str-C - XÃ 10 Str-C - 10 Sir-C - - 10 Str-C - - ,-, Cum, Str-r X '̂ - 
10 Nini - ->- 10 Nim - X0 10 Nim - - 10 Nim W - ~ o N i n i  - P 1 0 h l n i  -ftr J 

3 Str-C NW - 8 Cum - - 9 Cum - - 9 Cum - - ) ( . & I  8 rum - - 4 Cir-c,Cum- - * 
/ 

Summe der Hydrometeore: 65 0, 126*, I +, 2 A, 6' 3 - =, I e. 



Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

7 8 9 10 l 11 I Mittag l 

I -- 
I 

.. .. - 
I I 

I 
5 Cum,Str-C- - I 3 Cum,Str-C - - 3 cir, Str-C - - 3 Cir-c,Cir-s - - 4 Cir-C - - 4 Cir-c,Cum- - 
4 Cir-s,Cum- - 8 Cir-c,Cum- - 5  Cir-s,Cum- - j Cir-s,Cum S E  - 5 Cir-s,Cum E - 7 Cir-c,Cum E N E  - 
7 Cir,Cir-c,Nim - - 4 Cir-c,Cum,Str-c - - 6 Cir-s,Cum-s - - 5  Cum-s - - 5 Cum-s - - 6 Cir-s,Cum-s - - 
7 Cir-c,Str-C- - 10 Cum, Str - - 7 Cir-c,Str-C- - 10 Nim - @ 10 Str-C - - 10 Str-c,Nim - f 
6  Cum W - 4 Cir-c,Cum W - 4 Cir-c,CumW - 2 Cir-c,CumW - 2 Curn -W - 3 Curn W - 

7 Cum,Str-C- - I Cir-c,Cum,Str-C W - I Cum - - 2 Cum - - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-c,Nim - S O  10 Nim - 
3 Cir-c,Str-C - - 7 Cir-c,Str-C- - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
9 Str-C - - 9 Cum,Str-C W - 9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 
9 Str-C - -VÃ 10 Str-c - - 8 Cum-s,Str-C W - 6 Cum,Str-C W S W  - 

10 Str-C - - 10 Str-C - @ 7 Str-C N W  - 10 Str-C - - 
10 Nim - @ 10 Nim - @ 102Nim - @ 102Nim - 
2 cum W S W  - 2 Cum - - I cum - - I Curn - - 

10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Nim 10Nim - 
4 Cir-c,Cum- G 6 Cir, Cum - = 6 Cir-c,Cum- - 7OCir-s,Cum-s- z+' 

7Â°Cir-c,Str-c - I 

8  Str-C N N W  - ' 10 Nim - 10Nim - 
10 Str-C - -X- 10 Str-C - 10 Nim - = (̂- 10 Nim - E+( 
9 Str-C - - 6 Cir-c,Cum ?XT - 7 Cir,Cir-c,Str-C N W  - 10 Str-C - - 
5  Cir,Str-cWNW an 5 Str W -  5 Cjr, Cum W - 6 Cir, Cum W - 
2 Cir-s,Cum S W  - 2 Cir-c,Cum S W  - 6 Cir-c,Cir-s S W  - 6OCir-c,Str-C W - 
7 Cum,Str-C NW - 10 Nim @ 10 Cum-s - @ 10 Str-C - @ 
I Cir W S W  - i Cir - - I Cir - - I Cir-s - - 
7 Cum W - 8 Cum W - 6 Cum W - 9 Cum - - 
8 Cir-c,Str-C- - 7 Cir-c,CumSE - 9 Cir-c,Cum NW - 7 Cir-c,Cir-s,Cum - - 

10Nim - 10 Nim - ->- 10 Str-C - - 10Nim -Mn 
10Nim - 10 Nim - - 10Nim - - 10Nim - - 
10 Nim - =+'I 10 Nim - =+U 10 Nim - =+Â 9 Nim - =+ 
10 Nim - -)(Â 10Nim - -)(Â 10 Str-C - -)(Â 10 Str-C - 
10 Nim - A* 10 Nim - $+ 10Nim - 10Nim - 
3  Cum W - 8 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 

4 Curn W - 
10 Nirn - * 
10 Str-C - - 
10 Cum-s - - 
3nCum W S W  - 

10 Str-C - - 
102Nim - 3 
7 Curn NE - 

10 Nim - -)(- 
10 Nim - - 
10Nim - - 
10 Nim - M  
g0Str-C, Str - - 
5 Cir, Cum W - 
8 Cum,Str-C W - 

10 Str-C - 3 
I Cir, Cir-s - - 

10 Cum-s - - 
6Â°Cir-c,Cum,St - - 

10Nim - W  

10Nim - @J 
9 Nim - =+ 

10 Str-c - - 
10Nim - -X- 
4 Str-C W - 

10 Str-C - - 
102Nun - 9 s  
5 Cum XE - 

I0 10Nim - - P-) . - 

10 Str-C - r\ 
2 Cum-s - - 
9 Cum-s - C 
7nCir-c,Clr-s,Cum WSW - 

10 Nirn - 

10 Nim - r) 
10 Nim - =+ 
10 Str-C - - 
10 Nim - -)<- 
4 Cir-c,Cum$tr-c - - 

4 Cum-S - - - 2 cum - - - 
10 Cir-c,Cum,Str-C - 
3 Cir, Str-C W - 
7 Curn W - 

2 Cir-s, Cum- - 
7 Str-C, Cum- - 

10 str-C - - 
8 Cir-c,CumWSW- 
4Â°Cir-s,Cum,StrN - 

10 Nim - W 3 Cum - - - 8OStr-C - 5  Cir,Cum - - 
9 Cum - - 9 Cum-s - 
4 Curn W S W  - 4 Cum W 
7 Cum W - 6 Cum W 

- 3 Cum, Nim - - 3-'Nim 
- - - 2OCum - - 5OStr-c 
- 8 Cum-s - - 8 Cum-s 
- I cum - - 9 cum 

6  CU^ - - j  CU^ 

I Cir-s,Cum- - 2 Str-c - 
7 Cum - - 9 Str-C - 

1 0 c u m  - - 9 Cum,Str-C - 
9 Cum WSW - 10 Str-C - 

10 Cir-s,Cum S W  - so Cir-s,Cum- 

6 Nim 
- lonStr-C - an 6 Curn - 

9 Curn - so 5 Curn - 
- 10 Str-C - 

9 Cum, Str-c- 
X" 9 Str-C, Nim- 

7 Str-C, Cum-s 
- 4 Curn N W  

9 R, Str-C - - 3 Cir, Cum - - 2 Cir-C - - I Cir - - I Cir, Cum - - 3 Cum - - 
10 Nim - @= 10 Nim - @= 10 Nim - @ 8 Str-c,Nim - @ 3 Str-c,Nim - 4-.iNim - - 

I 7 cir-c,CunlW - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 2 Str-C - - I Str-C - - 
in  Cir - - I Str - W I Str - W 0 - - 0 - - - I cum-s - - 
9 Str-C - - 10 Str-C - @ 9 Str-C S W  - 4 Cum,Str-C - - 6 Curn W - 4 Curn - - 

8  Cir-c,Cum,Str-cW =+ 10 Str-C - 6 Cum,Nim - 9 Str-c,NimÃ 8 Nim - =+ 10 Nim - =̂< 
4 cir-c,CumWSW- 3 Cum W 3 Cum, Cum-s - 2 Cum - - I Cum - - 4 Str-C N E  - 
3 Cum NW - 2 Cum S W  - 2 Cum S W  - 2 Cum - - 2 Cum - - 3 Cum - - 
9 str-C W @O 10 Nim - @ 9 Cum,Nim W @= 7 Cum, Nim W 7 Cum,Str-C \V @n 8 Cum,Str-cW 5 
8 Cum - - 8  Cum - - 9 Str-C - - 8 Cum, Cum-s g0 7 Cum, Cum-s - 5  Cir-C, Cum-s - 
7Cum,Cum-s- - 8 Cum, Cum-s - 6 Cum,  CU^-s - 8  Cum-s - - 8 Str-c - - 8 Str-C E - 
7 Cir-c,Cum- - 8  Str-C W N W  - 7 Cir-s,Str-cW - 6 Str-C W - 9 Str, Nirn - W 9 Str-C W 
7 Cum W N W  - 9 Cum - - 4 Cir-c.CumW - 4oCum WNW - 7OCum,Str-cNW - 4Â¡Cir Cum, Str - 

10 %-C - - 10 str-C - - 10 Str-C - - 10 str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
10 Nim - - 10 Nini - - 10 Nim - 3 0  10Nim - - 10 Nim - 10 Nim - - 
10 Nim - - 10 Nim - - 103Jim - = - ) ( Â ¥ r o N i n  - =+ 10 Nim - =+ 10 Nim - =+ 
10 Nim - +O 10 Nim - =+Â 102Str-C - *(I I& Str-C - r&Str-C - -)(-'J 102Str-C - 
9 Cum,Str-c,NlmNW *O 10 Nim - *o 10 Nim - @Ã 10 Str-c,Nim N an 10 Nim - + 10 Nim - -)(- 
7 cir,  Str-C - - 5  Cir,Str-c S W  - 4 Cir, Str-cSW - 7 Str-C S W  - 4 Str-c - 4 Str-C - - 
4 Cir-c.Cum- - 7 Cum - - 8 Cum - - 40Cir-s,Cum - - 3nCum - - so%-C - - 

69-8 - 
agesmitte 
r Wolke] 
Menge -- 

-----M 

4.9 
5 - 8  
7 - 0  
7'7 
6 - 0  

3'5 
9 '4  
8 - 3  
8.4 
5.0 

7 -0  
8 - 5  
4.9 
5 ' 5  
5 - 8  

7'3  
6 -9  
7 - 0  
7 - 0  
6 -7  

8 -2  
3'7 
7'1 
9 - 2  

10.0 

10'0 

9.9 
9 '9  
8 - 5  
6 - 3  



Menge, Form und Zug der Wolken, 

@+Ir -C  - 
PStr-C - 
! Str-C - 
j Nim - 
7 Nim W 

i Nim - 
9 Sir-C - 
3 Nim - 
l str-c - 
l Str-C - 

+ Sir, Str-c - 
3 c u m  - 
3Cum-slNim- 
3 Curn - 
2 c u m  - 

6 Cum - 
B Str-C - 
6 Sir-C - 
I c u m  - 
8OCir-s,Str - 

4 cum-s  - 
D Str-c,Nim - 
7 Str-C N W  
0 Cum - 
o'^Cum,Str-C - 

7 Str-C - 
6 Cum W 
7 c u m  "W 
; cumcum-s ,  - 
o2Kim - 

o Nim - 

10 Str-C - - 10 Str-C - 
102Str-C - 10-2Nim - 

- 7 Strc,  Nim - - 8 Nim SMV 
@ 9 Nim W S W  @ 10 Nirn - 
- 6 Str-c,Nim - - ; Cum - 
W i o N i m  - i o N i m  - 
- 9 Str-C - - 10 Str-clNim W 
+$ 1 0 N i m  - - 10 Nim - 
* O 1 O c u m  - - 1 0 c u m  - 

i o N i m  1 0 N i m  N W  

1 0 N i m  - 
i o N i m  - + 
8 N i m  - 
8 Cum,Nim - 0 
3 C u m  - - 

1 0 N i m  - Q A  
10 Nim - @ 
9 Str-C - - 

1 0 C u m  - - 
10 Str-C - -- 

10 Nim - *O 10 Nim 
10 Nim - + 10 Nim 
8 Str-C - - 8 Str-C 
7 Cum,Nirn - @ I  7 Nirn 
I Cum - - 3 Cir-C 

10 Nirn W @0x0  9 Nim 
10 Nirn - @ 10 Str-C 
9 Str-C - *() 10 Str-C 

10 c u m  - - 10 c u m  
9 Sir-C NUr - q Str-c 

- 7 C u m  - - 1  8 C u m  K - j Cir,Cum N W  - ;Cir Cir-clCum SE - 9 Cum N W  - - 4 c u m  wsw - 1 3 c u m  - - 3 CirlCum - - 4 Cir-C, Cum W - 5 Cir-clCum W - 
- 10Cum-s,NimÃ - , ~ o N i m  - @ 10 Nim - t32 10 Nim - @ 1 0 N i m  - @ 
- I 6 Nim - @O 6 Nim N W  - 5 Str-C N W  - Str-C N W  - 3 Str-C N W  - 
- 3 Cir-s,Cum - - 3 Cum - - - 4'lCir,Cum - - - - - - 3 Kw 
- 8 c u m  - - 8 c u m  - - 8 c u m  - *O 9 c u m  W -^o 9 c u m  W *" 
- 9 Nim - an 9 Str-C - S O  9 Cir-s, Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-c,Nim - -)(Â 
- 9 Sir-C - - 10 Nim - - 1 0 N i m  - - 9 Nim - - 10 Str-C - - 
- I Str  - - 2 Cum W - 6 Cir-c,Cum W - 9 Nim - - 9 Nim 
- - W  

7OCir-clStr UV - 7 Cir-s, Str-C 'W - 7 Cir-c,Str-C W - 9 Ac-,Str-C \V - 9 Str-C W - 
- 4 Cir-c,Cum-s - - 3Cir-c,Cnm,Cnm-s.&r SW - 9 Cir-s,Cum N W  - 6 fir-e,Cum,hm-8 NUT - j fir,fir-C, Cam N W  - 
- 10 Str-C - - 1 0 N i m  -@Â¡ 102Nim - 0 9  102Nim @ k O  102 Nim - @G+ 

9 Str-c,Nim N W  @(I 9 Str-c,Nim X\\ @O 10 Nim - 8 Cum,Nim NU- @ 10 ~ u m , N i m  N W  aÃ  ̂
- 1 0 C u m  - - J O  Str-c,Cum-s W - 7 Kw,Cum W 0" S t ~ c  - 041 7 Str-C W - 
^- 102Str-C - -)(Â 1c2Xim - 1 0 2 N i m  - - ) < - ' J ~ o S i r n  - X 1 0 C u m  N 

- 7 Cir-s,Str-c - - r) Cum,Cum-s - - 8 Cun1,Str-C - - q Cum,Str-C - - 10 CumlSir-C - - 
- jÂ°Cir-c,Cum,Str-C- ; Cum-s - - ; Cir-c,fnm,Cm-s TV ~Cir-c,Cum,Str-cW- 10 Str-C - - 

9 Str-C - 7 Cum W - 9 Cum W -)(Â 9 Cum W S W  -)<Â 8 Cum - ' 
- 7 Cum,Cum-s, - - 10Str-c - - 10 Str-C - - 10 Str-C N W  - 10 Str-C - - 
- 102Nim - 00 10 Nim - 0 0  10 Nim W - 9 Cum W - q C u m  - - 

10 Nim - 10 Str-C - - 9 Cum N - 10 A-c,Str-C - - 9 Cir,Cum W - 
Mittel 

Datum 
-.. - --- - -- 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
0 

10 

I I 
12 
13 
14 
1 5  

16 
! ' 

X3 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2s 

26 
27 
28 
29 
30 

3 1 

Mittel 

4 Cir-clCum - - 5 c u m  - 7 Cum - - 9 str-C - X'' 10 Str-C - X0 10 Str-C W -  
o Str-C - 10 Str-C - 10 Nim - =+ 10 Nim - 10 Nim - =X10 Nim - =s* 
3 Sir-C - - 2 Str-C - 2 Cir-s Y - j" Cir-s - - 6 Cir-s S W  - 7 Cir-s W - 

- onNim - 10 Nim - + 10 Nim - *O 10 Nim - - ) ( Â ¥ (  10 Nim 10 Nim - 4 
o Sir-C - 10 Str-C - - 10 Str-C W 0 9 Str-C \V O-)(Â¥" Str-C - 0 4 Cir-C, Nim W @ 
3 Cir,W-b,Cuni- 3 Cir-s - - 3 Cir,Cir-c,Str-C - - 2 R,Cir-c,Cum - - I Cir-cl Cuni- - I Cir, Cum - 
9 Nim - A 7 Str.c,Nim - A 10 Nim -)(Â 9 Str-C W S W  - 10 Nim - + i o  Str-C - &"' 
3 Cir-c,Cir-s- - 4 Cir - - 4 Cum - - 6 Cum - - 7 Cum - - 8 Cum - - 
6 Cir-c,Cum E - 8Cir-c,Cum,Str-C - 8"Str-C - - 7OStr-C W 6')Str-C - - T,O Cir - - 
3 Cum-slstr - - 5 Cum-s NW - 8 Str-C N W  - 9 Sir-C - 1'' 9 Str-C - @ 6 cir-s -- - 
4 Cuni W - 30Cir-c - - 3'lCum,Cum-s N W  - 3')CumlCum-s 'NmV - 4 C i r - c , C u m N ~  - 5 ~ C i r , ~ i r - ~ l ~ ~ m N W -  
6OCir-s,Cum\V - 4Â°Cir-slCu N\V - 4" Cir, Cum W - 8 Cir-s,Str-C W - 2 Str-C - - 2 Cir-s,  CU^ W - 
4 C u n i  - - 5 Cum - - j Cum, Str-C 'W - 3 Cum W - 2 Cum N W  - I Cum 
; cir-s,CumNW - 3')CirlCir-s,CumNW- 4oCir, Str N W  - 30 Cir, Str  N W  s0Cir, Str N W  - s ~ i r , ~ - b , S t r N W  - 
8 K-w - X" 9 9-W - X0 9 Str-C - 5 CumlStr-C - *o 6 Cum - - 8 Cum S W  Xn 
j C u m  W - ~ C U I ~ I ,  W S W -  4 C u m  - - j  CU^ - - j  CU^ - - 3  CU^ W +  

1 0 h i m  - *O 1oCun1,Str-c,StrN\VÃ 9 A-c,Str-cWNW @'J 1 0  Cum-s - - 9 Str-C - - 10 Cum s - 
4 Cir-C - - 7 Cum-s - - 7 Cum-s - - 7 Cir-c,Cum,Cum-sS - 8 Cir-s, Cum- - \ 6 Cum, ~ u m - s S W  - 
9 Sir-C - - 10 Str-C - - 10 Sir-C - - 10 Str-C - 10 - - 7 cir-s, str-cWSW- 

10 Str-C N W  - 10 Sir-c WNW - lo(iStr-C - - 8 Str-C W N W  - 9 CU", W - 7 Cir, Cum W + 

10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Sir-C - - = 10 Nim - 9 10 Nim - @ 10 Nim 
102Nim - @ 10 Nim - @ ~ o ' ^ N i m  @ lo^Nim - Q 102 Nim N W  @@ 9 Nim ^ 
8 Cir-c,Cum N W  - 9 Nim N W  &=o BC~m~Cum-s,Str-~NW@~~ss 9 Nim - 0-0 Str-C - 9 Cum-s,Str-C- - 

10 Nim,Str-C - - 9 Str-C - -X-0 9 Str-C - -X-0 7 Str-C \V - 6 Str-C W - 6 Cum, Str-cSW - 
9 Cum - =+ 8A-c,Cum,Cir- - 7 Cum - - 7 Cum - - 7 Cir-clCum- - j Cir-c, Cir-s W - 
8 Str-C NW - 9 Nim N W  - 10 Nun - 10 Nim - (̂ (I 10 Nim - - 10 x i m  - @ O S  

- 4 Cir-c1CumSW - 7 Cir-C@-C S W  s= 4 Cir-C, Str-C - = 7 Cir-c,C~m,Str-~ NW -0 9 Str-c S W  6 ~ i r - c , ~ u r n ~ ~ t r - c ~ ~ s = - ) ( - "  k 
10 str-C - - 10 Str-C - - 10 c u m  - 10 Curn - - - / Sn 9 Cum - - 9 Cutn 
10 Str-C - - 10 Nim - AO 10 Nim N W  W 10 Nim NW - 1otStr-C N W  - lo^Str-C, Nim - 
102Nim - @P 102Nim - 10 Nim - - 10 Nim - 1 9 Cum W N W  - 10 Cum - , - 
8 Cum - - 9 Sir-C - 8 Cum W - 7 Curn W - ! 0 Cum+ W - 0 cum.Cam-SW 

Summe der Hydrometeore: 107 3, 109 *, 12 +, 9 A, 53 s-, I^. I 



Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortseeit. 

1 7 I 
8 9 10 I 11 

- P P P - - - - 
P - - - - - - P - - - - - . - - - - - 

10 Nim -en 1 0 N i m  - - 10 Nim - - 9 Cum - - 8 Cum.Cir-C S W  - 
10 Nim - 9 Nim 10 Str-C - -)(- 10 Str-C - -)(. 9 Str-C - 
8 Str - 8 Str-C - 7 Str-C - - i, Str-C - - 3 Str-C - - 
8 Nim - A 10 Nim -- A 7OStr-C W S W  s 6~Nin1  W S W  -X. 4nCum,NimWSW& 
3 Cir-C - - znCir-s - - 2 Cir,Cir-s S - 5 Cum-s W - 6 Cum-s,Str-C S W- 

Nieder- 
~ohllurÃ§ 
Menge 

W M  

10 Nim -@n*n 9 Nim - @ i o N i m  - - 10 Nim - - 6 Str-C - - 
8 Cum,Str-cWSW @'I 7 Cir-s,Cum IVSW- 8 Str-c,Nim - - 9 Str-c - 0') 9 Str-c - - 
4 Cum - - 4 Cum - - 3 Cir-s - - 3 Cir-s - - 4 Cir-c,Cir-s - - 

1 0 C u m  - - 10 Cum - - 10Cum - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
10 Str-C NW - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Cuni-s, Str-C - 10 Str-c,Nim - - 

3 Str-c - - 
i o N i m  - ( 

3 Cir-c,Cir-s- - 
10  Str-C - - 
6 Cum-s,StrNNE - 

10 Nim - @ 10 Nim N W  9 Cum,Nlm WSW,NNW - 6 Cir-C, Cum-s - 4 Str-c -. - 
4 Cir-c,Cum W - 4 Cum W - 3@Curn \V - 3"Cir-c,Cum W - (lCir-s,CumW - 

1 0 N i m  - @ 10 Nim - @ 5 Str - - - 9 S i m  - 0 3 Cum - - 
5 Str-C W N W  - 3 Str-C N W  - 5 Cuni N W  - 2 Cum NW - 3 C u m  N W  - 
~Â°Cir,Cir-clCu - - Cum - - 8 Str-C - - 10 Str-c W S W  - 8'1Cum,Str-cWSW- 

7 Curn W - 
so Cir-s,CuniW - 
3 cum,Cum-s NW- 4 Cir-s,Cum N W  - 
5OCir-c,Cir-s -- - 

9 Cum - - 9 Cuni S - 7 Cuni W - 5 Cum W - 3 Cum,Nini W - 
102Nim - -X. 10 Str-c,Nini - - 10 Str-C - - 8 Cir-c,Cum,Str - - 0 Str-C W - 
10 Str-C - - 10 Nim - OÃ 1 0 N i m  - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
9 Cum,Nim - @(I 9 Cum,NimÃ 0 O  10 Nim - ("P 9 S i m  - -- 1 0 N i m  - - 

1 o C u m  W - 10 Cum -W C" 7 Cir-c,Str-C W - j Cir-c,CumW - 8 Cir-s,Str-cW - 

3 Curn -- - 
10 Str-C - - 

K Cir-s,Ciim-SN \V- 
U Str-C - - 
H Cir-s,Cui11WN\\~- 

10" Cum,Str-C- - ioÂ°Cum,Str- - - 8 Cir-s,Str-C - - 9 Cir-C - - 10Str-C - - 
~ o - ' N i m  - a O = Ã  1oWim NWG<Wk ~ o ^ N i m  -@(k+J 10Qim -Q=E ~ o ^ X i m  - C; 
10 Cum,Str-cNW - 10 Str-c,Nim N W  - 8%-c,NimWNW-- 9 Nim N W  0 6 Cum,Str NW - 
8 Str-C WSW - 10 Str-C - 10 Cum - -- 10 Str-C - A" 10 Str-C - - 

10 Cum - ssX0 10 Cum - z-0 8 Cum - =zsO 7 Cum - Â¥)(Â Cir,Cum - - 
10 Cum,Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - q Str-C - - 6 Str-C N N W  - 
o Cum.Str-C - - 7 Cum-Str-C - - o Str-C W S W  - 8 Str-C W S W  - 7 Str-C SW zs h Nim WSW -)< 
8  um' wsw -  um' W - G A - C , C U ~ W S W  - 9 ~ t r - C  - 10 ~ t r - C  - - 10 ~ t r - C  - 

10 str-C - - 10 Str-C - - 102Str-C - - lo2Str-C - - o Str-C - - -  ̂
o Str-c - - 

1 0 C u m  - - 1 0 C u m  W - 10 Nim - - ro^Nirn - - ~Q'^x im - 102Nim - - 
9 Cum W - 9 Cir-c,Cum W - q Cum,Str-C - - 7 Cir-c,Str-C W - 6 Cum - - 6 Cum S W  - - 

74.0 - acesmitti 
r Wolke 
Menge- - -. - -- - - - 

102Str-C - F +  ~o%tr-C -=+ 
10 S i m  - + 8 Nim - *(I 

1 0 N i m  - @ 1 0 N i m  - 1, ) 
8 Nim - 6 Nim - - 

10 Nim - 5" 10 Nim - ~ ' 1  .J 

~o-'Str-C - :=->; 
7 Nim -f?+'t% 
9 Nim - 6 
7 Nirn - # 

10 Nim - f 

9 Sir-C - *I' - - - - 
10 Nirn - - 10 Nim - 
10 Str-C W 10 Nim - f i  
10 Nim - -t> 10 Nim - -P 
3 Cum,Nim W Q 3 Nim - <" 

2 cum-s W - 
1 0 N i m  -Q=: 
10 Str-C - - 
10Str -C - - 
8 Cum-5 N W  - 

3 cum-s - - 4 cum-s W - 
10 Nim - i o N i m  - 
10 Str-C - - 1 0 N i m  - * 

W 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 
7 Cir-c,Cum-s S W  - 4 Str-C - - 

7 Cum-s,Str-C W - 
1 0 N i m  - * 
10 Nirn - Â¥)( 
10Str-c - - 
4 Str-C - - 

I Cir,Cir-c,CumSW- 2 R,Cir,Clr-c,Cum SW - 
10  Nim - -+ 10 -@= 
8 Str-C - - 7 Cir-s,Cuni-s - - 
3Â Cir - - 9 Str-C - 
6 Cir, Cir-s - 3 Cir-s - - 

jÂ°Cir-c,Cir-s,Cu NW- 3'ICurn - - 
5 Str-C - - 7 Str-C - - 
3 c u m  - - 4 c u m  - - 
2 ~ i r - s , ~ u m  - - H Str-C - - 
7 Cir-c,CumW - i, Cum,Nim - 

6 Curn W N \ V  
3 Str-C - 
5 Curn - 

Str-C - 
5 c u m  - 

4 C u m  N W  - 
~Cir-s,Str-C - - 
4 Curn - - 
7" Cir - - 
4 Cum,Str-cWSW- 

1 Cir, Cuni N W  - 3  CU^ - - 
40 Cir+ - - 6"Cir-s - 
2 cun1 NW - 4 Cir-c,CumNW - 
6"Cir, Str N W  - q0Cir - - 
9 Str-C, N i m W S W  3 cum, str-C - - 

8 Str-C - - 
6 Str-C - - 
2 Str - - 
6Â°Cir-c,Cir- - - 
4 Cir-c,Cum- - 

3 Cum W - 4 Curn - 
10 Str-c - - 10 Ptr-C - - 
7 c u m  - - 6 cum,cum-s- - 
9 Cum-s - - 9 Cum-s - - 
9 Cir-c,Cum W - 2 Cum W -  

2OCum - - 
10 Str-C - - 
4 Cir, K-W - - 

10 Str-C W - 
4 Cir-c,CumW - 

- - - = 10 Nim - = 10 Nim - @"ES 10 Nim - 
10 Nim - 10 Nim - 10 Nim - = 

9 Str-C NW - 9 Nim NW ioStr-c,NimNW @= 9 Xim NW @= 8 Nim NW @ 7 Str-c NW - 
9 str-C - - 10 Cum, Str-c- - 10 Cum - - 10 Cum-s - - 10 Cum-s - - 10 Cum-s - (%f 

5 c u m  \V - 7 c u m  W - 7 c u m  W - c n m  W - 8 Nim - * 8 Nim - + 
4 Cir-s, Cum - - 3 Cum - - 5tr-c W - 7 Str-C - - 9 str-C - - 8 Str-C - - 

10 Nim - - 9 Str-C - 10 ~ w - ~  sw 7 cir-5,~tr-c W S W  - s"Cum,Cir-6- - 6"Cir-c,Cum -- - 
5 Cir-C, Str-c W 4 Cir-c,Str-c - 5 Cis-C, Cum- - 5 Cir-c,Cum - 7 Cum - - 8 Cum - - 

I0  Cum wsw - 9 c u m  - - 6 CUm+ - - 4 Curn - - 6 C m  - - 5 Cum - - 
Nim - 0 I& Nim - l o 2 ~ m  n^Nim - @(I i@Nim - - 1o2Nim - 

10 Cum - - 10  CU^ - - l o 2 ~ i m  - @U lo^Nim - l#Nim - ->(Â 1 o N i m  - 



- 102 - 
Menge, Form und Zug der Wolken, 

Januar 1883. SÃ¼ - Georgien. 
7 

Datum 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
'3 
'4 
1 5  

I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
2s 

26 
27 
28 
29 
30 

3' 

5 
- 

102Nim -@Os 
102Nirn - -)(- 
1 0 N i m  - -)(- 
70Cir-s,Cum W 
5 Cum W - 

o Nim - - 10 Nim - - 10 Nim - @O 10 Nim - @O 
0 2 ~ i m  - * 10 Nim - -)(- 10 Str-c,Nim- -)(Â 102Nirn - -)(- 
o C U ~  - Â¥y 10Cum - -)(-'I I O N ~ ~  - -)(-0 I O N ~ ~  - -)(-O 
j Cum - - 5 Cum - - 4 R, Cir-s - - 7OCir-s,Cum - - 
9 Str-C - -)(-'J 9 Str-C - -)(-0 10 Str-C - - 7 CumlNim W AU 

1 ~ & N i m  
10 Nirn 
10 Nini 
8 Cir-s 
6 Cum 

02Nini - ' J  ro2hTim - lo3Nirn - 1 0 2 N i m  - -X- 
4 N i n ~  - *'J 6 Nim - - 5 N i m  - - $ Nim - - 
o'^Nim - -)(- ~O^Nini - -)(- 10 Str-C - so 10 Str-C - -)(- 
8 Cum,Str-C- - 5 Cuni "W - 5 C U ~  - - 10 Str-C N W  - 
3 Cum W - 3 Cum W - 3 Cir-s, Str W - 6 Cir, Str W - 

102Nim - -)(-0 102Ninl 
5 Nim - - 4 Cum 
9 Str-C - -)(- 10 Str-C 

10 Str-C - - 10 Nim 

- 
wsw - 
- * W s .  

8 Cir, Str W - 8 Cir,Str-C W -@Q 

7 Str-C - - 9 Cum N 
5 Cir,Cir-c,Cum-sW- 3 Cir,Cir-C - - 
7 Str-C - - 7 Cum,Str-C- - 
7 Cir-clStr-cSSW- 8 Cir-c,Str-cSSW - 
6 Cum - - 7 Cum - - 
6OR, Cir-s - - 70Cir-c,Cir-s- - 
4 Cir-cCum W - 3 Cir-c,CumW - 
6 Sir-C W Str-clNim W - 

10 Str-C - - 10 Str-C NW - 
9 Str-C - - 9ÃˆStr- - - 

7 Str-C - - 10 Nim - W 10 Nim - W 8 W-b,Str-cNNW- 
8 Cum - - 7 Cuin - - 7 Cir, Cum - - I 7 Cir,Cir-c,CumW- 
9 Str-C - - 9 Str-C - 
o CumlNim - - 10 Nim - 
6 Cum - - 4 Cum - 

9 Str-C - 
102Str-C - 
7 Curn - 
2@R, Cir-s - 
6 Cum,Str-C W 
7 Nim W 

10 Str-C N W  
9 Sir-C - 

9 Str-C - 
8 Str-C - 
7 Cum 

qOR,Cir-s - 
4 Cir-c,Cum W 
6 Kw, Nim W 

10 Str-c,NimNW 
9 Str-C - 

3 Cum-s - - 4 Curn - 
8 Str-C W - 6 Str-c,Cum'W 
;Cuni '\V - 7 Cum W 
0 - - - 10 - 
9 Str-C - - 9 Str-C - 

3 Str-C 
i n  1 8' 
9 Str-C W 01) 

o Nim 
02Nim 

- 0 
- 0Â 

N i m  - - 3 Cir,CumWSW - 5 Cum,Str-cWSW- 
j Cuni W N W  - 7 Cum W - 4  CU^ W - 

~ ~ ~ C u m , C u m - s ' \ V  - 10 Str-C W - 10 Cir-slCum-sW - 
10 Nirn N W  @J I Cuni-s,Str-C- - 10 Sir-C N W  - 
10 Xim - - 10 Xim \V -)(-O 10 Str-C W - 

4 ?r,Str-C W - 
4 Cir-s,CumWSW- 
2 C u m  - - 
9 Cum,Str-cNW - 
8 Str-C W - 
5 Curn W - 
3 Cum-s - - 
2 Cir,Cum SW - 
9 Curn S W  - 

~c^Str-C - - 

3 Cum W - 
3 Cum W - 
3 Cir-s,Cum - - 
9 Str-c,CumNW - 
7 Str-C W - 
5 Cum W - 
2 Cum-s W - 
5 Curn W - 5 Cir-s - - . 

102str-c -@OS 

5 Cir-s,CumW - 
6 Cum - - 
; Str-C W - 
o Str-C, Nim- - 
o'-'Nini -@-)(. 

4'JCir-s,Cum N W  - 1 I Cum - - 4 Cuni W - 
6 A-C - - 3 Cum - - 3 Str-C - - 
5 Str-C W S W  - 3 Cum SW - 3 Cir,Cir-s - - 

r o N i m  - Oo 1 0 N i m  - @O 8 C u m  W - 
102Nim - 10Nim - * 10'2Nim - * 

Mittel 

Datum 
- - - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 
13 
u 
15 

I 6 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
25 

26 

3 
29 
30 

3 1 

o str-C - - 10 str-C - - o str-C -@O-)(- ' J  I 10 s t r - ~  - -)(-Â 1 10 S t r - ~  - - 10 str-C - -X"" 
2O K W  - - 3 Cir-slCum- - 5 cir-s,Cum N N E  - 6 Cum N N E  - 8 Str-C S W  - 1 8 Cum - - 
9 Cum,Str,Str-C - 5 C~m,Stf$tr-cNW,SW- 4 Cum W S W  - 8 Cum W S W  - 6 Cum W S W  - 5 Cum WSW - 
9 Cum - - 8 Str-C W N W  - 7 Cir-c,Cum W S W -  8 S t r - C , C U ~  W - ] 9 ~ t r - C  W - 9 Str-C W 
9 Cir, Str-c - @Â 9 Cir, Str-C - 7 Cir,Cir-c,Str-c W - 7 Cir-c,Cir-s,Cuin W - 7 R,Cum W - 9 R,Cum W - 

Nim - io^Nim - 102Nim - * 102Nim - -)(- 
C U ~  W - 9 Str-C W S W  - 9 Str-C - - 6 C U ~  W - 
Nini - -)(- xoNim - -)(- 9 Str-C - - 5 Cum - 
Nim - 0 2  8 Cir-c,Str-C - - 9 Cir-clStr-C - - 9 Sir-C - - 
Cir-c,Cum W - 6 Cir-s,Str-C WSW- 3 Cum W - 4 Cum - - 

* ' J ~ o * N i m  - - 103Nim - 
5 Cum ~ t r - C  - - 4 ~ - c , ~ u m  SSW - 
7 Cum N - 9 Cum.Str - - - 
3 C u m  K W  - 3 C u m  - 
5 K w  W - 7 Str-C W - 

10 Nim - @ 
10Cir-C - 

102Nim - 
, 3 Cir-c,Cum - - - 

7 Str-C - 

7 Cir-s - - 10 Nim - @ 10Nin1 - @ 1 0 N i m  - @ 1 0 N i m  - @ 
7 Cir-c,Cum S W  - 8 Cir-c,CumW - 9 Str-C - - 7 Cir, Cum W - 2 Cir, Cir-C, Cum W - 

lO^Str-C - - 10 Str-C - - 10%-C - - 10 Str-C - - 103Str-C - - 
6 Str-C W S W  - 7 Str-C S W  - 4 Cir-c,Str-C S W  - 3 Cir, Cum-s - - 2 Cir,Cum-s S - 

10 Nim W @ 9 Nim - -)(- 9 Str-c.Nim N W  - 9 Str-C - - 8 Cum,Str-C - - 
4 Kw, Cum - - j Cir-s,Cum W - - 6 Cir-s,Cum W - 8 Str-C W - 9 S t r - ~  W - 10 Str-C W 0' 10 Str-C - - - 8 Cum,Str-C - - 10 Str-C - - / 

1 0 N i m  - - - @ 10 Curn - - 9 Cum - 
0 - 30Cum - - 4OCum SW - zÂ°Cir-c,Cur S S W  - 10Cir-C - - 10Cir-C 
8 Sir-C - - 7 ~ t ~ - ~  - - 8 Str-c,Cir-s WNW 7 Cir-s,Cum W N W -  10 Kim 

10 Str-C - - 
W &  

i o N i m  - @ 10Nim - 8 Cir, str-C NW @'J 4  CU^ - 
6 Cum,Str-C - - 6 Cum W - 
2 Cir-s,Cum - - I Cum - 

10 Str-c - - 8 cir-s,~tr-c - 
10Nim - @ 1 0 N i m  H @ - 
5 Cir-s - - 50 cir-s - 

8 Str-C W - 9 Cir-C - - 9 Str-c - - 8 Str-C S W  - 
6 Cum W S W  - 2 Cum W - 3 Cum,Str W S W  - 2 Cir-s - - 
2 Cum W - 2 Cum - - 3 Cir-s,Cum N W  - 8 Str-C N W  - 

10Nim - @ 1 o N i m  - @O 1 6 ~ i m  - 1 0 N i m  - W  
5 Cum W S W  - 5 Cum WNW - 5 Cir-s - - 5 Cir-s - - 
9 Sir-C W - 8 Cir-s,Str-C W - 8 Cir-s,Str-C W - 8 Cir-slStr-C - - 

10 Str-C - - 9 Str-C - - 6 Cir-clCir-s - - 10 Str-C - - 
2 Str - 2 Str - 2 Cum - - 2 Cum - - 
7 Cum W S W  - 6OCir-c,Str-c\VSW- 5 Cum SIV - 4 Cum W - 
9 A-c,Sti-C - - 10 Str-C - - 9 Cir-s,Str-cSW - 8 Cir-s,Str-C N E  - 
9 Str-C - - 10 Str-C - @O 9 Str-C - - 9 Str-C - - 

9 str-C W - 8 cum 
10 Str-c - - 10Nim / 

2 Curn - - 3 Cum - 
3 cum W - 3 Cum W - 
7 Cir-s,Str-C S W  - 9 Cum Niw 

Mittel 

Summe der Hydrometeore: 99 @, 85 *, I +, z A, 3 13 =, I -. 



7 l 8 9 1 10 11 Mittag 
I I 

I I 
102Nim - W 102Nim - - ' 10 Str-C - - 10 Str-C - 
8 Cum - - 7 Cum - - 6 Cum - - 4 Cir, Cum - 

10 Nim - 1 0 N i m  - -)(Â 1 0 N i m  - 1 0 N i m  - 
; 7Â°C- W = 7Â°Cir-s,Cum BÃ§ 6 Cir-c,Cum-sWKW- 7 Cum - 
, 7 Cum W - 7 Cum W - 8 Cum W S W  - 9 Str-C - 
I 

~i^Cir -c ,NimSSW 10 Nim - Â¥^( 1 0 N i m  - 1 0 N i m  - 1 4 Cum W S W  - 3 Cum W S W  - 3 Cum WSW - 6 Cum W 
10 Nim - 10 Nim - 102Nim - * 1 1 0 N i m  - 
10 Nim - 10 Nim - @* ro  Nirn - o( 10 Nim - 
9 Nim - @ 8 Str-C - - 7 Cum, Str-C- - 7 Cir-c,Str-C- 

10 Str-C - 
3 Cum-s - 

10 Nim - 
8 Curn - 
9 Str-C - 

1O2Nim - 
9 Curn - 

1 0 N i m  - 
10 Nirn - 
6 Cir-s,Str-cSW 

- 10 Str-C - 
I Cum-s - 

10 Nirn - - 8 Cum, Str-C - *" 9 Str-C - 
102Nim - - 9 c u m  W 
1 0 N i m  - 

@ 10 Kim - 
- 7 Str-C - 

4 Cir-C - - 4 A-C NW - 6 Cir-c,Cir-s- - 3 Cir-C N W  - 7 Cir-c,Str-cW - 9 Str-C - - - 
; 4 Cir,Cir-C - - 4 Cir, Cir-C - - 5 Cir, Cum S - j Cir,CumWSW ^> 4 Cir-s,CumWSW @J0 4 ~ i r - c , ~ u m ~ ~ ~ ~  
1 7 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str-C - - 102Str-C - - 102Str-C - - 

8 Str-C SW - 8  Str-C - - g Str-C - - 7 Str-C S W  - 7 Str-C W S W  - 6  Str-C W S W  - 
, j Cir-c,CumUr - 3 Sir-C - - 5 Str-C - - 8 Cum - - 8 Cum - - 9 Str-C, Cum- - 

6 K w  W - 7 Cir-s,Str-CW - 8 Cum,Str-C- - 6 Cum,Str-C- - 6 Cir-c,Str-C- - 5 Cum WNW - 
5 Cir-c,Cir-s,Cum W - 8 Str-C - @O 9 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - @@ 9 Str-C - - 

I 4 s t r - C  W - 4 str-C W - 2 str-C W - 2 Str-C - - I Str-C - - I str-C - - 
8 Cir-s,Str-cNW - 8 Cir-s,Str-C W - 8  Str-C - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 

10 str-C - @J 10 Str-C - @ 10 Str - - 10 Str-C - 0 1 o N i m  - @ 10 Str-C - - 
4 Cum - - 1 4 Cum - - 3 Str-C - - 3 Cir, Str NUT - 5 Cir,Str-C N W  - 6  Kw W - 
3 % - C  - - 1  9 N i m  W @OI 9 N . h  W @O 9 C u m  - - 8 Cum W - 6 Cum W S W  - 
4 Cir-s.Cum W - 1 2 Cir-s,Cum W - 1 3 Cir-s,Cum W - 2 Cum - - 3 Cir-s, CumW - 2 Cum - - 
j Cir-c,W-b,CumNW- 10 Str-C - = I 10 Str-C S W  s= 10 Str-C S W  - 10 Str-C - - 10 Nim 

4 Cum W - 4 Cuin W - - @^ 
j Str-C W - I 7 Str-C WIN - ' 7 Cum W - 3 Cum W -  

7 Cum W - 9 Cum SW - 10 Str-C W @" 9 Str-c,Nim - - ro  Cir-s,Nim - @* 8 Cir-c,Str-cW - 
I Cum-s - - I c u m  - - 5 Cir-s,CumNW - 7 Cir-s,Str-cNW - q Str-C - - 9 Str-C - - 

, I Cir-c,Cum- - I Cum - - I Str - - I Str - I Str - 2 Sir - - 
' 9 Cum 'W - 7 Cir-s,CumWSW - 8 Str-C W S W  - 7 Str-C W S W  - 7 Str-C W S W  - 7 Cum W S W  - 

102Nim - @ 102Nim - 10 Str-C - @* 10 Str-C - @ 10 Str-C - 0 10 Str-C - - 

102Nim - - 10 Nim - - 10%-C S =+"~oCum - - r o N i m  - -)(.I1 1 0 K i m  - -X- 
7 C u m  S - 3" Cir-s - - 1o0 R, Str-C - - 10 Cum,Str-C - - 10 Cum,Str-C- - ro Str-C - - 
3 Cum WSW - 4 Cum - - 6 C u m  W S W -  3 C u m  - - 2 Cum - - 3 Cum - - 

T 7 Cir-slCum W - 5 Cir-c,NimWSWQO 4 Cum W - 6 Cum - *'J 6 Cum - - 8 Str-C - *' ' 5 R, Cum W - 7 R, Cum W - 7 Kw W - 10 Cum,Nim - A 102 h i m  - @ Y 0  10-2 Xim - @J* 

, 102Nim - + 1otNim - - t o  Cuni,Nim - - 7 Cum,Nim W - 6  Nim - - Kim - Xi 
j Cum SSW - 5 Cum - - 7 Cum S W  - 7 Cum, Str - - 9 Nim - 10 Nim - * 

I 0  Cum-s - - ; 10 Str-C - - 10 %-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 6  Cum,Str-C - - , 7 Cir,Cir-c,CumW@o 10 Str-C W @Â¡ 10 Nim - - 6 Cum W S W  - 3 Cum W S W  - 3 Cum W S W  - 
1 6  Cir-s,C~m-s"\~ - Cir,Cun1-s W - 4 Cir-s,Cum-s W N W  - 4 Cum-s N W  - 4 Cir-s,Cum-s - - . ; Str-C - - 
I 

10 Nim - @O 9 Nim - - 10 Str-c,Nim - @ 10 Str-c,Nim - @9 10 Str-C - - C u i n  - - 
3O R - iOR - - 4 Cir-s, Str - - 4 Cir-s, Str - - j Cir-C, Str - - 9 Str-C - - 

102Nim - - 102Ninl - - lo-2hrim - - t o W i m  - - 102Nim - - 10^Nim - - 
3 Cir, Cum W - 2 cUln - 2 Cum - - I Cum - - l c u m  - - 2 Cum - - 

3 Cum W - 2 cum, s t r  - - 2 s t r  - V I Cum - - I Str 4 Cum W - 

1 9 Str-C W - 10 Str-C W (W 10 Nim - @ 10 Nim - 10 Vint - - 9 Str-C W - 
1 9 Nim - 0 r o C u m  - - 10Cum - - I Cum,Str-C - gO! 8 Cum W S W  - 6 Cunl \Xv - 

7 A-c,Str-C W - 8 Cir, Str-C - - 7 Str-C - - 10 Sir-C - - 1 0 N i m  - 10 Str-C - - 
9 Cir-s,Nim W @ 6 R,Cir-s,Cum-s W- 4 Cum W N W  - 6 Cir-c.CumÃ - 7 Cir-c,Cum- - 7 Cir-C, A-C - - 

1 6 Cir, Cum W - 6 Cir - - 9 Cir-s,Str-C N W  - 10 Str-C - - 10 Str - - 4 Str-C - - 
I , 9 cum,Str-cW - 7 Cir,Cum NW - 9 Cum - - 10 Nini - 0 1 0 N i m  - Q0 102Nini - @ 
1 1 Cir-c,CumUr - 8 Cum-s - - 8 Str-C N W  W 6 Cum NW - 8 Str-C NW - 10 Str-C - - 
1 10 Str-C - - 10S t r - c  NW - 1 0 N i m  - - 10Nim - 10-2 Nim - @ 10 Nim - @E 
1 10 Nim - @ 10 Nim W @ 10 Nim - Q 102Vfim - 8 102Nini - - io2Nim - - 

jÂ°Cir- - - yocir-s - - 8OCir-s,Cum W - 7Wir-s - - 6OCir-s - - 60 Cir-c,Cir-s - - 
5 Cir-c,CumW - 4 Cum - - 7 Cum - 3 Cir-C - *O 3 Cir-C - - 6 A-C - *O 

I Ã ¼ N i  -W*O 1 0 N i m  - @ Nim W @@ 8 Str-c W - 8 Str W S W  - j Str S W  - 
2 c u m  - - 2 Cum - - I Cum - - 0 - - - 0 - - 5 Str, Str-C W - 
3 Cum W S W  - 7 Str-C W - 9 Cir-c,Cum - - 10^Str-c - - 1O2 - - 102 Str-C - 0" 
8  c ~ m , C ~ m - ~ N , \ \ ~ -  10 Str-C \V - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
6 Cir-c,Cum - - 10 Nim - 0 10 Nim - 10 Nim - - 10Nin1 - Q 7 Cir-str,Cum - @ 

l 
7 '4 7 '3  

- .Â¥  

6 - 7  7 .1  7 . 6  

82-1 

agesmittel 
erWolken 

Menge- -- -- - 
10'0 
7.1 
7'4 
6 - 9  
8 - 0  

9 - 5  
6-2  
9'4 
7 - 9  
5 '6  

8 -1  
5.1 
9'4 
5-6 
5 - 8  

6 - 8  
8 ' 0  
4'9 
8 - 4  
8 - 7  

6 - 2  
5 - 6  
6 - 4  
g :; 
6 - 5  
6 -7  
2.2 

7'3 
9-6 

8-9 



Februar 1883. 
Menge, Form und Zug der Wolken, 

SÃ¼d-Georgien 

Datum 
---- 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
'5 

16 
17 
18 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

Mittel 

Datum 
- - -- - -. . -- 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
'5 

16 
17 
I 8 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 

Mittel 

7 Str-C - - 6 Cir-s - - 8 Sir-C - - 10 Str-C - 0 0  8 Sir-C - 0 8 Str-C - @o 
o^Nim - - 5 Sir-C N - 0 Sir-C - - 1 0 N i m  - - 10 Nini - On i, Kw - - 
o Sir-C - - 10 Sir-C - - 10 Str-C - - 9 Sir-C - - 8 Str-C - - 8 Str-C W - 
o Str-C - 10 Str-C - *'J 10 Str-C - -)<-(I 10 Sir-C - 10 Str-C - 10 Str-C - 
8 Cum,Str-C W - 7 Cum W - 8 Sir-C W - 0 Str-C W - 8 Sir-C \V - KW W - 

6 Cum W - 6 Cum W - 6 C u m  W S W -  8 C u m  W f n  7 7 u m  S V  - 8 Cum W - 
5 Str-C - - 4 Sir-C - - 4 Cir-cStr-C W - 6 Str-C W - 8 Cuni, Str-C W - Nim W @ 
9 Nim - 7 Nim - X(' 5 Nim - ; Cum - - 8 Cir-c,Str-C W - 8 Cir-s,Str-cW - 
o Sir-C - - 10 Str-C - - 10 Nim +o 1 0 N i m  - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
8 S i m  - ++O 6 Str-C - - 4 Str-C - -- 3 Str-C - - j Cir,\V-b,Str - - 4 Cir,Str S W  - 

7 Str-C - - 5 Str-C - - 2 Cir,Str-C - - :"Cir - - 2 Cir-c,Cum-s W - 2 Cir-c,Cum-s W - 
5 Cum W L@ 8 Str-C - vV 102Nim - Cio 102Nirn - 0'' 82 Nim - - Cum W n 

6 Sir-C - - 6 Str-C - - 6 Sir-C - - 7 Cir-c,Cum-s \V - Str-C WqW - 6 Str-C W S W  - 
4 Str-C - - 6 Sir-C - (7l 9 N i m  - - 1 0  Nim - f 'I1 7 S i m  - A 7 Cir-c,Cum-s SW AO 

[o'^Sim - Q ~o- 'Xim - 10-Nim - '3 102Sim - J 102Nim - ' i  102Nim - 9 

[ o X i m  - - 1 0 N i m  - - 10Wim - ->-'J q-' Nim 8 Nim - - 9 Str-C SSW - 
4 Str-C - - 8 Str-C - - 9 Str-C - A 8 Cum,Str SW - 7 Cum,Cum-sSW- b Cum - - 
3 Cum ?V f7)O 3 Cum,Nim - 3 4 Str-C - - 3 Cum - I 'I C u m  - - 2 Cir-c,Cum S W  - 

10 Str-C - - 7 Sir-C - - 5 Cir-s - - 6 Cir-s - - 7 Cir-s - - S t r - C  - - I 

3 Cir-s,Str-C- - 3 Cir-s,Str-C - - 1 Str - - 3OCir-s - - 4O Cir-s - - 8OCir-C - - 

90Cir-s - - 9OCir-s,Cum - - 9 Sir-C - - 8 Str-C - - 3 Cir-s,Str-C- - 4oCir-c,Cir-s- - 
[&Str-C - - - - 1o-'Str-c - f 7 ' Ã ˆ -  

- 5" lo'^Str-C - - - loZStr-C - - 4-3 IO-' Sir-C - - - 102Str-C - - - 
6 Cum,Str-C N W  - 6 Cum,Str-cNSW- 8 Curn NNW - 7 Cum,Str-C N N W  - 7 Str-C N N W  - 8 Str-C NNW - 1 - 10 Sir-C - 3= 10 Str-C . - ̂= - 10JStr-C - = lo%ir-C - 102Str-C - f^= 1 0 2  Sir-C - - - - - - - [GStr-C - - - 10 Str-C - - - 7 Str-C - n .  8 Str-C - - - 10 Sir-C - - - 102Str-C - = , 

10 N b  W - 10 Nim W - 6 Cum \V 6 Cum W ->-Ib 6 Kw W - 7 KW W -  
4 Cir-c,Cir-s - - 10 Str-C - - 10 Str-C W - 10 Str-C W - 10 Str-C N W  - 10 Str-C N W  - 
3 Cum N W  - 5 Cum N W  - 7 Cum N W  - 8 Str-C N W  - 3 Cum N W  - 4 Cuni NW @O 

10 Sir-C - - d @ 10Str-C - @ O ~ ~ o N i m  - @ 1 0 N i m  N W  Q) 1 0 N i m  N W  @ ~o-'Nim 
8 Str-C W - 7 Str-C - - 6 Str-C N W  - 9 Cum WNW - 10 Str-C WNW CJ1' 10 Nim - - 
6 Cir-s,CumSW - 7 Cir-s,Str-cSW - q0Str-C - - 10 Str-C - @J 10 Nim - U' 10 9 i m  - @' 
5 Cir-s,CumWSW - 5 Cum W S W  - 4 Cir-clCum- - 9 Cum - - 0 Cir-c,CumNW - 9  CU^ NW - 
8 Cum S W  - 6 Cum S W  - 7 Str-C W - 8 Str-C W - b Sir-C W - 7 Str-C W 

9 Str-C W S W  - 10 Str-C - - 10Str-C - - 8 Cir-c,Str-C W" - 8 Sir-C W - q Str-C - 
j  CU^ W - j  CU^ W - 2 Str-C W - 3 Cir-c,Cir-s- - 8OR, Cir-s - - 2 Cir-s W - 

10 N h  - * O ~ o N i m  - - 9 Sir-C, Nim W - 7 Cum,Str-C W - 7 R,Cir-slCumW - 6 cir-s,Str-cW 
8 Cir-c,CumW - 8 Cir-c,Str-C W - 9 Str-C - - 7 Cum-s W - 6 Cum-s W - 4 ~ir-c,Cum-sW - 
3 Cir-c,CumSW - 3(1Cir-c,Cir-s- - 2O Cir - - 2oCir - - 4OCir-s - - 5OCir-s - + 

5 Cir-s,Str-C- - 5 Cir-s - - j Cir-s, Sir-C - 6 Cir-s, Cum - - 7 Cum W - 4 Cum - 
5 W S W  - 4 Sir-C W S W  - 4 Str-C W,WSW- 2Cir-s,Str-cWSW - 2 Cir-c,Sir-c- - 2()Cir-s 
I Cum W - 3OCir-s - - i; Cir-C - - 4 Cir-C, Cir-s - 4 Cir-C - - ; K w  W - 
7 Cum W A 8 Cum W S W  A 7 Cum - - 7 Cum W - 8 Cum - - 8  CU^ - 

lo2Nim W <y 9 N i m  - C}11 8 Nim - @jO 9 Nim S\V (3- 9 i m  S\V *(I 10 Str-C Sw '̂  

.+Wir-s - - 3OCir-s - - 10Cir - - I Wir  - - i;(lCir, W-b - - 8 Sir-C W - 1 
10 Nim - 10 Nim N W  @ 10 Nim N W  10 Nirn NW @ 6 Cir-c,Str-cNW - 6 Sir-C N W  - 
10 Str-C - 10 Sir-C - - 10 Str-C - i Ã  Str-C - 9 Str-c - * , 9 ~ i r - s , ~ t r - c ~ N ~ -  

Summe der  Hydrometeore: 108 @, 52 -)(, I +, 7 A, I n, 69 =, I -, 



- 105 - 
Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

8 Cum - - 8 Str-C W - 6 Cir-s,Cum W - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
4 - W -- 3 Str-C W - 3 Cir-c,Str-cWNW- 5 Str-C W - 5 C i r - s , S t r - c ~  - 4 Str-C W - 
8 Str-C - - 9  Str-C - - 7  Str-C S E  - 10 Str-C - 10 Nim,Str-C - Q6 8 Cir-s,Str-C SW - 

10 Str-C - X*) 10 Str-C - Sn 10 Str-C - 9 Str-C - -)(Â¥ 3 Cum - -)(- 4 Cum W S W  -)< 
6 K w  W - 6 K w  W -  7 Str-c,Cum W - 8 Str-c,Cum - - 8  Cum W - 8 Cum S W  - 
7 Cum X, S W  00 5 Cum N,SW - 8 S t r - C  W - 8 Cir, Str-C W - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 
8 Nim S n 7  (,') 8 Cum,NimW,SW13O j Curn W - 7 Cum \V - ; Cum W S W  - 7 Cum,Str-C W - 

10 Nim - 10 Nim W 10 Nim W *'I 10 Nim W ->" 9 Nim W -^Â¥ Nim W - 
10 Nim - @O 10 Nim - On 10 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - j Cir-c,Cum"W - 
4 Cir, Str S W  - 3 Cir-s - - 2 Cir-s - - 3 Cir-s - - 4 Cir-s,CumSW - 6  Cir-c,Cir-s- - 

I Cir-c,Cum-sW - 
7 Cum W @I 

7 Str-C W S W  - 
j Cir,Cum-s\V - 

K  ̂Nim - '2 

10 Str-C S so 
10 Str-C - - 

I Curn - - 
5 Cir-s - - 
8OCir-c,Cir-s- - 

6  KW W - 
1o2Str-C NW" - 
3 Curn N W  - 

0 - - 
3 Str-C \V - 
7 Str-C W S W  - 
9 Str-C - - 

10 Nim W f ) O  

10 Str-C S S W  
10S t r -C  - - 

I Cum - - 
2 Cir - - 
80Cir-c,Cir-s - - 

10 Nim - - 9 Str-C - - 
9 Str-C W - 7 Str-C W - 
I Cum - - I Cir-s - - 
3 Cir WSIV - 2 Cir,Cum W S W  - 
8"Cir-c,Str-C - - jÂ°Cir-c,Str- W - 

1"Cum - - 10Cum - - - 102Str-C - - - 103Str-C - - 
7  Cir-c,Str-C N N W  - 10 Str-C NNW - 
9 Cir, Str-C - = 9 A-c,Str-C - - - 10~Str -C - - - - 102Str-C - - 

7  Cir-s,Str-C- - 
4 Sir-C WSW - 
2 Curn W - 
9 Str-C W S W  Â£ 

1ohTim - f, 

10 Str-C - - 
6  Str-C S W  - 
I Cir-s - - 
6  Str-C W S W  - 
8 Cir-c,Str-C W - 

10 Str-C - - 
7  Str-C S W  
3 Cir-s - - 
6  Str-C W S W  - 
8 Cir-s,Str-C \V - 

11ICir-C - - - 102Str-C - - - 
9 Str-C NNW - 

10 Str-C - 0"= L - 
102Str-C - - 

Mittlere Ortszeit. Februar 
T 1 I 

.. . -.- . 

lÃ 

? 

- - - 

) 
l" 

-- 
-- 

1 
(11 

. - 

j 

I 

P- 

10 Sir-C - (T) ro Nim - 0% 
1 0 N i m  - 3 0  10 Nim 

- - 3 
10 Nim 10 Nim - - 
7 Cir,Cum N W  - 10 Cir-s - - 
7 Str-C W - 6  Cir - - 

4 Curn - - 10 Str-C - - 
3"Cir-s - - 3 Str-C - - 
j KW W - K w  W - 

10 Nim - 10 Nim - 3 0  
6  Cum,Nim S W  -)<Â 10 Cum - so 

10 Str-C - QÃ 

6  Cir-8,Str-C - = 
2 KW - - 

1 0  Nim - 0 
6  Str-C - - 

9 Cir-C,%-C- 
0 - 
9 Cum - 

102Nim n 
10 Nirn - f̂  
10 Str-C - *' 
10 Str-C W - 
6  Cum - - 

- j Str-C - - 
- 3 Sir-C - - 
- 3 c u m  - - 
- 102%-C - - 
- j Str-C - - 

6  Sti-C - - 
6  Sir-C - -y-< 
4 Cum - - 

102Str-C - - 
6  Str-C - - 

r) 10 Nim - Ox0 
- 3 O  Str - - 
- I cum-s - - 
0 ro2Nim - Q - 10^Nin1 - 
-<. 1 0 N i m  - -X- 
- I Curn W S W  - 

9 Str-C - - 
- 6  R,Cir-c,Str-C - - 
-- 8oCir-s - - 

6 Str-c,Nim - -X- 
2 Cum WSW - 
7 Str-C - - 
j Str-C - -- 
8Vir-s  - - 

85-6 

'aeesmittel 
r Wolken 

Menge 
-- - 

9 '1  
7-6  
9 - 0  
8.5 
7 . 0  

7 . ;  
5 "  
p, 
4'5 

4'7 
4 - 8  
4'4 
8 - 2  
9'3 

9'3 
7 - 1  
4 - 8  
5'7 
6 - 7  

6-9 
8:; 
9'7 
9'3 

5'7 
7 - 0  
8 . 1  



- 106 - 
Menge, Form und Zug der Wolken, 

Sud-Georgien. - 
Datum 

Mittel 

Datum 

Mittel 

7 Curn W - 5 Str-C 
3 Str-C W N W  - ' I Str-C 
o^Str-C - -<- 102Str-C 
3 cum S W  - 3 cum 
o Nim - @ 102Nim 

4 Sir-C - - 6 Str-C 
o Str-C - - 9 Str-C 
o Nim - @ 10 Nini 
7 Str-C WNW - 5 Str-C 
03tr-C - @ ro^Str-C 

8 Nirn - ro^Nirn 
02 Nirn - *O 8 Curn 
5  CU^ - - 8 Cum 
8 Nim - - 7 Nim 
o - - 3 Str-c 

0 - - - I - 
3 Str-C - - ; Str-C 
4 Cunl - - I Cum 
9 Cum - - 8 Str-C 

7 Str-C W - 8 Str-C 
o Str-C - - 10 Str-C 
4 Cir - - 4 Cum 

[O Nim - - 10 Nim 
[ o  Str-C - - 10 Str-C 

(0 Str-C - - 10 Str-C 
5 Curn W N W  - 6 Curn 

[O Str-C - @ 8 Str-c 
8 Cum,Str-cSW - 9 Str-C 

[o-im - a2 102Nim 

3 Curn 
3 Str-C 

~ o ^ N i m  
3 str-C 

102Nim 

5 Curn 
9 Str-C 

lo^Nim 
5 Str-C 

102Nim 

io0Nim 
5 Curn 
9 str-C 
4 Curn 
2 Str-C 

9 Str-C 
I Str-C 
2OStr-C 
I Curn 
3 Curn 

7 Str-C 
10 Str-C 
3 Curn 

10 Nim 
10 Str-C 

6  Curn 
10 Nirn 
9 Str-C 
7 Curn 

102Nim 

10 Nirn 

i I - - , 3 Cum - - I Str-C - - 
N - 6 Str-C W - 7 Str-C - - 
- 102Mim - IoSNim - - 
S W  - 4 Str-C S W  - 4 Cir-c,Cir-s- - 
- @ 3 Curn W - 2 Str-C - - 
- - 3 cum-s - - 3 cum - - 
- @'J 102Nirn - @ io2Nim NW @ 

6 Cum 102Nim - @ - 0 5 S t y  - 0 8 Str-C - a0 
- * 10-2Nun - -)(- 102Niin - 
- Â¥)( 100Nim - -)(. 9 % - C  - - 
S W  - 4 Curn S W  - 4 Curn S W  - - - 10 Nirn - @ 10 Str-C - - 
- - 10Nim - 102Nim - -)(- 10 Str-C - - - 0 

4 Str-C - - 
- 10 Str-C - - 7 Cir-c,Str-C S S W  - 

- - 2 Str-C - =O 8 Str-C - - - 
- - 2 Str-C - - 3 Str-C - - - - I Cum - - 3 Curn - - 

- 3 Curn - - 8 Str-C - - 
- - 4 Str-C - - 8OStr-C - - 
- - 10 Str-C - 10 Str-C - X0 

- 3 Str-C W - 2 Cum - - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
- - 1OStr-C - - 10 Str-C - - 
W -  6  Cum W,NW - 10 Cum,Str-C N W  - 
- 1 0 N i m  - @ 0 1 0 ^ N i m  - @ 

W @P 9 c u m  W - 7 cum W W 
W -  7 Str-C W @Â¡ 6 Cum W - 
- Â¥)( 2 Cir, Str-C - - 7 Str-C W N W  = 
- 4 9 Nim 4 , 10 Nim - -% 

9-Str-C - - 
- 1o2Str-C - = 

6 Str-C - - 
3 Curn WSW - 
9 Curn - - t, 

gOStr-C - - 
10 Str-C NNW - 
2 Curn - - 

10 Str-C - - 
10 Str-C - - 
10 Cum,Str-C N W  - 
8 N i m  N W  @ 
8 Curn WSW - 
7 Curn W - 

io^Wm - @ 

-- -- -- 
I 

Cir-C, Str-c W - , 3 Cum - - 3 Cum W 
NimÃ - 10 Nim - 10 "Mim - * 

10 Str-C - - 9 Str-C - - - = 1 9 Str-C - = 10 Str-C - - 10 Str-C - 
[O Str-C - - 8 Str-C - - o Str-C - - 9 Str-C - - 6 Cir-c,Str-C N W  - 7 Cir,W-b,Nlm NW 

Str-C WNW - 8 Str-c WNW - 8  Str-C W N W  @O 9 Str-c N W  - 9 Cir-s,Str-cWNW- 6 Cir-s,Str-C W 

8  Cir-s,Str-cW - 4 Cir-s, Cum W - 4 Cum W - 7 Cir, Str-C W - g Cir-c,Cum W - 7 Cir,Str-C W 
10 S i m  - @J 10Nim - @ i o N i m  - - 10 Str-C - - 7 Cum - - 6 C u m  W 
9 Str-C - *" 10 Str-C - *O 10 Str - - 10 Str-c - *'J 10 Str-C - - 10 Str-C - - 

[O Str-C - - 10 Nim - a0 102Sirn - @J0 102Nim - @O 103tr-C - - 1 0 2 ~ i m  - @' 
7 Cum S W  - 6  Cum S W  - 4 Cum S W  Â¥)(Â 8 cum W - 6 cum sw - 10 str-C sW - 

[@Nim - *"10~Nin1 - 10-iNim - - 102Nim - Â¥)( 1 lo-iNim - + 9 N i m  - 
I0 str-C - @ 10 Str-c @ 10 Cir-c,Str-cSW @ 8 Cir-c,StpcW - $Ir-c,Clr-s,Str-CW - 6 Cir-c,str-C W - 
5 Cir, Cum W - 8 Cir, Cum W - 10Cir-c,Cir-s,CumW - 10 Str-C - - 8 Cir-c,CumW - 9 Cum I 

102Nim - @ lo^Nim - 102Nim - @ 102Nim - to2Nim - @ 102Nim - 
I Cum - - 2 Str-C - - - l 

/ 

2 Cum - - I Cum - - I Cum - - I C m  - 
10 Str-C - - 10 Cum-s - - / 

8Str-C W - 7OCum-s W 50Cir-s - - sÂ°Cir- 
9 Str-C N W  - 10 Str-C N W  - 1 10 Str-c - - 6  Str-c NW - 4 Str-C W N W  - I Cum - 

10 Str-C - - 7'>cir,str-cWNW - 10 Nim - 10 Nim - - 9 Str-C - - 6 cir-str-cWNW 
5 cum W - 7 Cum - - 7 Cum N - 5 Cir-s,Cum N - 5 Cir-c,Cum N - 6  Cum NNW 102Nim - 102Xim - x0 1 0 N i m  - so 1 0 N i m  - X0 1 o N i m  - 10Nim - 

10 Str-C W N W  - 10 ~ t ~ . ~  - 10 Nim - @' 10 Nirn 
10 Str-C - - 10 Nim - W 10 Mim N W  @O 10 Nim NW @ 

O i o x i r n  - 10 Nim - - 9 ~ t r - c  - - 8 ~ t r - C  NNW 
9O Cir-s,Str-C W - 9 Cir, Str-C - - 7 CumStr-c W - 
2"Cir-s - - 7 Cir-c,Str-c W - 

7 C i - , t r c S  - I S C  IV @ 
3 Cir-s,Cum W - 4 

2O Cir-C - - 2" Cir-C, Cir-s - 7 R,Cir-C - - 10 Str-C 
6  Str-C S W  - 10 ~ i m  - A 102Nim - + 10 Nim - + 102Nim - + 1 0 2 ~ i r n  - +0 

10 Nim + 10 Mim - + 1 0 N i m  - + 10 Nim - + 10 Nim . - - 10 Nim 1 - b 
8.3 8 '4  I 8 - 3  8-2  7.8 7'9 l 

S u m m e  der  Hydrometeore: 118 @, 72 *, 26 +, 3 A, 13 zz. 



- 107 - 
Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

Mittlere Ortszeit. MtZrst 1883. 
Nieder- 
sohlagtJ- 
Menge 

-*''L- - 

2-8  
0 .1  
2 -9  ^ 
0'1 

28-0  
13'0 
0 - 6  
4 '1 

4 '4 
1.6 
0 - 6  

12.0 
- 
- 

- 
- 
2.1 

0' I 
- 

1 '9  
8 - 0  
0 - 8  
4 '3  

25'5 

0 - 4  

l 
Mittag 

3 Curn - @J0 

9 Str-C W - 
5 Cir-s,Str-cW - 
5 Cir-C, K w  - - 
I Str-C W - 

10 Str-C - M 10 Str-c - , 7 Cir,Cum S ' 7 Str-C W - 10 Str-C W - 
1 o S t r - C  - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 1 o S t r - C  - - 10 Str-C - - 
7 Str-C N W  - 9 Str-C - - 9 Cum-s - - - - - - 4 Cir - - 
7 Cir-c,Cir-s- - 6 Cir - - 8 Cum,Str-C N W  - 9 Str-C S - 10 Str-c - - 
3 Str-C W - 4OKw - - 6 Str-C W N W  - 5 Str-C W N W  - 6 Str-C WNW - 

10 Str-C - 10 Nim - @ 10 Str-c,Nim - 10 Str-C S W  Q" 9 Str-C N W  - 
102Nim N W  8 ~ o ^ N i m  - @ 102Nim - 8 10 Nim - 0 10Nim - 0 0  
8 Str-C - - 8 Str-C W - 9Str -C W - 9 Str-C W - 10 Str-C W - 

10 Str-C - 0 10 Nim - - 10Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 9 Str-C - - 7 Cir-c,Cum S - 

9O Str-C - - 
7 Str-C - - 

1 0 N i m  W )̂ 
102 Nirn - (T) 
6 Str-C SW + 

10 Str-C - * J O  Str-C - - 9 Str-C - - 1 0 N i m  - + 102Nim - , 
7 Cum,Str-C W - 10 Str-C - - 10 Nim - ~ c ^ N i m  - 0" 9 Nim - ( 7 Cir-c,Cum - - 9 Cum \V - 9 Cum - - 7 Cir-s,Cum - - 7 ,  Cir-s,Cum- - 

102Nim - 102Nim - 0 102Nim - 0 102Nim - Q 10'-Nim - ( 
9 Str-C S , W  - 6 Str-C W - 3 Cum - - 2 Cum - - 2 Cum - - 

80 Str-C - - 9O Str-C - I& Str-C - - - 102 Str-C 
9%-C - - 10 Str-C 
5 cir-c,Cum W N W  - 3 Curn 

10 Str-C - - 10 Str-C 

10Str-C N W  - 
9 Cir-c,Str-C N W  - 

10 Str-c - - 
80 Cir - - 

102Nim - 

10 Cum-s N W  - 
8 Cir-c,Str-C N W  - 

I 0  Str-C - - 
3 Curn - - 

io2Nim - 

10 Cum-s N - 
6 Cir-C, Str-c NW - 

10 Str-C - - 
4 Cum - - 

102Nirn - j 

10 Str-C 
j Str-C 
I Curn 

- 10 Str-C 
- 10 Str-C 

- 1 0 s t r - C  - - 
- 6 Str-C - - 
- I I Curn - - 
- 10 Str-c,Nim E 0 0  

- 10 Str-c - - 

I 0  Str-C - - 
8 Cir, Curn W - 
I Cum - - 

10 Str-c E S E  - 
I0  Str-C - - 

8 Cum - - 
6 Cir, Cum W 
I Cum - - 

10 Str-C S E  - 
10 Str-C - - 

9 Str-C - - 
5 Cir,Cum ?V - 
2 c u m  - - 

10 Str-C SE = 
10 Str-C - - 

9 Cum,Str-C N W  - 
10Str-c - - 
4 Cum W - 
3 Curn W - 
7 Str-C - - 

10 Cum,Str-c NW 
6 Str-C - 
8 Curn W 
5 Cum W 

102Nim - 

- 10 Str-C 
- 9 Str-C 

6 Cum - 6 Cum 
0 r o W i m  

- 10 Str-C NW - 
- 9 Str-C W N W  - 

5 Cir, Curn W - 
- 5 c u m  W - 
@ io2Nim - @ 

9 Cum,Str-C N W  - 
10 Str-C - - 
4 Curn W - 
5 Curn W - 

10 Nim - Q20 

+ 10 Nirn 10 Nim - -V- 9 Nim W S W  4 

146-8 

Fagesmittel 
er Wolken 

Menge- . 

- I Curn - 
- 10 Str-C - 
- 3 c u m  - 
Q O  102Nim - 
0 9 str-C - 

- I I cum - 
- 8 Cum - 
- 3 c u m  - 
@ ~ o ^ N i m  - 

7 Str-C - 

- I Str-c - - 
I0  Str-C - * - 2 c u m  - - 

@ 102Nim - g 
- 6 Str-C -- 3 

8 Cir-s,Cum W =50 4 Cir-s,Cum - 
10 Nirn N N W  - 10 Str-C NW 
10 Cir-s,Str-cSE - 5 Cir-s,Str-cSW 
9 Nim N W  @J0 9 Nim - 
3 Cir-s,Str-C W - 9 Str-C W 

- I Curn - 
- 10 Str-c - 
- 4 c u m  S W  
0'' 10 Nun  - 
- 8 Nim - 

- 9 str-C - 
- 5 Str-C - 
- 7 N1m - 
W 1GStr-c - 
- 10 Nim - 

- 9 Str-C - 
- 4 cum-s - 
- 6 Nim - 
@"lO Ŝtr-C - 
-)(Â 6 Str-C - 

10 str-c 
1o'Str-C 
10 Str-C 

103Nim 
10 Nirn 
10 Nirn 
102Nim 
0 - 
7 O  Str-C 
2 Cum 
7 Str-C 
8 Str-C 

10 Nirn 

4OCir-C 
I0 Str-C 
10 Nirn 
5 Cum 

10 Sir-C 

10 Nirn 
3 Str-C 
5 str-C 
9 Curn 

I02Nim 

10 Nirn 

- 10Qim - 7 Nim - @-)$ 102Nirn - 102Nim - - 
W @ 10 Nim - 8 8 Str-C - 0 5 Cum - - 7 Cum - - 
Â¥ Q0 ro Nim - QO 6 Str-c - 0 0  6 - - 5  CU^ - - 
- - 1 0 2 ~ i m  - - 4 ~ t r - c  - - 5 Str-c,Nim - zOStr-C - 
- - 0 - - - i C u m  - - 0 - - 0 - - - 

102Nim - - 
6 Curn - - 
9 Nirn - - 
4 Str-C - * 
l Str 

W -  7 Cum-s,Str-C- - 7 Cir-s, Str  - - 7 Cir-s, Str - - 2 Cum - - 
W - 2 Cum,str-C - - 5 Str-c W - 9 Str-C W - 6 Str-C W - 

W N W  - 7Cum,Str-cWNW- 3 Cum - - 3 Cum W - 3 Cum W - - - strec - - 8 Cum N N W  - 9 Cum,Str-C NNW- 10 Cum-s - - 
- 1 0 N i m  - - 10 Nim - - 9 Nim - - 6 Str-C W - 

2 C u m  - - 
4 Str-C - - 
3 Cum - - 
9 Cum,Str-C- - 
5 Str-c W - 

10 Str-C - - 
6 KW W -  

i o N i m  - - 
10 Str-C - - 
10 Str-c - - 

N W  Q 7 Cir-c,Cum - - 4 c u m  N W  -- 7 C u d t r - C  NNWVW - 8 Str-C W N W  - 
- - 4 c u m  NW - 1 0 N i m  - 10 Nirn - @ Io0Str-C - @ 
W @$(I 4 str-C - - 7 ~ t r - C  - 80 6 cum,~ t r - c  W - 6 curn,str-C W - 
- 3 Cum - - 102str-c - - 102Nim - 10'Nim - @ 
- + 102Nim - + ro2Nim - + 102Nim - + K^Nim - + 

4 Str-C W N W  - 
10 Str-C - 8: 9 s1r-c - 
~ o ^ N i m  - (J* 
to 'Nim - + 

- u.9 , s i m  - - Nim - *O 10 Nim - x0 10 Nim - -)(. 10 Nim - -X- 



- 108 - 

Menge, Form und Zug der Wolken, 
SÃ¼d-Georgien 

Datum 
P--- 

I 
2 
3 
4 
3 

6 

8 
9 

10 

I I 
12 
13 
'4 
15 

I 6 
17 
I 8 
'9 
20 

2 1 
22 

2 3 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

o Nim - 
5 Str-C - 
8 Str-C - 
9 Nim - 
4 Curn - 

10 Nim - - - - 
4 Curn - - 
4 Str-C - - 
7 Nirn - - 
9 Str-C - Â¥"-) L 

10 Nim - *'J 102X'im - 4> 102Nim - X 0 l o ^ N i m  - - 
4 cum - - 5 Cum - - 5 Cum W - 7 Cum -W - 
8 Str-C - *0 7 Str-C W - q Sir-C - - 9 Str-C - - 

10 Nim - So 7 Nim - - 8 Nim - Â¥y 9 Nim V* - 
6 Str-C - 0 0  8 Nim - (J* 10 S i m  - 0% 8 Str-C W 0 

o Nim - 
3 Str-C - 
0 Str-C - 
2 Cum,Str - 
4 Str-C - 

10Nirn - @ 
3 Curn - - 

10 Str-C - - 
2 Str-C - - 
3 Str-C - - 

1 0 N i m  - 0 10Cum W - 10 Cum,Str-C W ->-(I 102 Str-C '\V - 
3 Str-C - - 3 Str-C - - 5 Nim - - - 1 0 N i m  - - 

10 Nim 10 Nim - ->- 10 Nim - 102Nim - 5% 
0 - - - 0 - - - I Cum - - 5-'Cum NW - 
2 Str-C - - 2 Str-C - - 2 Str-C - - 2 Cir, Str-C "\- - 

6 Nim - 
o Str-C - 
7 Str-C - 
o Nirn - 
o X'im - 

4 Str-C - - 
10 Str-C - - 
6 Str-C - - 

1 o N i m  - - 
10 Nim - *II 

5 Str-C - - 10 Str-C - - 4 Str-C - - 7 Str-c,Nirn W - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Nim - lo'-'Nim - -X- 
I Cum - - 2 Cum N W  - I Cnm N W  - 7 Cir-c,CumNW - 

1 0 N i m  - - 1 0 N i m  - - 1 0 K i m  - - 8 Cir-c,Str-C- - 
10 Nim - Â¥y 10 Nim - 10 Str-C - 10 Str-C - - 

10 Str-c,Nim - -)(Â 10 Nim - 10 Nim - lo^Nim - Â¥)( 
0 - - - I Cum - - I Cum - - Cum S E  - 

102Nim - -+ 9 Nim W + 10 S i m  - 4> 1Ã–Ni - -4Ã 
7 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
7 Kw, Str-C W - 7 Str-C - - 6 Str-C - + 10 Str-C - - 

8 Cum, Str-C W 
0 - - 
0 str-C - 
6 R, Cir-C - 
9 Str-C NE 

I Cum - - I Cir-s,Cum- - 4OCir-c,Cir-s- - 1 Str - - 
0 -- - - I Str - - I Str 8 - - - - - = 
8 Cir-s,Str-C N W  - 100Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 
4 R,Cir-C - - I Cir-C - - T Cir-C - - 10Cir-c,Cir-s- - 
8 Str-C W S W  - 8 Str-C W - 8 Str-C W S W  - 6 Str-C W S W  - 

7OCum - - 
4 Str-C N N W  - 
6 Kw, Str-C - (l) 

102Yim - 4Ã 
4 Str-C W - 

9 Cum - - 10 Str-C - - 7 Str-C - - 4 Str-C hTW - 
10 str-C - - 10 str-C - - 10 str-C - - 10 str-C - - 
7 Str-C - - 3 Cum - ~ c u m  - - o - - X' 

I 02 Nim + ~ o W i m  - + 10Wim - + 102Nim - -4Ã  ̂
i, Str-C W - 8 Str-C W - 7 Str-C W - 8 Str-C W 0 

- - 
3 Str-C N N W  
0 Str-C - 
ozXim - 
6 Str-C W 

Mittel 

Da tum 

I 
2 
3 
4 
3 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

16 
I7  
I 8 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2 5 

26 

I 3 
29 
3" '- 

I Mittel 

o Str-C - - 10Str-C - - 1 0 N i m  - * 10 Nirn - I 10 Nirn 10 x i m  - 'X" 
9 Str-C W - 7 Cum,Str-C W - 10 Str-C - - 9 Cir, Cum W - 7 N i  & 10 Nim W 0' 
2 Cum - - 2 Cum S E  - I Curn W S W  - 6 Curn W - 4 Str-C S W  - 4 Str-C - - 
6 Str-C W S W  - 5 Cir-c,CumW - 5 Cum W - 6 Cum W - 6 Kw,Ciim,Ciim-s SSW - 10 Str-C - 
6 Cum - 7 Cir, Cum - + 5 Cir-s,Str-cSW ,4Ã 10 Nim W S W  + 5 Str-c - + 4 Str-C - -4Ã 

! 
o2Nim - aÃ§ 10 Nim - 8 Cum,Nim-SW @O 8 Cum S W  - cum S W  - 10 Str-C SW.NW- 
2 Str-C - - o - - - I - - - I W-b,Str-C- - I - - - I - 
6 Cum W - 6 Cum W - 5 Cum,Str-CW a0 7 Str-C W @O 6 Str-c,Nim W @ 7 Nim 

[ o  Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C 
[o'-'Nim - 102Nim - 4> 102Nim - 0 ~ o w i r n  - fW. 102Nim - Q 10 Nim 

- 10 Str-C - - 9 Str-C - - 9 cum-s - 
-)(Â 1oNim - -)(- i o N i m  - -)(- 10 Mim - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 
- 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 

- 9 cum-s - - 9 cum-s 
10 Nim - 10 Str-C 

0 0  10 Str-c - - 10 Str-C 
10 Str-c - - 10 Str-C 
10 str-c - - 10 Str-C 

iolNim - 
5 Curn - 
6 Curn - 

102Nim - 
102Nim - 

-+ ~O^Nirn - + 1o2Nim - 102Nim - 
5 Curn S W  5 Curn S W  - 5 Curn S W  - 8 Cum,Str-C - - 8 - W S W  - 10 - - 

Â ¥ y - ~ o ^ N i  - 4> 102Nim - io2Nim - 
4> ~CWirn  - + 102Nim - -j% 102Nim - 

lO^Str-C - -)P xO^Nim - +?x&Nim - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 4 Str-C W N W  - 2 Cir-s, K w  W - 6 Cir-c,Cir-s- - 10 Str-C - = 8 Nim - 9 Cir-s,Str-CW - 10Cir-C - - 3OCir-c,Str-cNW - 5OCir-c,Cir-s- 

102Str-C - 
10 Sir-C - 
10 Str-C - 
10 Str-C - 
3 cum - 
6 Cir-c,Str-C- 

10 Cir - 
30 Str-c W 
7 Str-C - 
7 Cir-s,Str-C W 

- 7 Cir-c,Str-C- - 7 Str-C - - 7 Str-c,Nim - - 10 Str-C - - 9 Cir, Str-C - - 9 Cir. Str-C - 
zOStr-C W -<Â¥ 3 Cir-s - - 10 Str-C - 
3 Str-C S W  - , 5 K w  S W  - 7 Kw S W  

- 6 Cum,Str-C W n 3 Cir-c,Str-C W - 3 Str-C W 

8 Str-c,Nim - x0 3  CU^ 
- 10 Str-C - - 10 Str-C 
@ xos t r -C  - - r o N i m  

q Str-C - - 10 Str-C 
3 Curn - - 2 Curn 

S u m m e  der  Hydrometeore:  47 @, 124 *, 51 +, I A, 9 =, 2 UJ, I -. 



Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. Aprd4 1883. 

l 
~ o ' ^ N i m  - * 
I0 str-C - - 
5 str-C - - 
9 Sirn - + 
6 Str-c,Nim S W  3 

io'^Nim - - 
10 Sirn - 
3 Str-C W - 
9 Str-C - * 

10 Nim S W  0 

10 S i m  - Â¥)(-( 10 S i m  
10Nirii  - 10 Nim - 
2 Cum W - l Cum - 
7 Sir-C - - 6 Str-C S W  

i o N i m  - 3 " J o N i m  - 

*" 10 - - - 10 Str-C - 
(3 10 Nim - 0 10 Str-C - 
- I Cum - -- 2 Cu111 - 
- 7 Sir-C W - 9 Str-C WNW 
0 4 Cir-s,Cum W - 7 Cum - 

102Nim,Str-C - Q 102 Xim - 
1 0 N i m  - - 6 Str-C - 
9 Cum W - I 0  Cu111 W 
9 Str-C - X 10 Str-C - 

10 Str-C W - 10 Str-C - 
7 Str-c W - 

102Kirn - 3 
10 Str-C N\V,SW 
9 Str-C - - 

10 Str-C - - 

7 Str-c W - 
103Nim - X 
10 Str-C - - 
9 Sir-C - - 

10 Sir-C - - 

5 Cum W S W  - 4 Curn W 
10Nin1 - -)(- 10 Nim - 
9 Str-C - - 9 Str-C - 

10 Str-C - - 10 Str-C - 
10 Str-C - - 10 Str-C - 

i0'2Nim - * 
2 Cum SW - 

I 0  Str-C - 4Ã 
10 Str-C - - 
Io'^Nim - + 

102Nim - xfl 102Nim - 
4 Cum - - 8 Cum - 
7 Cum,Str-C W -+ 5 Cir-c,Cuni W 

10 Nim - 10 Nim - 
102Xim - -+ 102Nim - 

8 R,Cir-s,Cum S W -  
9 Sir-C - - 
8 Cir-s,Str-CWXW- 
2"ir+ -- - 
3 Cir-clStr WSW - 

10 CumlStr-C NW - 10 Cum-s - 
10 Nim - - 10 Str-C - 
8 Sir-C WNW - 3 Str-C W 
l Cu111 - - 4 Cum - 
2 cum - - 2 Cilrn - 

- I0  Str-C - - 10'2Str-C - ^ 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 

- 10 Sir-C W - 10 Str-C - - 
- Cir-%,Sir-C- - 7"Cir-s,Str-C- - 
- 3 Cum W - 2 Cum - - 

6 Str-c N\V - 
10 Str-C - - 
I Curn SE-$= 

102Str-C WSW + 
2 Str-C WSW - 

0 Str-C - - 
9 Str-C - - 
3 Cum SE.W + 
8 Str-C S W  - 
5 Str-C W S W  - 

S r 6  - 
igesmltte 

Wolke1 
Menge- - - - -P-- 

10 Xim 
10 Nirn 
4 Str-C 
7 Str-C 

Str-C 

Io-'Cum 
8" 
4 Nirn 

10 Str-C 
7 Curn 

10 Cuni-s 
l Str-C 
4 Curn 

10 S i m  
10 s t r -C 

102 Nim 
I Curn 
9 Str-C 

102Nim 
102Xim 

+ 3 Sir-C - 
K^Str-C - 

+ ( 1 ' ~ 0 N i m  - 
10 Nirn - 
2 Sir-C - 

-- T Str-C - T, Str-C 
- 102Str-C - - ro2Str-C 
-X" 10 Xim - -- 10 Nim 
-)(Â 10 Str-C -- C i 4 Str-C 
- 2 Str-C - -  - 6 Nim 

-)+O 3 Nim - 
$+I1 10 Str-C - 
- 9 Nirn - 
-)(-C' 10 Nirn - 
- 3 Str-C - 

- 2 Cum - - 2 r u m  
- 7 Str-C - - 7 Str-C 
0 10 Xim - 8 Str-C 
- 10 Str-C - - 7 Str-C 
- 5 Nim /" d Nim 

- 2 Cum - 
- 7 Str-C - 
9 1 0 N i m  - 
- 10 Str-C - 

6 Str-C - 

- - 3 - - 6 Nirn 
- - 10 Str-C 
- j Curn 

L 

- 10 Str-C - - 1 0  Str-C * lo^Str-C -- - 6 Str-C 
- 10Str-C - - 10 hTim 
- -  - - -  10 Nim 
C" 10 Str-C - . 10 S t r c  

- - 4 cum-s 
- - 2 Str-c 
- - 5 Cir-c - - 1 0 N i m  

10 Str-C 

10 Str-c,Nim - - ) ( ( I  10 Nirn 
H Str-C W - 10 Str-C 

10 A-C - - 10 A-C 
UJ I Cir 3 Cir-C 
- . 7 Cum,Str-cWSW- 10 Str-C 

9 Str-c,Nim - 
- 6 Cum,Str-cW 
- 10 A-C - 
- 3 Cir. - + 8 Cum,Str-c - 

- ++ 102Nim 
3 Curn 

- - 9 Str-c - 10 Str-C 
+ 1 0  Str-c 

2"Cir-c,Curn - 
- 10 Str-C - 

4 R,Cir-s - 
- 10.2 Str C - 
- i"Cir-s - 

- 3 cum - - 3 Cum S\V - 2 Cir-s,Cum - - l s t r  

- - 10 ?tr C - - l b  5tr-c - - 7 Str-c,Str - -- 9 Cum-s,Str-C- - 
- +L0 ~o '^Xim - + lo2Xim - + 102Xirn - + 102Nim - - 
- - 10 Str-C - - 1 0  %-C - - 8 Gtr-c - - 5 Sir-C - - 
- - 2 Cum - - 4 c u m  - - 6 Str-C - - 8 C u m  - - 

1 Curn - - i Cum 
10 Str-C - - 10 Str-C 
1ONim - +(I 1 o N i m  
10%--c  - - 10 Sir-C 

1 Curn - - 2 Cum 



I 1 0  - 
Menge, Form und Zug der Wolken, 

SÃ¼d Georgien. l Mai 1883. 

Datum 
-- -- 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
0 

10 

I I 
12 
13 
14 
'5 

16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
2 2 

23 
24 
25 

26 

3 
29 
30 

31 

+ cum - - 7 Str-C 
3 Nirn - +-)(- 10 Nirn 
i^Str-C - - I0 Str-C 

- - 8 Str-C - - I 8 Str-C - - 10Cum - @'I 6 Cum - @o 
- +X 10 Nim - +* 10 Nim - +* IO N m  - 10 Str-C - - 

- 7 Str-C - - 102Nim - 9 Nim - 102Nim - 
- 3 Str-C - + 3 Str-C - - 4 Str-C - + 10Str-C - + 

l o N m  - + 1 0 N i m  - 7 Nim - -)(Â 8 Nim - - ) ( .O 

- I cum - - 1 cum - - 1 cum 
- 10 Str-C - - 10 Str-C - - 8 Str-C 
- 0 - - - 3 Str-C - - 5 Str-C 
-)(Â 10 Str-C - 10 Str-C - n^Nim - 0 -  - -  0 - - 0 - 

3 Curn - - 
8St r -C  - - 

10 str-C - - 
8 Cir-c,Str-C- - 
I - - - 

3 str-C 
- 5 Str-C 
- I cum 
- 102Str-C 
- 0 - 

- 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C 
- 7St r -C  - - I cum - - I cum 

10 Str-C 
10 ?tr-C 
10 Str-C 

9 Str-c - 
; Cir, Str-c W 
6 Cum,Str-CW 
j Curn W 
3 Str-C - 

- 10 Str-C 
- 2 Str-C 
- 6 Nim 

8 Str-C 
- 8 Str-C 

3 Str-C - 
7 Str-C - 
42Nirn - 
j Str-C - 

10 Str-C - 
4 Cir-c,Kw W 

- lo0Cir-s - - io0Cir-s - - 1o0Str,Str-C - + 1o0Str-C - + 10 Str-C - -4. 10 Str-C - 
- 8 Kur W - 7 Kw,Cum W - 8 Str-C W 

1 0 N i m  - X0 10 Nun - X" -9 Str-C - 
- 6 Cir-c,CumSSW - 6 Cum,Str-C S S W  3 Cum S S W  
UJ 3 Cir - - 2 Cir-c,Cir-s - - I Cir - 
- 0 - - - 0 - - - 0 - - 

4 Curn - - 
10 Str-C - - 
s'Nim - @o 
2 Str-C - - 
6 Cum,Str-C - *O 

8 A-C, Curn S 
4 Str-C S 
0 - - 
0 Str-C - 
0 - - 

3 Curn SSW - 
I Str-C - - 

Mittel 

Datum 
- -  - -- .- - - 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
s 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
1s  

16 

3 
19 
20 

2 1 
2 2 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

Mittel 

1 0 N i m  - @ 
9 Str-c - + 
3 Curn W S W  - 
3 Cir7Cum S - 
I Curn - - 
6 Cum S W  - 

10 Str-C - - 
8 W-b,CirlStr-C - = 
3 Curn - - 
0 - - - 
8 Cir-c,Str-C - - - 10 str-C - - - 
3 Cir, Str-C - - 

102Str-C S E  - 
10'Str-C - - 
7 cum - - 

10 Str-C - - 
K^Nim - - 
30Cir7Cum - - 

10 Str-C - + 

1 0 N i m  - @ ' 5 Str-C - i 1 0 N i m  - 102 Str-c,Nim- 4* 
7 Cir-c,Str-C - - 7 Cir-c,Str-C W -)(Â¥ 4 Cir, Cum - - 2 Cir 4 - 
6 Str-C S W  - 60%-C S W  - 50 Str S W  - 50 Str-C - - 
3 CirlCir-clCum SSW - 5OCir, Cum - - 6 Cir, Str-C - - I Cum - 
20Cir-s,Cum- - 2"Cir-s,Cum - - 1Â°Cu - - ~OCurn - - 
4 Cir-c,Cum S - 7 Str-C S - 10 Str-C - - 7 str-C - 
9 Str-C - - 10 Str-C - - - 10'2 str-C - Ã 10'2 Str-C - =-X 
8QCir-s,Str-C- s 10 Str-C - - 7 Cir-s,Str-C - - 7 - - 
4 K w  N W  - 5 Cir,Kw W - 6 K w  WNW - 4 str-C - 
6 Cir-c,Str-C WSW- 8 Str-C W - / 10 Str-c - - 10 Str-C - 

5 Curn - 
o Str-C - 
5 Cir,Cum - 
6 Curn NW 
4 Str-C - 

7 Cir-c,Str-C W 
102Str-C - 
6 Cir-s, Str - 

lo^Str-C - 
8 Str-C - 

10 str-C W 
~ 'Ni rn  W S W  
4 Cir-c,Str-C W 
7 Nirn S S W  

- *Olo^Nim - 
- -)(Â lotNim - 
- - 10 Cir-s - - + 10Nim - - 9 Str-C - 

- 1 0 N i m  - - - 1 str-C - - - 5St r -C  - 
- - 10- Cir, Cir-s - - - 10 - - 

4 Str-C - - 6 Str-C W S W  
7 Cir-c,CumW - 8 Cum,Str-C W 
7 Str-c,Nim W S W  - 10 Str-c,Nim - 
8 Cir-c,CIr-s,Str-C W - 8 Cir-c,Str-C W 

1 0 N i m  - + 10 Nim - 
10 Str-C - - 9 Str-C - 
1o2Str-C W S W  8St r -C  W S W  
10 Str-C - - 10 Str-C - 
10Nim - + 10 Str-C - 
8 Str-C - - 7 Str-C - 

4@ Curn 
2 Str:c 
8'3 Str-C 

100Cir-s 
7 - 

4 Str-C - + 7 Str-C - 
2 Str-C S W  + 1 s t r  
9 Str-C - - 7 Str-c - 

100Cir-s - - i0 Cir-s - 
10 - - = - 7 - - 

30Cir-s - - 30Cir-s - - 20 Cir - - - 20 Cir - - 10Cir - - o - 

S u m m e  der  Hydrometeore: 23 @, 93 X, 54 +, 4 A, I V, 31 = 5 W. 



- 1 1 1  - 
Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

Mittlere Ortszeit. Mai 1883. -- l I I -- 
P-- -- -- 

7 ~ u m  - @O 1 8 Cir-s,Str-C - @'I- 8 8ir-%SS~~-CW - ' 10 str-c - - 10 Str-C - - 
10 Str-C - + 10 Str-c - + 9 str-C - 10 Str-C - + 10 Str-C - + 10 Str-C - + 
102Nim - - 1 0 N i m  - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 
10 Str-C - + 9 A-C, Str-C - - 9 A-c,Str-C - - 9 Str-C - - 9 str-C - - 6 Str-C - - 
8 Cir-s,Str-C S W  - 7 Cir-s,Str-cWSW- 5 Cir, Cum W - 5 Cir, Cum W - 2 Cum - - I Cum - - 

unten 
2.1 - 
1 - 0  - 
0 - 6  

7 Cum-s - - 9 Cir-c,Cir-s S - 8 Cir-s,Cum S - 
8 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 

10 Str-C - - - 10 Str-C - ~ i ^ S t r  - - - - - 
102 - - - - 10 - N W  == 7 CumlStr-C W - 
I Cum - - 8 Str-C - - 6 Str-C - - 

9 Curn - 
10 str-C - 
1C^str - 
7 CumlStr-cNW 

10 str-C - 

8 Cum,Str-cWSW - 
10 str-C - - 
7 Cir, Curn W 
7 Cum.Str-cWSW,NW- 
7 str-C - - 

T - 
--- 

0 

[t 

> 

I 

10 str-C - - 
9 Curn - - 

J 0  str-C - - 
10 Str-C - - 
102str-C - - 

6%-C W - 9 A-C - - 
3 Cum-s - - 8 Cum,Str-C W N W -  

J 0  Str-C - *' 10 str-C - - 
10 Str-C - - 9 Str-C - - 
103tr-C - - 102Str-C - - 

j A-C N W  - 
10 str-C - - 
4 2 ~ i ~  - 00 
4 Cir-s,Cum,Str-C WSW- 
6 Curn S W  - 

7 Cum,Str-C N W  - 9 Curn - - 
10 Cum, Str-C - - 10 Str-C - - 
6 Nim W @' 8 Nim - 
3 Cir-s,Str-C- - I Cum - - 
9St r -C  - x0 10 Str-C - -)(. 

9 Cir, Str-C - 
102Nim - 
10 Nirn - 

I Curn - 
10 Str-C - 

10 Str-C - - 10 Str-C - - 
10 Str-C NW - 10 Str-C - - 
4 Cum W - 2 Cir, Curn - - 
9 h im "W x0 10 Str-C - - 
9 Str-C W - I 102Nim - - 

I0 str-C - 
10 Str-C - 
I Curn - 
9 str-C W 
7 Str-C - 

L 10 Str-C - - 
- 10 Str-C - *" - r Cir W - 
A 8 Cum,Str-C W AO 

8 Str-C - + 

10 str-C - - 
102Str-C - -) 
P C i r  - 

10 Str-C W /Â¥ 
7 Str-C W S W  - 

4 Cum,Str-C S S W  - 
2 str-C - - 
3OCir-s - - 

10 Str-C - *o 
0 ' -  - -  

3 Str-C SSW - 3 C U ~  - - 
3 Str-C - - 3 Str-C - - 
2'Cir-s -- - 7 Cir-c,Cir-s - - 

10 Str-C W S W  - 6 Str-clStr SWIS - 
J 0  - - 3O Cir - - 

2 Curn - 
3 str-C - 
4 Cir-c,Cir-s- 

Str-C S W  
20 ~ i r ,  W-b  - 

- 3 cum - - 
- 2 Sir-C - - 
- 10Str - - 

6 R,Cir-s,Str-cSW - 
3"W-b - - 

7OCum - -)< 
2 Str-C - - 
3OCir Str - - 
8 R,?' ,St .ir-s . r-cSW - 
4OW-b - - 

10 - - - 2' Cir - - 

5.5 (11. - ageesmitte 
er Wolkei 

Menge - -- 
--B -- 

10 Nirn - -X- 10 Nim - 
1 s t r - C  - - 1 Cum - 
7 Str-C - ->-0 6 Sti-C - 
I cum - - 1 Cum - 
I Curn - - I Str-C - 

5 Cum - - 5 cum - 
9 Str-C - - 9Str-C - - 10 Str-C - = 10 Str-C - 
2 Str-C - - 5 Str-C - 

i o N i m  - ++ 1ONim - 
3 Str-C - - 3 Str-C - - 9 Str-C - = 9 Str-C - 

10 str-C - - 10 str-C - 
10'Str-C - * 102str-C - 
102Str-C - X" 102Str-C - 
I cum - - T Cum - 
3 Cum,Str-C- - 3 cum - 

10 Str-C - - 10 Str-C - 
5 Cir-c,Str-C W - 2 Str - 

1 0 N i m  - 10Str-C s 
5 Cir,Str - - 3 Cir,Str-C - 

10 Str-C W S W  10 Nim S W  
10 Nim - -)(- 10 Nim - 
1cWim - + 8 Str-C - 

I Str-C - - I str-C - 
4 Str-C - 4 4Str-C - 
I str-C - - 0 - 

I 5 O  Str-C - - 4 Str-C - 
7 str-C - - 0 - 
0 - - - 0 - - 
0 - - - 0 -  

-)(Â 10 Nim - 10Nim - W  10Nim -H 10Nim -+X 
- 1 cum - - 1 cum - - 2 cum - - 4 Str-C - - 
->-0 2oStr-C - x0 zOStr-C - - 6 Str-C - - QStr-C - W 
- 3 Str-C - - 2 Str-C - - 3 Str-C - - 4 Str-C - - 

I Str-C - - I Str-C - - 2 Str-C - - 2 Str-C - - 
- 7 Str-C - - 9 cum - - 10 Str-C - - 10 str-C - - 
- I Cum - - I Str-C - - o - - o - - 
- 10 Str-C - - 10 Sir-C - - 10 Str-C - - ~ o s t r - C  - @ - 3 str-C - - 3 str-C - - I Str-C - - l str-C - - 

102Str-C - *' 9 Str-C - - 10 Str-C - - J O  Str-C - - 
- 10 Str-c - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 6 Str-C - - 
- 7 Str-C - - 10 Nim - *O 7 Str-c - - 7 Str-C - - 
- 10Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - S t r - C  - - 
X0 xo%tr-c - 102Nim - 102Nim - 102Nim - -X- 
X0 10 Str-C - - 10 Str-C - - 9 Cir-c,Cum - - 9 Cir-c,Curn - - 

3 Str-C - - 3 Str - -- 3 Str-C - - 5 Cir, Str-C W U/ 
- iOStr-C - - 3 Cum W N W  - 4Cum,Str-cWNW- 5 Cum,Str-cWNW- 

3 Curn W S W  UJ 3 Kw,CumWSWUJÃ 6 Curn W - 5 Cir-c,Cum W - 
- 0 - - - I Str-C - - 3 Cir-C W - 9 Cum,Str-C W - 

8 Cum,Str-cSW - 10 Str-C - - 8Cum,Str-C W S W -  9 Str-C W - 
- 2 Str-C - - I Str-C - - o - - o - - - 
+ 10 Str-c - + 102str-c - 102 str-C - +o 10 Str-C - + 
Â¥V 102Str-C - 102Sim - $ 1 0 N i m  - 10 Str-C - - 
+ 8 Str-C W - 6 Cum,Str-cWSW- 9 Str-C W S W  - 1o2 Nim - 
- 8 Cum-s - - 8 Cum,Cum-s- - 7 Cir-c,Str-c - - 9 Cum - - 



- I 1 2  - 

Menge, Form und Zug der Wolken, 
Sud-Georgien. Juni 1883. - 

Datum 
.. - 

I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
1s  

16 
'7 
18 
I Q 
20 

2 1 
22 

23 
24 
2s 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel 

0 - - - 0 - 
10 Nim 10 Nim 

I Cum-s - -+ I Cum-s 
0 - - - 0 - 
0 - - - I Str-C 

- - 0 - - 0 - 
- *O 10Nim - -)(Â 10 Nim 
- - 2 Str-C - - 2 Str-C 

- - 0 - - - 2 Str-C 
W * 10 Nim - 10 Nim 
- 5 Str-C - - 10 Str-C 
L - 0 - - - I Str-C 

3 Str-C - - 4 Str-C 

~ o ^ N i m  - @ I o^Nim 
7 Str-C - - 6 Str-C 
3 Str-C - - 4 Str-C 

10 Str-C - =+ 10 str-C 
7 Str-C - - 4 Cum 

- @ 10 Nim - 10 Nim 
- - 10 Nim - *O 5 Str-C 
- - 4 Str-C - - 6 Str-C 
- Xss i o N i m  -* 1OStr-C 
- 4 c u m  - - 7 str-C 

7 Cum-s - - 10 Str-C 
10 Str-C - 10 Nim 
10 Str-C - + 9 Str-C 
102Nim - so 10^Nim 
6 Cir-s,Str-cSW -- 9 Str-C 

- j Str-C - - 5 Str-C 
9 Cum W - 10 Nim 

-. 10 Str-C - - 10 Str-C 
- +$(I 10 Nim - X0 8 Str-C 
- - 8 Cum,Str-C S W  - 7 Cum 

- 10 Str-C 
9 Nim 

4> 9 Str-C 
- 8 Str-C 
+ 4 Str-C 

10 Str-C W S W  + 
10 Str-C - - 
9 Cir-s,Str-C S W  - 
9 Str-C W - 
9 Cum,Str-CW - 

8 Cum W - 9 Cum W - 9 Cum 
1 0 % - C  - - 10Str-C N W  - 10 Sir-C 
8 Str-C S W  - 10 Str-C S W  so 7 Str-C 
9 Str-C - - 9 Str-C SW - 8 Str-C 
7 Gum W N W  - 9 Cum W - 10 Cum 

10 - 
10 Str-C 

- 10 Str-C 
- 5 Str-C 
- 10 cum 

10 Str-C - - 
10 Str-C - - 
3 Str, Cum - -+ 
2 Str-C - - 

102Nim - $+U 

6 Str-C - h) 10 Str-C - - 10 Str-C 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C 
3 Str, Cum - -+ 4 Str-C - - 4 Str-C 
3 Str-C - - 6 Str-C - - 7 Str-C 

10^Nim -<Â¥ 10^Nim - - io^Nim 

Datum 
- --- 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
1s 

I G 

; i 
10 
2 0  

3 1 
22 

23 
24 
2s 

26 

:i 
29 
30 

- 7 Str-C - - 8 Cir-c,Str-C- - 3 Cir-c,Str-C- - 3 Cum-s - - 7 A-c,Str-cWSW - 7 Str-c - 
10 Str-C - - 9 Str-C - - 6 Cum W - 9 Str-C S W  so 10 Niin - 4, 0 - - 4 

2 Str-c - - 1 Str-C - I Cum - - I Cum - - 2 Cum,Str-C - - 3 Str-C - - 
- - - jÂ°Ci 4 R, Cir-s - - 3 cir-s - - 2 K w  - I O C ~ ~ - ~  - - 10Cir-s - 

I Str-C - - 2 Sir-C N N W  - 4 Str-C N N W  - 20Cir I Str - - 0 -  

10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str-c  - - 10Sir-C - - SoCir,Str-C - - 6'JCir,Str-C - - 8 Str-C NW - 8 Cum N - 5 Cum N - 4 Str-C 
/ 10'str-C - lo-^Str-c - -)(Â¥ lo-'Nim - - lo2Nim *(I lo2Nim - - IOStr-C 
/ ~"Str-C - - q"Str-C - 9 Str-C - - 10 Str-C - - i0 ~ i ~ - ~  - - 10 Sir-C - 

4"rir - - s0Cir - 1 0 Â ° K  W - 10 Cir,Str-C - - 6 Cir,Str-c - - 10 Cir,Str-C - 
8 Cum,Str-cW,SW- 7 Cum,Str-C W - 3 Cum S W  - 10 Nim - -X0 10 Nim - -+ 10Nim ^ 
7 Sir - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Nim N 10 Nim - (-J* 10 - - ^ 

/ 

7 cir-9,Str-cWSW- 7 Str-C W S W  - 6 Str-C W - 10 Str-c W - 10 strmc - - 10 str-C 
10 Str-C - + 10 Str-C - -+ 10 Str-C - + 10 strec - + 7 cun1 - + 8 Cum - + 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - l0 strWc - *O 10 str-C - 
10 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 8 Str-C - - l0 s t r - ~  - *o 10 ~ i m  - * 
10 Nim - - i02Nim - -+ 10Nim - - 10^Nim - + l 0 2 ~ i m  -+ I O ^ % ~  
9 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Nim - 10 Nim - *0 10Nim - * O  10 ~ i m  *' 

10 Str-C - - 10 Str-C - -$ 10 Str-C - -+ 10 Str-C - + 10 Str-C - -+ 7 ~ t r - C  S -P 
102Nim - Â¥y 102Nim - -+ l o q i r n  - + i&Nim - -+ ~ o ^ N i m  + I o z ~ i m  - -I+ 

8 Sir-C - -+ S Sir-C - -t> 4 Cum 4. 3 Str-C - + 1 Str-c - - I Cum 
/ 

7 Cir-s,Str-cNNE - 6 Str-C NNE - j c i r - ~ , s t ~ - ~ W N W -  10 Cir-c,Str-c - - 8 Cir-dstr-c- - 2 
- 

4 Sir, ~ t r - C  - - 7 ~ t r , ~ t r - C  sw - 8 Cir-s,~tr-CWSW- 9 str-C -- - 8 Str-c - 8 str-C - 
/ 

6 Str-C - - 3 Cum,Str-cSW - Str-C S S W  - 3 Cum S w  - 2 Sir-C S W  - 0 - - C) Sir-C - - q Str-C - - 10 Str-C - - g Sir-C - - 2 Str-C - - 0 - 
10 Sir-C - - 10 Nim * " ~ o N i n i  - W x o N i r n  - * 10 xim - *0 10 ~ i m  - 
7 cum,Cum-sW - 6 Cum W N W  - jCir-c,Cum-sWS'\V- 8 Cir-s, Str-C- - 8 str-C - - 9 Str-C 

d 
/ 

4 cum S W  - 4 cum SW - 3 cum SW - 3 Str-C S W  - - - 0 -  / 0 - 
lo*Xim - * n ~ o - l N i m  - 10 Nirn - - 10 Nim - *'J 10 Nim - - ro*Nim 

4 
/ 

10 Nim - - 8 Str-C - 8 Str-C W - 4 Sir-C - - 2 Str-C - - 0 - 
/ 

7 - 6  
t 

7'5 7 ' 5  7.8 7.0 6-3 Mittel 

Summe der Hydrometeore: 12 Q, 114 $+, 79 -+, 3 A, 10 3, I B, 6 U),I -. 



Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 
Mittlere Ortszeit. Juni 1883. 

I I I I Nieder- 
sahlags- 
Menge 

mm 

unten oben 
- - 1 1.4 0 - 8  j Str-C 

10 Nirn 
3 Str-C 
I Str-C 
I - 

8O Str-C 
10 Str-C 
10 Str-C 
2 Str-C 

10 Str-C 

10 str-C 
I Str-C 
4 Str-C 

10 xim 
10 Str-C 

10 'Nim 
10 Nim 
10 Str-C 
10 Str-C 
4 Str-C 

10 Str-C 
10 Str-C 
10 Str-C 

S Str-C 
10 Str-C 

9 Str-C 
9 Cum-s 

10" str-C 
9 Str-C 

102 Nirn 

7 Curn - - 
10 Nim - *(I 

- 4 Str-C - - 
2 Str-C - - 

- 3 Sir-C - - 

3 str-C - - 
10 Nirn - S O  
3 Cum - - 
3"Str-C - - 
4%-C N N W -  

8 S t r - C  - - 8 Sir-C - - 9 Str-C - 
10 Nim - xo 10 Str-C S S W  -)(-{I 9 Str-C - 
3 Cum - - 2 Cum - - 2 Cum - 
60 Cir U sÂ°Ci - 6O Cir - 
3 Str-C - - I Str-C - - I Str-C - 

10 Str-C - - 
8 Str-C - - 

1o'Str-C - - 
9 Str-C - - 
7 Cir, K w  - - 

- - - 10 Sir-C - = 
- 2 Str-C - - 
- 9 Str-C W - 

10 Nirn 
- - 4Ã 

10 Str-C - - 

10 Cir, Str-C - - 10 Sir-C - - 10 Str-C - 
60 Cir-s,Str-C- - 6"Cir,Str-C - - 7 Str-C - 

10 Str-C W S W  + 7 str-C W +@ 9 Str-C W 
10 Str-C - 4. q Str-C W S W  4. 10 Str-C - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 str-C - 

-)<- ~ o ^ N i n i  - 
+ 10 Nim - + + 10 Str-C - 
- 100 Str-C - - 
- 3 Str-C - + 

i o N i m  - 
10 Nim - + 
6 Cir-s,Str-C - - 

10 Str-C - - 
4 Str-C - - 

102Nim - 10Str-C - 1oStr -C - 
102Nim - + 1 0 W i m  + 10 Nim - 
4 Cir, Cum - - 4"Cir-s - - 9 Cir - 
9 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - 
8 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 

10 Str-C - 
9 Str-C - 
6 Cir-C, Str-c- 

10 Str-C - 
9 Str-C - 

+ 9 Str-C - 
- 8 Cir-c,Str N N E  
+ 4 Cir-s - 
A 6 Str-c - 

*O 9 Str-C - 
- I 6 Cir, Str-C - 

8 Str-C SSW 
4 C u m  S W  

Io-Nim - 
*O 9 Str-C - 

52-2 95-i 

'agesmittel 
er Wolken 

Alenge - -  - 

5'4 
7 '5 
1 - 7  
1 . 6  
1 '1  

7 -8  
8 - 8  
9 - 0  
5'4 
7 - 8  

8 - 1  
7 - 0  
7'7 
9 - 2  
9.0 

9' I 
9 - 8  
9 - 0  
9 -1  
8.3  

7 - 8  
8-3  
8 -5  
4 - 6  
7'5 

9'5 
8 - 2  
3 - 8  
8 - 7  
6-7 

8 Str-C - - 8 Str-C - 
I str-C - - I c u m  - 
I Str-C - - I Str-C - 

* 10 Sir-C - * ' 10 Str-C - *Q 10 Str-C - * 
10 Sir-C - - 10 Str-C - - 10Str -C - - 
S t r - C  - - 10 Str-C - - 3OStr-C - - 

- I Sir-C - - 2 Str-c - - 3 Str-C - - 
@'J 10 Str-c,Nim - @O 10 Nirn - @O 102Nini - Q0 

- 6 Cum - - 3 Str-C - - I Str-C - - 
102Nim - 10Str -C - X0 6 Str-C - *O * 10 str-C - * 10 Str-C - @^- 10 Str-C - @  ̂

- 9  CU^ W - 8 Str-C W - 5 Str-C W - 
7 Cum - - 10 Str-C - - 9 Kw,Str-C W - 

7 Str-C - - 6  CU^ - 
10 Kiln -)<- 1 0 N i m  - 
1 0 N i m  - * 1 0 N i m  - 
9 Curn W S W  -?> 10 Str-C WSW 

10 Str-C - U2 9OStr-C - 
8 Cum WNW - 9 Cum,Str-C - - 10 Sir-C - - 

-$ ~o'-'Str-C - + 1o'Str-C - + 102Str-C - 4. 
+L 102Nim - - 102Nim - 102Nim - -X- 
*O 10 Str-C - - 10 Str-C - * j Cir-s,Str-C- - 
+2 10 Str-C - 4> 10 Str-C - + 10 Str-C - -$ 

10 Str-C - - 
102Str-C S W  - 
10 Str-C - - 
3 Curn W - 
8 Str-C - - 

4 c u m  - - 5 cum - 
4 R,Str-C - - 9 Str-C - 
9 Str-C - - 9 Str-C - 
0 - - 0 - - 
0 - - - I Str-C - 

Nim - 10 Nim - 10 Nim V % 
*Ã 7 Str-C - - 6 Str-C - - 4 Str-C - X'' 
- 0 -  - - 2 Str-C - - 2 Str-C - - 
*Q 10 Nim - 10 Nirn - 10 Nim - Â¥)( 
- I Cum - - 2 Str-C - - 3 Str-C - - 

10 Nim - *O 10 Nim - 
7 Str-C - - 9 Str-C - 
0 - - - 0 - 

10 Str-C - - 10 Nim - 



Menge, Form und Zug der Wolken, 
Juli 

D a t u m  
P-.-- 

o Str-C - - 
o Nirn - - 
o Str-C - - 

- ) ( - ' J i oNim - 
- 4 Str-C - 

10 Nirn - 
- 2 Curn - 
- 8 Str-C - 

10 Str-C 
- 3 Str-C 
- 10 Nim 
- 3 Str-C 
- 7 Str-C 

- 10 Str-C 
- I Str-c 
- 9 Str-C 
- 3 Str-C 
- 7 Str-C 

o N i m  - +2 

9 Cun1,Str-C - - 
0 Str-C W S W  - 

10 'Mim - 
7 Cum,Str-c - 
8 Str-C S W  

+2 10 Nirn - 
4 Str-C - 

- - -  - 
10 Str-C - 
8 CumlStr-c - 

+2 3 Str-c 
- 4 Str-c 
- 2 Str-c 
- 10 Str-C 
- 10Str-c 

+2 7 Str-C 
- 6 Str-c 
- I Str-C 
- 10 Str-C - 10 Str-c 

7 Nim - - 10 Nim - - 
9 Str-C - - 9 Str-C - - 
0 - V zOStr-C - - 
I Str-C - - 5 Cir-s - - 
3 cum W - 3 c u m  W W 
s Cum W - 7 c u m  W - 
2 Str-C - - 2 Str-C - - 
02%-C - + 10 Str-c - + 
o Str-C - + 10 Str-C - - 
9Cum,Str-cWSW + ' J 6  Cum,Str-C - +O 

5 c u m  - - 4 c u m  - - 
o Str-C - - 10 Str-C - - 
7 Str-C S W  - 6 Str-C - - 
Â ¥  Nim -)(Â 1 0 N i m  - 3 0  
1 cum-s - - I cum-s - - 
0 - 1 Str-C - - 
3 Str-C 

- - 1  4 Str-C - - 
0 - - - 1  0 - - 

4 Str-C - 
I Cir-s - 
4 Str-C W 
7 Str-C WSW 
3 Str-C W 

- 10 Str-C 
- 4 Cir-C 
- 3 Str-c 
- 7 Str-C 
- 2 Str-C 

- - - 10 Str-C 
- 7 Cir, Str 
- 2 Str-C 
*O \ 10 Nim 
- 3 Str-C 

- - 10 Str-C - 10 Nim - 2 Str-C 
X<* 10 Nirn - I Str-C 

10 Str-C - 
10 Str-C - 
8 Cum, Str-C W 
4 Curn - 

10 Str-C - 

+ 10 Str-C 
- 10 Str-C 
4 10 Nim + 3 Str-C 
- 10 Str-C 

4 Str-C - - 4 Str-C - + 4 Str-c - + 4 Str-C 
9 Nim - *U Str-C - - 7 Cir-c,Str-C - - 10 Str-C 
2 Str-C - - 5 Str-C - - 7 Cir-c,Str - - 7 str-C 
2 Str-C - - 3 Str-C - - 4 Str-C - - 4 Str-C 

1 4 Str-C - - 2 Str-C - - 2 Str-c - - l Str-C 

Mittel 

D a t u m  

5 Cir-s S W  
10 Str-c - 
10 Str-C - 
7 Cum,Str-cW 

1 0  str-C - 
I@ Str-c,Nim - 
9 Str-C W 

10 Nim - 
10 Str-C - 
10 Str-C - 

7 R,Cir-c,Str-C WSW 4 Cir,Str-c SW 
10 Str-C - 10Str-C W 

- 10 Str-C - - 10 Str-C - 
4 c u m  - - 2 c u m  - 

- 10 Str-C - - 102Str-C - 

8 Str-C WSW 
6 Cir-c,Str-C W 

10 Str-C - 
3 Curn - 

102Str-C - 
10 Str-C - 
10 Str-C - 
10 Str-C - 
10 A-C,%-C - 
102Nim - 

- ' 7 str-C - 
- 7 Cir-s - 
- 10 Str-C - 
- 3 c u m  - 
- 82 Cum,Str-C - 
- 10 Str-C - 
- 10 Str-C - 

10 Str-C - 
- 10 str-C - 

1 0 N i m  - 

- 3 Str-C 
- 3 Str-C 
- 10 Str-C 
- I Curn 
- 10 Str-C 

10 Str-C - - 10 Str-c - 
- 9 Str-c W - 10 Str-C - 

10 Str-C - * 10 Str-C - 
*0 9 Str-C - - - 9 Str-C W - 10 Str-C - - 1 0 N i m  - 

- 10 Nim 
- 10 str-C 
+ 6 Cum - 7 Str-C 
0 10"2im 

2 Str-C S S W  - 2 Str-C - - 4 Str-C W S W  - 4 Cum-s S S W  - 6 Cum-s - - 1 9 Cum-s 
lOÃˆCir,Str- W W 10 Nim W W 10 Nim - 0  10'Wim W W 102Nim - @ 1r9Nim 
8"Cir-s - - 100Cir - - 7OCir - loOStr-C - - I  o - - 00 I Str-C 

10 Nim - - 102Nim - *102Nirn -102Nim -&==+10Nim - - 10 Nim 
7 CumlStr-cSW - 8 C m  SW - 7 C i r - s , S t r - c ~ ~  5 Cir,Cum - - 4 Cum S W  - - - 
6 Kw, Cum-s NNW - 10 Str-C N N W  - 10 Str-C - - 10 Str-C - 
8 Cir-s, Str-C W - 7 Cir-s,Str-c- - 4Cir .A-C W - i ~ o S t r - c  W 
6 Kw,Str-c - - 70KwlStr-C - - 7OCir-C - - 3 Str-C - 
I Cum - - o - - , 2 Str-C - - 3 Str-C - 

10 Str-C - - 10 Str-C - - , 10 Str-C N W  - 10 Nim - 

- 10 Str-C - 
10 Str-c - - 3 K w  - 

- I Str-c - 
x 0 1 0 N i r n  - 

10 Str-C 
5 A-C 

I Str-C 
10 Nirn 

10 Nirn 
10 Nirn 
10 Str-C 
10 Str-C 
10 Str-C 

10 Str-C 
2 Str-C 
I Str 
2 Curn 
0 - 

10 Str-C - - 10 Str-C - ' 10 Nim - * O ~ o N i m  - 
10 Nim - + 10 Nim 1 0 N i m  - 10 Nirn - 
10 Str-C - - 9 Cir-clStr-CSW$ 10 Str-C - + 102Nhn - 
9 Cir-s,Str-c W - 10 Str-C - - 10 Cir-c,Str-C WSW - 10 Str-C - 

10Str-C - -?+ 10 Str-C - + 10 Str-C - - 10 Str-C - 
6 CumiStr-C S W  - 6 Curn WSW - 4 Curn W S W  - 10 Str-C - 
I Str, Str-C - - I Cum-s,Str-c- - 2 Cum-s - - 3 Str-C - 
3 Cum,Cum-s - - 3 Cum,Cun~-s- - 3 Cum,Cum-s- - 2 Str 
5 Str-C - - 60S\r,Str-C - - 4'JCir-sStr-C - - 3 Cir-s,Cum-s- 
I Cir-s - - I Cir - - 3"R, Cir-s - - 4"R,Cir-s - 

- 10 Str-C - +Â 2 Str-C - 
- 2 Str - 

6 Cir-c,Cum-s 
P C i r  - 

Mittel 

S u m m e  der Hydrometeo re :  28 @, 86 *, 101 +, 2 A l  11 s, 3 W, I n, I W. I 



- 115 - 
Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

I Cum 
10 Str-C 
10 Nirn 

4 Str-C 
8 Str-C 

10 Str-C 
6 Str-C 

10 Str-C 
5 Cir-s 
9 Str-C 

4 Str-C 
6 Str-C 
4 Cum 

10 Nim 
10 Str-C 

10 Str-C 
7 Str-C 
3 Str-C 

10 Str-C 

- +2 3 Str-c - q9 
- - j Cir-c1Str,Str-C S W  - 

S W  - 3 Cir, Str-C - - 
- '\(I 10 Nim - 
- - 3 

I 0  Str-C - - 

3 R, Cir-s - - 5 R, Cir-s - - 
10 Nim - 10 Str-C - ++ 
10 Nim - 10 Str-C - - 
7 KW, Cum - - sÂ°Cir Str-C - - 
9 Str-C - - 10 Str-C - -V- 

10-tr-C - 102Nim - A 
7 Str-C - - 7 Str-C W - 

10 Str-C - -)(- 10 Mim 
7 Cir-c,Str-C - - 

- * 
6 Cum - - 

10 Str-C S W  - 10 Str-C S W  - 
6 Str-C S +* 9 Str-C - +2 

80 Cir-c,Cir-slCum W - 8"ir-c,Cir-s,Cum W - 
4 Cir-s,Str-C- - 6 Cir-s - - 

1 0 N i m  - 10 Nim 
10 Str-C - - - o0 

9 Cum - - 

102Nim - 
7 Str-C W - 

10 Xim - * 
8 Cum W - 
9 Str-C S W  - 
7OStr-C S S W  4 2  
7 R.Cir,CumW - 
7 Cir-s - - 

10 Nim - @ 
5 Cum W S W  - 

10^Str-c - - 
7 Str-C - - 

10 Nirn W S W  3 
9 C u m  W - 

10 Str-C - - 
2 Str-C - - 
9 R,Cum - - 
6 Cir - 

1 0 N i m  - - 
j Cuni W - 

- - - - - 10 Str-C - - 
W - 7 Nim SW" 5 
- - 2 Str-C - - 
- 4. j Str-C - -f 
- - 4"Cir-s - - 

8 Str-C - - 4 Cum,Cum-s - - 
10 Str-C - f) 8 Nim W S W O -  
2 Str-C - - I Str-C - - 
4 Str-C - - I Cum - +0 
7 Cir-s,Str-C - - 10 Str-C - - 

F m -  - - an 
I Str - 
I Curn - - 

10 Str-c - - 

7 Cir-c,Cum - - 
8 R,Cir-s,Str-C - 
2 Str-C - - 
4 Cir-C - - 

10 Str-c - - 
10 Str-C - 
1 0 N i m  - - 
10 Str-C - + 
9 Curn - - 

10 Str-c - 4> 
I Str-C - + 4 Str-C S W  + 7 Cum-s,Str-C S W  - 7 Cum,Cum-s S W  - q Str-C - - 7 Curn,Str -SW - 
7 Cir-c,Str-C - - 6 Cir, Str-C - - 3 Cum,Str-C MTSW - 2 Cum,Cum-s - - I Str-C W S W  - I Str-c S S W  - 
2 Str-C - - 3 Str-C - - 4 Cir, Cum - - 3 Cir-c,Str-C - - 4 Cum,Cum-s- - 3 Cum,Cum-s- - 
5 Str-C - - BOStr-C W - 8OCir-s,Str-C - - 9 Str-C - - 8OCir-s,Str-C - - 7 Str-C - - 
I Str - - 70 R, Cir-s - - 5" R, Cir-s - - 2 R, Cir-s - - 3 R,Cir-s - - I Cir-s - - 

I Cir-s, Str  - - loO Cir - - jÃˆR Cir-s - - 8"Cir-s - - iÂ°Cir- - - 7 Cir-c,Cir-s - - 

6 Str-C - - 3 Str-C - - I Str-C - - o - - - 0 - 
8 Str-C - - 10^Str-C - - 4 Str-C - - 3 Str-C - - 6 Str-C 

10 Str-C - - 10 Nim - 10 Nim - 102Nini - - I 02 Xim 
I Cum - - 6 Str-C - - 9 Sti-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C 

>6 Str-C - - 6 Str-C - - 4 Str-C - - L 5 Str-C - - 10 Str-C 

Nim 
S tr-c 
Cuni 
Str-C 

%im 

Cum-s 
2 Str-C 

0 - 
10 Nirn 

I cum 

10 str-C 
3 ^um 

10 str-C 
I Str-C 

10 S i m  

10 Str-C 
10 Nim 
10 Str-C 
10 str-C 
10 Str-c 

10 Nirn 
1 Str-C 
I Str 
1 Cum 

9 Cum-s - - 
8 Str-C W S W  - 
3OStr-C - 00 

CI Str-C W N W  - 
0 -  - -  

10 Xim - 
I Str-c - - 
I Str - - 
~ C u m  - - 

102Str-C 
7 Str-C 
4 Cum 

10 Str-C 
1 0 q i n 1  

9 Cum-s 
I 0  Str-C 
10 Nim 
8 Str-C 
0 - 
3 sti-C 
5 Cum 

10 Str-C 
3 Str-C 

10 Str-C 

9 Str-C 
10 Nim 
I0  Str-C 
4 Str-c 
4 Str-C 

10 Nini 
I s t r  
0 - 
I Cum 

- 10 Str-C - - 
4 2  6 Str-C - + 
-$ 7 Str-C - -rÃ 

102Str-C +-J"'" 
- 10' Nim - - 
- 9 Cum,Cum-s- - 
- 7 Cum-s,Str-cW - 
- 10 Nim - - 
- 9 Str-C N N W  - 

- 3 str-c - - 

I 0  Str-C 
10 Str-C 
10 Str-C 
102Str-C 
8 Nim 

rj Cum 
8 Str-C 

10 Nim 
10 Str-C 
0 - 
I Str-C 
5 Curn 

10 Str-C 
2 Str-C 
8 Sir-C 

10 Str-C 
10 Nim 
6 Cum 

10 Nirn 
7 Str-C 

10 Nim 
I Cum-s 
0 - 
2 Str-C 

2" Cir - - 10Str-c - - 0 - - - 0 - - - 0 - 
0 - o - - 100Str-C - - 10 Str-C - - 7 s t r  

10s t r -c  - 
9 Str-c W 

1 0 N i m  - 
10 Str-C - 
0 -- - 
I str-C - 
2 Curn - 
j Cum,Str-CW 
3 Str-C - 
7 Curn W 

r o N i m  - 
I Str 
0 - 
2 Str-C - 
0 - 

i 
! 

Tagesmittel 
ler Wolken- 

. 

-- . . 
Menge -. 

- 

S . G .  1 I'/, 



7 

Datum 

Mittel 

Datum 

I I 
12 

13 
'4 
'5 
16 

3 
19 
20  

21 
22 
23 
24 
2s 

26 

^8 
29 
30 

31 - 
Mittel 

3 Str-C 
0 - 
2 Str-C 

102 Nirn 
2 Str-C 
j Str-C 
9 str-C 

10 str-C 

- 116 - 

Menge, Form und Zug der Wolken, 
Auffufft 1883. SÃ¼d-Georgien 

- 
I I I l I I = 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
9 Str-C - - 10 Str-C - 10 Str-C S W  - 10 Nim - *O 10 Str-C - - ~oÂ¡Str- - - 

2 Str-c - - 2 Str-C - - 3 Str-C W - K 
3 Str-c - - I Str-C - - 6 Str-C - - 
2 Str-C WSW - 3 Str-C - - 3 Cum - - 1 cum - - I cum - - 2 Curn - - 

3 Str-C - 3 2 Str-C - - 3 Str-C - - ~ S t r - C  - - 
0 - - - 0 - - t - J ' O -  - - 0 - - 

I I Str-C - - I Str-C - - I Str-C - -' 2 Str-C - - 
ic^Nim - @ 102Nim - @-)(- 102Nim - @X 102Nim 
0 - - - 0 - - 0 - - - - W :  I,  

2 Str-C - - 
6 Nim - - 1 0 N i m  - Â¥y- 1 0 N i m  - - 5 Str-C - - K 
9 Str-C - - 8 Str-C - - 7 Str-C - - 6 Str-C - - K 

10 Str-C - - 10 Str-C - - 10Nim - - 10 Nim - x0 I( 
6 K-w,Str-c- - 7 Str-C W - 5 Str-C - - 3 Str-C - - 3 Str-C - - 3 Cum,Str-C - - 
9 Str-C - Q0 6 Str-C - 0 3 Str-C - - 2 Str-C - - 4 Str-C - - 3 Str-C - - 
o Str-C - (-J0 9 S t r c  - - 10 Str-C W - , 9 Str-C - - 9 Str-C - - 6 Str-C - - 
o Nim - -)(Â¥ 1oNim - *O 10Nim - *O11oStr-c - d N i m  - -X.0 102Nim - 
3 Str-C - - 3 Str-C - - 3 Str-C - - 2 Str-C - - I Str-C - - I Str-C - - 
o Str-C - X@ 10 Str-C - +O 6 Str-C - - 8 Str-C - -$ 4 Str-C - + 4 Str-c - -f+2 
8 Str-C SSW - 7 Cir, Str-C S S W  - 10 Kw,Str-C SSW - 7 Cir-c,Str-C - - 7 Cir-c,Str-c- -- 4 Cir  Str-C - - K 
3 Str N == 7OCir-s, Str - - sÂ°Cir Str-C - - 5 Cir, K w  - - 5 R, Cir-s - - 2 Cir-s - - 
3 Cum,Str-c - - 2 Str-C - - 2 Cum,Str-C - - 2 Str-C - - 4 Str-C - - 5 Cum,Str-cSW - 
9 Str-C - -)(- 10 Str-C - - 6 Cir-c,Cum W - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - Vf K 
o0Str-C - - - 10  - - - 10 Str-C - - - - 1o2Str-C - 102Sir-C x0 U - 10 Str-C - - 
o Str-C - - ) (O 9 Cum - - 8 Cum,Str-C W - j Cum W - 3 Str-C - - 3 Str-C WSW - - o Str-C - - 10 Str-C - - 102Str-C - -2 - 102Str-C - =2 102Sti-C - =- K - 10^tr-C - =2 
0 - - 0 - - - 0 - - - 0 - - 0 - - - I Str-C - - 
I Str-C - - 9 Str-C - - 0 - - - 6 Str-C N W  - 8 Str-C - - 6 Str-C WSW - 
10Str-C - - I Str-C - - 0 - - - o - - - 0 - - - sOR, Cir-s - - 
0 - - - 0 - - - 3 Str-C - - 10ostr-C - - 3 Str-C N N W  - 4 Cir-s, A-C- - 
7 Str-C - - 7 str-C - @ 6 Str-C - @O 3 Str-C - - 10 ~ t r - c  - W 7 Str-C SW - 
3 Str-C - - 6 Str-C - - 4 Str-C - - 5 str-C - - 3 str-c - - 2 str-C - - 

5 Cir,Str-cWSW - 9 Cir,Str-C WSW - ' 8 Cir-s,Str-c W S W  -1 9 Cir,Str-c WSW W 10 - - I 3 Str-C - - I 
9OStr-C - - 10 Str-C - - 10 Cir-c,Str-C W - 8 Str-C W - 4 str-c - - 3 Str - - 
7 Kw,Str-C \V - 7 Kw,Cum W N W  - 7 Kw,Cum S W  - 6 Cir-c,Cum W - 6 cUm W - 6 Cum W + 
0 - - - 9 C i r  W z0 Cir - 9 10Cir - - = " o -  - - d o -  
8OKw W - 8OCir-s,Str-C N W  - 9 Str-C N W  - 10 Nim - 102Nim - 102Nim %' 
10 Cir-c,Str-c N W  - 10 Cir, Str-c N W  - 10 Cum,Str-c - - ioCum,Cum-s -NW - 10 Nirn o lo-isim - W 
[&Nim - @@ 1C)2Nim - W ~ & N i m  - 0 102Str-C - - * 8Cir-c,Str-c NW - r @ ~ t r - c , ~ i m I  8 I l 

I 02 N i n ~  - + 102Nim - so 10 Nim - + 10 Nim - -$ 102Nim -f> 1OStr-C - - 
10 Str-C - -$ 6 Str-C W + 7 Str-C W - 7 Str-C W - 6 Str-c W - 6 Str-C W - 
2 Cum - - I Cum - - I Cum - - 3 Cir,Cum W - 5 Cum,Str-C - - 5 - - 
4 Cir.Str-C S W  - 2 Cum S W  - 2 KW - - - - - - o -  - 

I Kw 
q Str-c - - 10Kw 

10 Str-C - - 10 Str-C - @ 102Str-C - @ i o N i m  - @ 10 Nim - @' I '  
8 Cir-s,Str-C- 9Cum-s,Str-C W - 10 Str-C W - 6 A-c,Str-c -W - 8 strmc W - 10 Str-C W @' " 
6 R, Cir-C - - 4 Cir - - 6OCir-c - - 3 Cir-c,Str-C - - g cir, strc - - 7 Cir-s,Str-C - - 

10 Str-C - *@ 102Nim - - 10 Str-C - so 9 Str-C - ->-0 10 str-c - 10 Str-C - - 
2 Cir-s,Str-c- - / 

6 Cum,Str-C - - 7 Str-C "W - 8 Str-C W - Str-c - - 10 Str-C - 
10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 cir-s,str-C - - 10 cum.l,s~r.c - - 10 ~ t r - c  *' 

I Str-c - - - ..-. 
I str-C - - 0 - - - 'OStr-C - - 0 - 0 0 0 -  

7 Str-C - - 10 Nim,Str-C - -)(Â¥( 10 Str-C - ++ cum - / 

9 Str-C - - I Str-C - - 3 cum - - 
9 Cir-c,Str-C - - 10 Kw, Str-C - - 10 Str-C - - 10 - - 10 Str-C - 

6 Str-C W - 6 Str-C W - 4 Cir,W-b,Cum - 
7 K w  - - 4 Cir-c,Cum W - 10 Cir,Cir-c,Cum - 10 Cir-c,Str-c - 

6O Str-C - - 80Str-C - 
I Str, Cum - I Cum-s - - 6 Cir-c,Str-C - - 3 Cir-s,str-c- - 9 ~ t r - c  - Xo 

0 - - - / 

10 Str-C - - 0 -  - -  0 - - - 0 - 
10 str-C - - I 0  str-C - - / 

10 str-c - 10 Str-C - 
9 Str-C - - 7 Cir-s,Cir-c,Str-C - 10 - 

10 str-C - - / 

10 Str-C - 10 Str-c - - 10 5tr-C - 

S u m m e  der  Hydrometeore: 53 @, 68 X, 18 +, I A, 5 U, 25 =, 3 00, 3 /->, 2 \jj. 



I 1 7  - 
Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 

Mittlere Ortszeit. Avif 
7 i 8 9 1 10 11 Mittag 

I 

10 Str-C - - 100 str-C - - 8@ Str-C - - 7 Cir, Str-C - - 8 Cir.Str-C W S W  - 8 Cir,Str-C W S W  - 
6 Str-C W - 1 6 Cir-c,Str-C W - j Str-C W - 7OCir-s,Str-C- - 60Cir.-s,Str-C- - 6OCir, Str-c - - 
4 Str, Cum W - 1 6 Str-c - - 10 Str-C - - 10 Kw, Str-C - - 10 Kw,Str-C W - 10 Kw,Str-C W - 
I Cum - - I Cum - - o - - - o - - 10 Cir - - 10Cir - - 
3" R ,  Cir-s - - 4OCir-s,Cir-c - - snCir1 Cir-s - - 7Â°R,Cir,Cir-s,Cir- - - 8 W w  - - 80R,Cir-c,Cir-s - - 
j Cum,Str-cWNW - 8 Cum-s,StrWNW@O j Cir-s,Str-C - - 9 A-c,Str-C N W  - 9 Str-C N W  - 10 Cir-c,Str-C N W  - 

W N i m  - @X 102Nirn - @  ̂ i&Nim - @&+ ~ W i m  - 102Nim - @ 102Nim - 
3 Cir, Str-C - - loOStr-C W - 8 Str-C - - 10 Nim,Str-C - -)(Â¥I 10 Nim - -)(.E 10-im 

10 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str-C - - 102Nirn - j("o2Str-C - - - -I 
10 Str-C W - 

10 Str-C - *o 4 Cum W - 5 Cum W - 7 Cum W - 3 Cum - *'J 2 Cum - - 

10 Nim N W  8 A-C, Str-C N W  - 10 Cir-c,Str-C - * V 0  Str-C - - 6 Cir, Str-C - - 4 Cir,Str-C SSW - 
4 Cum, Str-C- - 4 Cir-s,Cum - - 4 Cir,Str-cWSW - 8 Cir-s,Str-C - 0 0  10 Str-C W - 9 Str-C \V - 
7 Str-C W S W  - 10 Str-C - @ SCum,Cum-s- - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10Str-C W - 
g Kw, Str-C - - 7 R, Cir-s - - 8 R, Cir-s - - 7 Cir-s,Cir-C- - 6OCir-s - - 7OCir-c,Cir-s- - 

102Nim - 102Nim - 102Nirn - 102Nim - - 9 Cir,Str-C ESE X0 10 Cir-c,Str-C- - 
I Str-C - - 2 Cir, Str-C - - 
2 Str-C - _t> 40 Str-C - 4> 

ioO Cir,Cir-C - - 7 Cir, Str-C - - 
I Cir - U j R, Cir-s - - 
4 Str-C S W  - 8 Cir,Str-C S W  - 

10 Str-C "W - 6 Cum W - 
10" Str-C - 102 Str-C W - 

5 R,Cir-s,Str-C- - 4 Cir-s,Str-cWSW - 
102 Str-C - =2 10 Str-C - - =2 

4O Cir W - 5Â Str-C - - 

2Str-C - - 
100Cir-s - - 
6 Cir, Str-C - - 
j R,Cir-C, Str - - 

100 R,Cir-s,Str-C - - 
7 Curn W - 
4 Str-C W - 
j Cum W S W  - - 10 str-C - - 
gÂ°Cir,Str- - - 
j Str-C W N W  - 
7 Cum.Str-C - - 

0 - - 
2 Cir-s S W  
3 Cir, Str-C - 
j R,Cir-s,Str- 
7 Cir-c,Cir-s- 

7 Curn W 
2 Str, Str-C - 
I Curn - 

10 Str-C - 
6(lCir,Str-C - 
2 C i r  W-b - 

7 Str-C W 
3 Kw, Str - 
I Curn - 

10 str-C - 
g A-C, Str-C - 

I Str-C - - 
10 Cum,Str-c W S W  - 

I Str-C - - 
10Nim -*G 

7 Cir-c,Cum W - 
8 Str-c W - 
3 Str-C - - 
I Str - V 

10 Str-C - - 
10 Str-C - - 

2 Cir-s - - 
&Ni& - 102Nim - A 102Str-c,NimÃ - 

30Cir, cir-C - - 4 Cir, Cir-C - - j Cir,Str-C - - 6 Cir, Str-C - - 4 Cir,Str-c - - 4 Str-C - - 
I Str-C - - I Str-C - - I Str-C - - 10Str-C - - iOStr-C - - U - - - 
2 Cir-s,Cum - - 2 Cir, Cum - - 3 Str-C W - 4 Str-C W - 4 Str-C W - 5 Str-C W - 

- I P-. -- -- 

l I 
3 Str-C - - 3 Str-C - - 3 Str-C - - 1 6 Str-C - 7 Str-C - - 8 Str-C - - - 
3 Str - - i s t r  - - 4 Str-C - - 3 Str-C - - 2 Str-C - - 3 Cum-s, Str-C - 
5 Curn - - 9 Cum - - 10 Str-C - 0 10 Str-C - @O ioOStr-C - an 3 Str-C - - 
0 - - 0 - - 0 - - - - 0 -  - - 0 - - - 0 - - - 

102Nim - ro^Nirn - 10 Nim - so 2 Str-C - - I Str-C - - I Str-C - - 
102Nim - @ 102Nim - @ 102Nim - @ ~&Str -C - @ 102Str-C - @ 102Str-C - @ 
10 Str-C - - 10 Nim - 2 Str-C - - 3 Str-C - - 3 Str-C - - 2 Str-C - - 
7 Str-C - - 7 Str-C W - 6 Str-C W - 7 Str-C - - 8 Str-C - - 7 Str-C - - 
6 Str-C - - 8 Cum W S W  - 10 Str-C - - 8 Str-C - +Â 7 Str-C - - 7 Str-C - - 
8OStr-C - (U 3 Str-C - - 4OCir - V , 10 Str-C - (U* 10 Str-C - - 10 Str-C . - - 

P K W  - - o - - - I K W  o - - - - I Str-C - - 5 Kw,Str-C - - 
10Nim - - I 6 Cum,Str-C W - o str-c W 9 W - 8 Str-C - - 9 Str-C - - 
10 Str-C - @ 10 Str-C - @ 10 Str-C - @ 10 Str-C - @ 10 Str-C - @ 10 Str-C - @ 
7 Cir-s,Str-C - - 8 Cir-s,Str-C W - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 10 Nini - * 
9 Str-C S E  - g Str-C S E  10 Str-C - - 6 Cum,Str-cSE-- 4 Str-C - - 4 Str-C SSE - 

10 Str-c - + 10 Str-C - - 10 Str-c,Nim - -f* 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - X' 
9 Str-C - *0 9 Str-C - 0 10 Cir,Str-C - 10 Str-C - *(I 9 Str-C S W  - 9 Str-C SSW - 

3 Cir,Str-C SSW - 4 Str-C - - 5 Str-C - - 0 - - - 2 Str-C N E  - 3 Str-C - - - 
j Str-C - 100Str-C - 8 Cum,Str-c S W  - 9 Cum,Str-C S W  - 8 Cum,Str-cSW - 4 Curn W - 

10 Str-C - - 6 Str-c - - 10Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - 7 Cum,Str-C- - 

0 - - 0 - - - 0 -  - - 7Â¡Cir- - 00 70Str-C - 100Str-C - - 
3 Str-C - *0 8 Str-C - - 9 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - - 10 Str-C - *' 

- - - - 
0 - - - 0 - T Str-c - - 0 - - - - - 10 Str-C - -I 10 Str-C - - 

- -  - - 0 - - - 0 - 0 - - IOOStr-C - No 0 - 0 - 
7"Str-C - - zÂ°Cir- - - I Str-C - - I Cum-s - - I Cum-s - - I Cum-s - - 

1onStr-c ' - 10 Str-c - 10 Str-C - *(I 6 Str-C - - 2 Str-C - - I Sir-C - - 
- - 0 -  - - 0 - - - 0 - - - 

2 Str-C - - I Str-C - - 0 - 
0 - - I str-C - - 1 Str-c - - l Str-C - - 3 Str - - 6 Str-C \VSW - 
0 - - - 0 - - I Str-C - - o - - - 

0 - 1 Str-C - - 
4 str-C - - 3 Str-C - - 2 str-C - - 2 Str-C - - 3 Str-C - - 4 Curn - - 

10 Nim - @ 10 Str-C - - 9 Str-C - - 4 Str-C W - 3 Str-C - - 6 Cum,Str-C- - 

5 - 8  ' 5.4 5'5 5'4 5'5 5-6 

Nieder- 
schlags- 
Menge 

____V. -- 
unten ob 
- - 
- - 
- - 
- - 
0.9 o 

8:; ;; 
- - 
0'4 - 
- - 
0'4 0 '  
4.5 3' 
2 - 0  0' - - 
0.4 0 '  

r *  
- 0' 
- - 
0'1 - 
- - 
- - 
0 '3  0' 
- - 
- - 

- 
- - 
- - 
- - 
0'3 - 

0-8 o -  



- 
Ãˆatu 
-- - 

I 
2 

3 

Mittel 
-- - -- 

- 
iatum 
-- - 

I 
2 

3 - 
Mittel - 

Menge, Form und Zug der Wolken, Hydrometeore, Niederschlagsmenge. 
September 1883. Sud - Georgien. Mittlere Ortszeit. 

I I 

I I 
qOStr-C - - 10 Nim - , . 8 Str-C - -)<-' 8 Str-C - - 3 Nim - X 4 Str-C - - 
9 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 9 Str-C - - 1 0 N u n  - -X0 
0 - - *O o - - - 3 Str-C - - - - 2 - I Str-C - - 2 Str-C - - 

4\ -- - - < 8 9 
l 

I 1 10 1 11 1 Mittag 
I -- - ---P- - I - 

I 
10 Str-C - - 10 Nim - x0 4 Str - - loOStr-C W S W  - 8 Str-C - - 1 7 Str-C W S W  -)(Â¥ 
9 Nim - Â¥)(- 9 Str-C - - 10 Str-C - so 9 Str-C - - 9 Str-C - X01 g Str-C - - 
1 Str-C - - 1 % - C  - - - - - - - - - - - - - 1 -  - - - 

Nieder- 
schlags- 
Menee 

unten oben 

I 

S Cum,Str-C WSW- 2 Str-C - - I Str-C - - 4 Cir-s,Str-C N W  - 1 9 Str-c - - \ 10 Str-C - 
9 Str-C - - 10 Str-C - - 8 Cum - - - 4 Cum WSW - 3 Str-C - - 2 str-C 

2 Str - - - -  - - - -  - - - -  - - I 4 Str NW - 

Mittel - - 
- -- -- 

I l I 
Mittel - - - - - - 



MONATS- UND JAHRES-UEBERSICHT. 



- 1 2 1  - 

Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes. 

- - 

Mittel 
-- 

- 
46.46 

44" 99 
42'37 
- 

45 .(" 
43'39 
42-67 
- 

48'68 

49-42 

49'97 
-- --- - 

49'36 

- 
Tages- 
mittel 

des 
Luft- 

drucke 
- -- 

50- 16 

45'9' 
44'50 

41-91 
40-30 

44 50 

42-91 

42-27 

51 -17 
48-26 

48-96 

49.47 
- -- - 

46-86 

42.20 

45 '45 

48-90 
- - -- 

45 -85 - 

Mittlere tggliche 

- 
farmebaro: 
No. 724 
- . -- -- 

W 

45-91 
44'50 
41-91 
- 

44-50 
42-91 
42-27 
e 

48'26 

48-96 
49'47 

-- - - -  

48-00 

Absolute 

Max. Min. Difl. 

* I  i 35-0 80-5 
62-0 24'2 37'8 
67.1 28-0 38.2 

57-9 21'4 36-5 

55'5 '3'4 42" 
62-7 18.5 44.2 
66.8 12'7 54-1 

57-0 H - 3  45-7 
"Ãˆ. 30.5 39.2 

65.6 23.9 41.7 
62-7 28-2 U - S  
67.3 6'0 61-8 

Sprung's Barograph. 

1882-1883. 

Differenz cwitiche 
ÃŸnr nph und 

bfitrinebarom. No. 7 

*t ., .. . , , , 

Absolute 

67-55 29.10 38.4: 
58-40 21-80 36.6~: 
- 

63-33 18-85 44'35 
67-35 12-90 54'45 
57-40 'V65 45-75 

- 
66.00 24.00 42-00 
63-20 28-65 34'55 
67.90 6.50 61-40 

67'90 6'50 61.40 



- 1 2 0  - 

Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes. 

382 U. 1883 September 
1882 October . . 

November 
December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
Miirz . . . . . 
April ... .. 
Mai,  ..... 
Juni.. . , . . 
Juli ...... 
August.. . 

P- - -- 

FrÃ¼hlin . . . . . . . . . . 
Sommer . . . . . , . . . . 
Herbst . . . . . . . , . . . . 
Winter. . . . . . . . . . . . 

--P 

Jahr . . . . . . . . . . . . . 

700 ??i?Wl + 
I l I ! I 

I 
I I I 

1 2 3 4 \ S  6 7 8 i i l0 I 
11 , Mittag 

Sprung's Barograph. 

7 0 0  mm. + 

--- - - - -- - -- - 

882 U. 1883 September 
1882 Octoher . . 

Nm ember 
December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
Miirz.. . . . 
April.. . . . 
Mai ...... 
Juni.. . . . . 
Juli . , . . . . 
August.. . 

----- - - ---  - - - -  - -- 

Winter. . . . . . . . . . . . 

8 1 9 1 10 1 11 Mittag 



- 1 2 1  - 

Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes. 
Georgien. 7 0 0  mm + - 

Tages- 
mittel 

des 
Luft- 

drucke: 
. -- - 

50.16 

45-91 

44" 50 

41-91 
40-20 

Mittlere tÃ¤glich Absolute 

Max. Min. Diff. 
-. P- -- -- 

I 

53-31 46-38 , 6-93 

49'44 42-29 7-15 

48-31 40'79 7'52 

45'38 38.70 6-68 

44-53 36-16 8-36 

48-03 40'45 7-58 
47-14 38'46 8-68 

47'33 36-54 10.79 
54'48 1 47'67 6-81 

52-19 44-12 8-07 

52-82 44-32 8-50 

53'7' 44'73 8-98 

Max. Min. Diff. 
- - -- - - -- - . - - -  

66-1 ' 35'6 30-5 
62.0 24.2 37'8 

67-1 28-9 38'2 

57-9 21.4 36-5 

55-5 '3.4 42'' 
62-7 18.5 44.2 
66.8 12-7 54.1 

57.0 H - 3  45'7 
69 .7  30.5 39'2 

65-6 23.9 41'7 
62-7 28-2 34-5 

67-3 6.0 61-8 

Sprung's Barograph. 

1882-1883. 

Mittel 

- 

46-46 

44'99 

42-37 
- 

45-01 

43'39 

42-67 

48- 68 

49-42 

49'97 
- 

49'36 - 

itarinebaror 
No. 734 

-- -- 
--P 

- 

45-91 

44" 50 

41-91 
- 

44-50 

42-91 

42-27 

48-26 

48 -96 

49'47 
- - - - 

48-00 

Differenz zwischc 
Barograph und 

Mnrinebarom. No.' 

0.55 

0-49 
0.46 
- 

0.51 

0.48 

0.40 

0'42 

0.46 

0.50 

- - - - - 

0-46 

Absolute 
Max. Min. Diff. 
-- - - 7 -- - 

I , 

S.G. 12 



- 122 - 

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur. 
SÃ¼d 

38211.1883 September 
1882 October . . 

November 
December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
M';irz . . . . 
April .. . . 
Mai ...... 
Juni. .. . .. 
Juli ...... 
August . . . 

Sommer . . . . . . . . . . 
Herbst . . . . . . , . . . . . 
Winter . . . . . . . . . . 

. .. ., . . . ~ .~~ 

Jahr . . . . . . . . . . . . . 

TÃ¤glich Maxima und Minima nach den Angaben der Indexthermometer. 

Mittel 

September October I November Decernber 1 1  Januar Februar 
1882 * I  1883 

Min. ' Â ¥ M a x  -- 
.-P --P .- - Min. I; Max. 

I 



123  - 
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur. 

Georgien. - 
Mittel 
- - -- 

0 

-0" 90 

1-27 

2-94 

3'74 
4-56 

5-35 

3'54 
0.48 

4 3 - 2 4  

-2.91 
-2.31 

1.18 

-P 

1 . 1 0  

4'55 

1-26 

-1'34 

"39 - 

Mitt lere tiigliche 
Min. Diff. 
- - -  - - - 

-3'66 5?b9 

-1.25 5-24 

0-33 5'18 
I "Ãˆ 

-1 5'2.3 
2-15 5-06 

2'39 6-04 
1-27 4.80 

-1';s 4.54 

-2-8 j 5-09 

-5.18 4-65 

-5.16 5.59 

1 - 7 9  5'9' 

TÃ¤glich Maxima und Minima nach den Angaben der Indexthermometer, 

- Max. -. 
Min Max 

0 

2 - 9  
6 - 9  
0 - 9  
1.8 
- 

5.2 
8-9  
8 - 8  
4 '3  
4'9 

2 - 7  
0 - 9  
4 '5  
3'3 

- 4 - 4  

-0.9 
-0.6 
- 
1 - 2  
2 -6  

2 ' 2  
5 - 6  
5'9 
1.4 

1 -9 
0 - 3  
- 
0 - 6  
9'4 

Min. - - -  - 

0 
-2'3 
-1 '3 
- 

-0'3 

- 
2-5 
0 - 3  
n 

0 ' 2  

- 
-2-5 
-2.2 

-2-5 

-2'4 
-1-9 
-2-8 

-I'! 

-4'3 
-4'3 
-4-0 

0 - 4  
-3'7 

-3'7 
-3'9 
-6.9 
-6.5 
-2-7 

J u n i  

-- .- 
' Max.  
- - -  

0 - 
- 

-6.4 
-3'4 
-3'3 

0 - 7  
0 - 9  
1.0 

- 4 . 1  

3 - 6  

5'9 
3 - 5  
5'9 
1'9 
-n 

' '4  
0 - 6  

-4.8 
-4-6 
-5 '4  

-3'3 
-4'7 

2.1 
4 - 6  

-2-6 

-1.3 
0 - 8  
2'7 

4 ' 1  
-3.2 

- 

Juli A u g u s t  
Max. 

P - 
Min - -  Max. Min . 



Monatsmittel der Temperatur aus den Ablesungen eines 

- -- -- - -- - - - - - 

1882 September 

October . . 
November 

December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
Wirz .. . . . 
April.. . . . 
Mai ...... 
Juni.. . . . . 
Juli . . . . . . 
August.. . 

- - - - -- - - 

1882 September 

October . . 
November 

December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
Warz.. . . . 
April.. . . . 
Mai*) . . . . 
Juni ....., 
Juli . . . . . . 
August.. . 

4 1 5 1 6  ' 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 Mittag 

Monatsmittel des Strahlungs- 

r 

*) Seit Mai 1883 war ein neues, an Ort und Stelle angefertigtes Strahl~ngsthermomete~ in Gebrauch, dessen Angaben mit denen 
des vorher gebrauchten nicht streng vergleichbar sind. 



1 vÃ¶lli frei aufgestellten gewÃ¶hnliche Thermometers. 

Georgien. 

Mittlere GZG Mittel des trock. rectio,, des f ,  1 Psychrotenn. 

thermometers im Vacuum. 

Mittel 
---- - - P - -  

- 

1 2.1 3 

10-57 

10.24 

6-32 

- 

0.53 

- 2-93 

- I -70 

3.31 



- 126 - 

Monats- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit der Luft in mm. 
SÃ¼d 

1 9 
I 

7 8 9 ' 10 11 Mittag 
. . ~. . . - .  . . 

1882 September .... 
October ....... 
November .... 
December ..... 

1883 Januar ........ 
Februar ....... 
Wirz ......... 
April (& Tage) . 
Mai ........... 
Juni.. ......... 
Juli ........... 
August (25 Tage) 

FrÃ¼hlin .......... 
Sommer .......... 
Herbst ............ 

....... 
- 

-P-- 

Jahr ............. 

Monats- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit der Luft in Procenten. 

1882 September .... 
....... October 

... November.. 

... December.. 
1883 Januar ........ 

....... Februar 
?!Yirz .......... 
April (% Tage) . 
Mai ........... 

......... Juni.. 
Juli ........... 
August (26 Tage) 

FrÃ¼hlin .......... 
Sommer .......... 
Herbst ............ 
Winter. ........... 

- -  - - .- . . . . . .  .-.... ~- -- 

Jahr ............. 



- 1 2 7  - 

Monats- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit der Luft in mm. 
Georgien. 

Absolute Mittel 
-.-- - 

- 

- 
4-28 

4 4 3  
4'55 

4'74 
4'33 
3-83 
- 

2-89 
2-87 

3-65 
- - 

4-75 

3-14 
.- - 

- 

Max.  ----Vin. D# -- - - 

- I 
I -- 

Monats- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit der Luft in Procenten. 

- 
Mitte 
- .  - - 

- 
- 

76-2 

73'9 
71.9  
70-9  
72 -6  

77'3 
- 

75-9 
72-6  

72-3  
- - - 

- 

72'2 

- 

73'3 
- -- - - -  

- - 

- -  - 

T!!gliche Schwankung 
Max. WH. Riff. 
-- 

I 

Absolute 
Max. - Min. W. 

- 1 -  I - 



- ,  

I2 U. 1883 September 
1882 October . . 

November 
December 

1883 Januar ... 
Februar.. 
hiiirz ..... 
April. .... 
Mai ...... 
Juni ...... 
Juli ...... 

. August.. 
- -- 

FrÅ¸hlin .......... 
Sommer .......... 
Herbst ............ 
Winter. ........... 
- - -- - --W - 
Jahr ............ 

S u d - G e o r g i e n .  

Vertheilung der Windrichtungen nach Monaten und Jahreszeiten. 

I 
I I N NNE NE 1 ENE E ESE 1 SE 1 SSE 1 S 1 SSW 1 SW 'WSWI W 'WNWI NW ] N N W ; C ~ I ~ ~ ~  

!!!!sz= 

imm 
- - 
431 
74' 
720 
743 
743 
672 
742 
718 
744 
7 2c 

743 

744 
z==== 

189; 

215i 

2201 

220' 

- 
846 



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

Vertheilung der Windrichtungen in Procenten nach Monaten und Jahreszeiten. 

[882u. 1883September 
1882 October . . 

November 
December 

1883 Januar . . . 
Februar . . 
Wirz . . . . . 
April. . . . . 
Mai ...... 
Juni . . . . . 
Juli . . . . . . 
August.. . 

FrÅ¸hlin . . . . . . . . . . 
Sommer . . . . . . . . . . 
Herbst . . . . . . . . . . . . 
Winter.. . . . . . . . . . . 

Jahr . . . . . . . . . . . . . 



S i i d -  

TÃ¤glich und jÃ¤hrlich Periode der Wind- 

Monat 

182 U. 1883 September.. 

1882 October.. . . 
November. . 
December . . 

1883 Januar . . . . . 
Februar . . . . 
Wirz . . . . . . . 
April. . . . . . . 
Mai . . . . . . . . 
Juni. . . . . . . . 
Juli . . . . . . . . 
August.. . . . 

FrÅ¸hlin . . . . . . . . . . . . . 
Sommer . . . . . . . . . . . . 
Herbst . . . . . . . . . . . . . . , 
Winter. . . . . . . . . . . . . . , 

Jahr ............... 

- 
Mittag 

7-36 

5-70 

5-33 

8 -64  

6-47 

7'57 

6-70 

6'81 

6-13 

5-66 

6-52 

8-39 - 
6-13 

7-56 

6-55 

6 -  86 

*) Durch das Anemometer gemessen, so lange dasselbe functionirte. 



G e o r g i e n .  

geschwindigkeit in Meter per Sekunde. 

Mittel 



SÃ¼d 1 
TÃ¤gliche und jÃ¤hrliche Gang 

M o n a t  
... .- ..... ............ 

382 U. 1883 September. . 
1882 October .... 

November. . 
December . . 

1883 Januar ..... 
Februar .... 
M'iirz ....... 
April. ...... 
Mai ........ 
Juni ....... 
Juli ........ 
August.. ... 

- .... .- ............. - - 

FrÅ¸hlin ............. 
Sommer ............. 
Herbst ............... 
Winter. ............. , 

P---. - 

Jahr ................ 

M o n a t  
... ......... ....P- 

882 U. I 883 September . . 
1882 October . . , . 

November.. 
December . . 

1883 Januar.. .... 
Februar .... 
Wirz ....... 
April. ...... 
Mai ........ 
Juni. ....... 
Juli ........ 
August.. ... 

..-P- - - - -- -- - 

FrÅ¸hlin ............. 
Sommer ............. 
Herbst ............... 
Winter. .............. 

-- -. -.- . --P .... 

Jahr .... , ........... 

SÃ¼d 

TÃ¤gliche und jÃ¤hrliche Gang 

Mittag 

I 
1 6 - 4  6 . 4  

7'5 8 - 2  

7 '7  7'5 
7 .1  7 - 0  

7'5 7'4 

6 . 7  6-6 6 . 7  6 - 0  ' 7.2  

8 . 3  8 - 5  8.4 8-0  8 -0  

8 - 0  7 '9  7 . 6  7 . 6  7'9 

7 '3  7 '5  7 ' 3  7 ' 3  7 - 2  
8-4 8 - 1  8 .3  8 - 1  8 - 0  

7 - 2  7 '4  7 - 2  7 - 2  7'3 
6 . 3  6 - 6  6 . 4  6 . 4  6.7 



Georgien. 

1 der BewÃ¶lkun in o-goO HÃ¶he 

Georgien. 

der BewÃ¶lkun in 45-90' HÃ¶he 

Mittel 
-- 
-P - 

5-6 
6 -8  

6-7  
7 - 2  
6-8 

7'2  
7-3 

6 - 9  
5'9 
6 - 8  

6 - 3  
6-4 

--- -- --- 

6 - 4  

7 - 0  
6 -7  
6 - 1  

-- . . 

6 - 6  



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

7 
= 

-------I Ge- i I 

I I 1 Niederschlags- Nieder- 
samnlt- Summe 1 
nieder- 1 * ' + 1 ' - ' " 1 = 1 ! e 1 @ 1 

1 Stenge in  nm. ' schlags- 

schlags- 0 -)(- I Stunden 
I I 

Stunden I unten 1 oben in 'Io , 

216 107 109 12 9 0 0 53 0 I 0 0 0 74'0 - 3I.9 

184 99 85 1 2 3 0 13 0 I o o o 82.1 - 25.1 

160 108 52 I 7 o o 69 o I o o I 85.6 - 25-0 

190 118 72 26 3 o o 13 o o o o o 146'8 - 29.4 

171 47 124 51 1 0 0 9 0 1 2 0 0 81.6 - 31.0 

116 23 93 54 4 o I 31 o o 5 o o 15-5 (11.5) 23-4 

12 114 79 3 o o 10 o 1 6 I o 52'2 95.6 28'9 

114 28 86 IOI 2 o o 11 3 I I o o 35.0 67'0 2gS2 

121 53 68 18 I 5 o 25 3 3 2 o o 100.0 103'3 1 8 ' ~  

---- 
----P- 

- 
7 

I I ' I I I 
FrÅ¸hlin .......... 409 130 279 81 ' 9 2 ' 0  ' 2 i  o : o  i o ;  3 1 5 . 5 '  - ' ~ 5 ' ~  

Sommer .......... 560 314 246 14 135 o 3 o o I 241.7 I - 27'4 

Herbst ............ 53 o I 7 o o 243.9 - 27.9 

361 93 268 198 46 6 5 9 I o 187.2 265'9 * ~ 5 ' ~  

------P--- 

---- 3 4 8  8 1 3 2 6 ,  6 II1i16 I I 1 9 8 8 . 3  
I 

. -L_ - .- .- - - -- -- -- - -- -- 

1882 U. 1883 September 

1882 Octoher . . 
November 

- - - - - 
I I I ' ' 1 1 1 1  

I 

80 68 7 61 12 o o o 11 0 ' 0  0 1 0  o 127.9 - 17.9 

218 150 58 92 68 o o o 16 o I o o o 117.8 - 29'3 

194 191 65 126 I 2 o o 65 o I o o o 69'8 - 26'9 



Sud-Georg ien .  

StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

7Ã£: 
September 1882 und 1883. 

7 
8 
9 

10 
I  I  

Mittag 
1- 

I  
2  

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
I I1 

12 

Summe 
\- -- 

October 1882. 

- * l + * ' - I "  = I m  -- - - 
-P---- ---Y= T 

3 1  2 ~  5 0 1  0 o o i o  
4 ,  1  4 0 1  0  0  0 ' 0  
4 2 4 0 0 0 1 0  
4 3 2 0 0 0 1 0  
2 3 2 0 0 0 2 0  
2 5 2 0 0 0 0 0  

2  2  0  0 0 3 0 0 0 0 0  
0  2 3 0  o o * o o o o o  
3 3 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
2 4 1  0  0 0 0 0 0 0 0 0  
0  3 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
0  5 3 0  0 0  1 0 0 0 0 0  

- - - - - - . -  - -- - - - -- --- - -- - 
7 l 1  0 1  0  0  I  o 1 0  0  0  0  
5 1 6  I o o o 1 0 0 0 0 0  
5 6 2  o o O I O O O O O  
5 5 2  0  0 0 2 0 1 0 0 0  

4 2  3 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
3 2  2  0  0 0 1 0 0 0 0 0  

3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
1 5  3 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
1 4  5 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
1 4  3 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
0  3 5 0  0 0 0 0 0 0 0 0  
2  2  6 o o o o o o o o o  

P- 

Zeit 

r 
2  

3 
4 
5 

6 

7 
8 
i 9 
I 10 
I I1 
1 Mittag 
I==== 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
I I  
12 

-- - 
I 

November 1882. 

0 0 0 0  
0 0 0 0  

0 0 0 0  0  0  0  0  
0 0 0 0  0 0 0 0  

0 0 0 0  
0 0 0 0  
0  0  0  0  

I 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  

2  3 0  0  0 0 4 0 0 0 0 0  
3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  
3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  
4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ~  

3 7 I 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
I 6 O O O O ~ O O O O O  

- - 
-- - I Ir----------- - - 
6 5 1 2 6  i 2 0 ' 0 6 5  o I o o o 

1 December 1882. 



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  I1 
StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. ~1 

Januar 1888. Februar 1883. 

MÃ¤r 1888. 

6 4  1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
6 2  ~ o o o ~ o o o o o  
7 1  1 0 0 0 I 0 0 0 0 0  

8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
~ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 1  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 2  I 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
----P - -- - ---- - - - -- - - W - -- -- -- -- - - U - - - 

3 4 ~ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 4  I I o o o o o o o o  
6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
2 1  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 3 2  I 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 4  1 ~ 0 0 1 0 0 0 0 0  
4 2  I 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 2  I 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 4  I 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 2  I 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- - - - -W- - - - - - - --- - - . - - - -- 

1 1 8 7 2 2 6  3 0  0 1 3  0  0  0  0  0  

April 1883. 



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. !I 
- - - -- - - - - 
I 1 Mai 1883. 

Zeit Juni 1888. 

1 - I V  i = ~ c o j n l ~ ~ ~ ~ - o .  
-7 I - - - - -1- - - .  - -  - - 

0 ,  0 1  o l o  o J O 0 I -  1 - 0 1 0  1 - 1 0  o o l o l o  
- --- - 

I 0 0  1 0 ' 0  I 0  0  1 0  0  I i 0  0  
0 0 Ã ˆ ~ 1 0 0 1 0  1 0 0 1 0 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  I 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 ~ ~ ~ 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0  5 2  0  0 0  1 0 0 0 0 0  

0 0 0 1 0 0 1 0 0  

I I 
Mittag 

Summe 
-. 

I[- . - 

Juli 1883. 1 I Aumst 1888. 
Zeit 

I  
2  

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
I  I , Mittag 

I 
2 

: 3 
; 4 
I 5  
I 6  



SÃ¼d-Georgien  

StÃ¼ndlich HÃ¤ufigkei der Hydrometeore. 

Jahr 1882 - 1883. 
Z e i t  

7 
8 
9 

10 
I I 

Mittag 

Summe . . . 

SÅ¸d-Georgien 

Zug der oberen Wolken. 

I i Summe I 

* @ I [  ,I -.P- Q! -P- x i + ~ ~ ~ v i =  - I - I A l  l w i e i A  
1- 

76 26 50 ' 1 8 1  1 1  I o I I o o o 0 1 o 
70 30 40 14 0 0 0 I I 0 0 4 0 0 

83 31 52 17 2 I I 14 0 0 I 0 I 

8 2 34 48 19 2 2 o 17 o o o o o 
70 24 46 21 I I 0 19 0 I 0 0 0 

76 33 43 I 6 3 o o I 6 o 3 I o o 

79 33 46 22 2 I 0 20 0 0 0 0 0 
80 35 45 17 I o o 17 o o o o o 
71 26 43 I I I o o 14 o I o o o 
71 25 46 I 6 5 o o 10 o I o o o 
67 24 43 2 1 3 0 0 9 0 0 0 I 0 
72 23 49 I 6 3 o o 14 o o o o o 

P- -- 
I I 

72 24 48 10 i 3 1 o 1  O i  14 0 I 0 1  0 1  0 
75 $ 43 20 4 o o I 6 I 2 o 0 ;  0 
81 43 14 o o o '9 0 I 0 0 0 
88 33 5 5 18 o o o 14 0 I 0 0 0 
69 32 37 2 2 0 0 0 I I 2 0 0 0 0 
7' 33 38 24 I 0 0 15 0 0 I 0 0 

80 33 47 16 I o o 13 0 0 3 0 0 
74 28 46 20 o o o 9 I o I o o 
73 35 38 2 1 0 0 0 15 0 0 I 0 0 
77 35 42 I 6 I o o 8 2 o 3 0 0 

76 31 17 o I o 8 o o o o o 
45 18 74 27 47 0 I 0 12 0 I 0 0 

P- 

o 
- - - 

September 1882. 1 s a. m. Cir-C E, 5 m. R von NW-SE. 
5 p. m. Cir-C und &r-s W. 

October. 
1 5 a. rn. R von SW-NE. 
I 7 a. m. Cir-C und Cir-s NW 

5 a. m. Cir-s NW. 
4 P. m.Cir-C und Cir-s NE. 
10 a. m. Cir-C und Cir-s NW. 
5 a. m. R von ESE-WNW. 
9 a m. R von ESE-WNW. 
9 P. m. Cir-s in R von SE-NW. 
6 a. m. Cir-s in R von NE-SW. 
2 a. m. R von SW-NE. 

November. 
10 a. m. R von NNW-SSE. I 4 P. m. W-b von N-S. 
6 p. m. Cir NW, 7 m. Cir NW. 
3 a. m. R von E-4, in E convergirend. 
2 p. m. Cir W. 
3-7 p. m. R von NW-SE, 8 p. m. C i r p N W ,  9 p. m. 

C1r-C W. 

I 

4 P. m. Cir-C NW. 
3 a. m. R, in ENE converg., 3 P. m.Cir-s W, 4p.m.Cir-s W. 
10 a. m. Cir-s NW. 
6 p. m. Cjr-C W. 
3 a. m. C?r NW, in SE convergirend. 
3 a. m. Cir W. 

- - 

4 a. m. Cir NW, 7 a. m. Cir WSW, j p. m. Cir W, 
6 p. m. Cir und Cir-s WNW. 

p. m. Cir N E  8 p. m. Cir NW und N. 
Mittags ~ i r - C  N â ‚  6 p. m. ~ i r - C  SW, 7 p. m. ~ i r - C  WSW. 

- 
I I 

I807 725 1082 I 424 34 8 I 326 ' 6 '  I I 16 i , 1 I 

Datum 

3 
5 
6 
8 

December. 
5 p. m. Cir-s SW, 6 p. m. Cir-s SW. 
6 a. m. Cir W, 9 a. m. Cir und Cir-s S. 
3 und 4 p. m. R von SW-NE. 
9 und 10 a. m. Cir-s W, 11 a. m. bis I p. m. Ci-c und 

Cir-s W, 2 . m. Cir W. 
6 p. m. Cir WS$ 7 p. m. Cir SW. 
6 p. m. Cir-s NW, 7 m. Cir W und Cir-s NW7 

8 m. ~ i r - s  NW. 
S a. m. Cir und Cir-C NW, 6 p. m. Cir und cir-C NE- 
7 und 8 m. Cir-s W. 
8 P. m. Ck-C Streifen, in S W  convergirend. 
4 p. m. R von NW-SE 8 und 9 p. m. Cir NW. 
8 a. m. R von W-E, Mittags ~ i r - C  WNW und 

wsw- 
4 P. m. ~ i r - c  W, 9 und 10 p. rn. Cir SW. 
2 a. m. Cir-C in Streifen von NW -SE, 9 a. m. R 

NW-SE. 

Januar 1883. 



Datum 
20 
2 1 
22 

25 

28 
30 
31 

I 

2 

5 
7 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 

18 
J9 

20 

22 
26 

27 

4 

10 
16 
20 
21 

22 

23 
28 
29 
30 

2 

4 
10 

13 
I 8 
19 
20 
2 1 

23 

24 

25 

26 

8 p. m. Cir W. 
2 p. m. Cir-C W. 
5 a. m. Cir-s von NNW-SSE, 4 p. m. Cir-s WSW. 
3 p. m. und 4 p. m. Cir-s WNW, 5 p. m. Cir-s W, 

6 p. m. Lir-s NW, 7 p. m. Cir-s NNW 8 p. m. 
Cir-s W, 11 p. m. Cir-s W, 12 p. m. dir-C und 
C i r s  W - - - . . . 

4 a. m. Cir und Cir-s SW, 6 a. m. Cir-s SW. 
4 p. m. Cir-s W, 5 D. m. Cir-s WNW und N. 
5 G. m. Cir-C und Cir-s W, 6 a. m. Cir-C und Cir-s 

NW, 12 p. m. R von WNW-ESE. 

Februar. 
I a. m. R von WNW-ESE, 2 a. m. Cir-s in Streifen 

von WNW-ESE. 
2 a. m. Wolken in R Form von SW-NE. 
8 p. m. Cir und W-b W. 
4 p. m. Cir-s W, 5 p. m. Cir-c und Cir-s W, 6 

1 ~ i r - s  in 1; W, 7 . m. ~ i r - C  und ~ i r - s  in k W; 
8 p. m. ~ i r - c  u n J ~ i r - s  NW, 9 p. m. ~ i r - s  NW, 
R von NW-SE. 

I Â¥ D. m. Cir-s in R SW. 
7 p. m. Cir-C W. 
7 und 8 a. m. Cir-s SW 10 

Cir-c und Cir-s SV$, 2 
3 P. m. Cir SW, j und 
R von NW-SE 

11 a. m. R. von WNW-SSE 

a. m. Cir-s SW, Mitta 
p m. Cir-C und Cir-s I$ 
7 p. m. Cir-s SW, 8 p. m. 

6 und 7 p. m. Cir-s W. 
10 und 11 a. m. Cir-s SW, 2 p. m. Cir-s W, 3 p. m. 

Cir-C W, 4 p. m. Cir-C und Cir-s W, 5 p. m. 
Cir-C W, 7 p. m. R von NW-SE. 

I p. m. Cir-s in R von SE-NW. 
2-5 a. m. R von NW-SE, 7 a. m. Cir-s WSW, 8 a. m. 

Cir WSW, 9 a. m. Cir WSW, 5 . m. Cir-s 
WSW, 6p.m.R vonSW-NE, 1 I p.m. 8 v o n ~ - E .  

7 und 8 a m. Cir c und Cir-s W 5 p. m. Cir-s W, 
7 p. m. Cir-c und Cir s S d .  

7 p. m. Cir W. 
5 a. m. R von WNW-ESE, I I a. m. Cir-c W, I p. m. 

Cir-s W, 5 p. m. Cir und W-b WSW. 
I a. m. Cir-c und Cir-s W. 

MÃ¤rz 
6 a. m. Cir-c und Cir-s in R von NW-SE, 7 a. m. 1 Cir-C SW, 8 a. m. Cir-C und Cir-s SW, 9 a. m. 

I Cir SW. - 

Mittag Cir-C W. 
5 p. m. Cir-s W, 6 p. m. Cir-C W. 
12 p. m. R von W-E. 
5 p. m. Cir-s in R von SW-NE, 6 

~ i r - s  in R aus W, 7 p. m. 2;- 
Cir-C und Cir-s SW. 

I und 2 p. m. Cir-s in R von W-E. 

m. Cir-C und 
C W, 8 p. m. 

I a. m. Cir W. 
I p. m. Cir-s in R von NW-SE. 
3 p. m. Cir-C W 5 p. m. Cir-C in R von SW-NE. 
4 a. m. Cir N N V ~ .  

April. 
1 4 p. m. Cir W. 

5 p. m. R von NW-SE. 
7 a. m. Cir-C W. 
8 p. m. Ci?-C NW 9 p. m. R von NW-SE. 
11 a. m. ~ i r - c  W ~ W .  
10 p. m. Cir W, 12 p. m. Cir-C NW. 
I a. m. R von NW-SE. 
8 a. m. R von NE- SW. 
3 p. m. Cir-s W, 4 und 5 p. m. Cir-c und Cir-s in R 

WNW 6 p. m. Cir-s W, 10 . m. Cir-s in R von 
NW-SE, 12 p. m. ~ i r - c  NW 

I bis i a. m. Cir-c NW, R von NW-SE, 5 a. rn. 
Cir-C NW. 

4 p. m. Cir-C und Cir s WNW, R in NNW converg. 
aus WNW, 5 p. m. Cir-C WNW, 9 P. m. R, in 
N conver irend. 

3 p. m. R von SW-SE aus W. 
27 9 a. m. Cir-c in R von W-E. 

Datum 
4 
6 
8 

9 

13 
19 
2 1 
22 

24 

26 
27 

28 

29 

4 
10 

13 
16 
22 

2 

I 

4 
9 

10 
12 

13 
17 
I 8 

24 
39 
30 
31 

2 

5 

8 
I I 
12 

14 

17 

18 
19 

20 

2 1 
22 

23 
25 

27 
28 

Mai. 

3 p. m. R von NNW-SSE. 
a. m. Cir-s S. 

i t t a g  Cir in W-h von NW-E. 2 p. W-b von SW 
hin NF --.. .---. 

6 a. m. Cir-C in Streifen von NNW-SSE aus N, 8 a. m. 
Cir NNW. - - 

3 p. m. R in W converg. aus W. 
2 p. m. Cir in R Streifen, in NE converg., 1 I p. Cir-C W. 
5 a. m. Cir-C W, 7 p. m. Cir S, 8 p. m. Cir SSW. 
I a. m. R von SW-NE. 
3 und 4 a. m. R von WNW-ESE aus W, 11 a. m. 

bis I p. m. Cir S. 
3 a. m. Cir-C SE. 
3 a. m. Cir-C SE, 4 a. m. Cir-c und Cir-s SE, 5 a. m, 

Cir SF. - - - - - - . 
6 und 8 a. m. Cir-s S,  6 bis 9 a. m. R von S-N, 

9 a. m. Cir-C und Cir-s S. 
I I  a. bis I p. Cir-s SE, R von SE-NW, I und 2 p. m. 

Cir-s SF 3 p. m. Cir und Cir-s SSE, R von 
WNW-%SE. 

Juni. 
2 p. m. Cir-s in R von SW-NE, 3 p. m. Cir-s SSW 
9 a. R, in SW convergirend. 
9 a. m. R von WNW-ESE. 
8 p. m. Cir-s WNW. 
7 p. m. R von SSW-NNE, 9 . m. Cir-s in R von N-S. 
Mittag Cir-s in R von SW-NE, Cir-s SW. 
Mittag Cir W. 

Juli. 
I o a. m. Cir-s in R von E-W. I n. m. Cir-s SW. 

3 ' 9 a. m. R von W-E. 
7 a. m. Cir-s SSW, R von SSW-NNE. 
8 a. m. Cir-s in Streifen von WNW-ESE aus W. 
8 a. m. Cir-C SW, n a. m. und Mittag R von W-E, 

I D. m. k von WNW-ESE. 
7 a. m. dir in Raus  ENE. 
2 und 3 a. m. Lir-s W, 4 a. m. Cir-C W. 
I und 2 p. m. R von W-E, 3 p. m. Cir-C W, 5 p. m. R 

aus NW. 

9 a. m. R von WSW-ENE. 
8-11 a. m. R von W-E, 3 p. m. R von W-E. 
7 a. m. lange Cir-s Streifen von WSW-E, 9 a. m. R von 

NNW-SSE, 3 p.m.Cir-s in Streifen vonSE-NW. 

Angast. 
1 7 a. rn. Theile von R in WNW converg. aus W, 8 a. m. 

Cir-C W, I I a. m. SchleierartigeR in ENE conver 
I 7 a. m. R von SW-NE, 8 a. m. Ci rc  und Cir-s 'Si 

10 a. m. bis Mittag R von W-E. 
7 a. m. Cir NW. 
I D. m. Cir SSW. 
8 a. m. Cir-s WSW. 
8 a. m. Cir-s WNW, Rvon  WNW-ESE, 9 a. m. R 

von NW-SE, Mittag Cir-C und Cir-s WNW, 
I p. m. Cir-C in R, in SW und SE converg., 
3 . m. Cir-C W. 

7 . m. R von SSW-NNE, 8 a. m. Cir-s in Streifen 
von W-E aus S, 10 a. m. Cir-s W, 5 p. m. Cir-s S. 

10 p. m. Cir SSW. 
2 a, m. K von NW-SE, 5 a. m. R von SE-NW, 

8 a. m. Cir-s in K von W-E, g a. m. R von 
ESE-WNW, Cir-C W, 10 a. m. Cir-s WSW. 

10 a. m. Cir-C und Cir-s W, 11 a. m. 1t von SW-NE, 
Mittas Cir-C SW. - t 7  

10 p. m. Cir-C, in E convereirend. 
I p. m. R von WNW-ESE. 
7 a. m. R von NW-SE. 
7 a. m. Cir in R aus WNW, 8 p. m. Cir-s Streifen 

von W-E. 
6 a. m. R von SSW-NNE. 
7 a. m. Cir SW Cir-C NNW, R von SW-NE, 8 a. m. 

~ i r - C  sW. 



Allgemeine Uebersicht der meteorologischen 

Juli . . . . . . 
August.. . 
- - - 

FrÅ¸hlin . . . . . . . . . . 
Sommer . . . . . . . . . . 
Herbst . . . . . . . . . . . . 
Winter. . . . . . . . . . , . 

Luftdruck T e m p e r a t u r  

I I I W '  
*~roststunden Zahl der 

,-, G ;.a j.4 -.- $i  2.a ~ + 
+ 53 52.4 3 O 0.a A . A g : $  
S .ZS $4 ;g $2 s 2 2 0 6  

s 

Feuchtigkeit 

absolutem 
Minimum 



Beobachtungen der Station SÃ¼ -Georgien. 

Zahl der Tage mit 
mittlerer BewÃ¶lkun Zahl der Stunden 

gleich: 

wolken- . 10'0 0.0 > 8 < 2 trÃ¼ in O Ã  los m ' 0  

Niederschlags- 

mengen 

- 

monat- Maxim. ii 
liehe 24 Stund 

-. - 

mii mm 

127'9 51'5 
117'8 25'2 

69'8 23.1 

74"' 33.0 
82.1 V-0 
85-6 26-9 

146.8 29'6 

8 1 . 6  18-5 

1 5 - 5  3.2 
52.2 11.4 

35.0 12-1 
100'0 72-8 

315'5 5 1 ' 5  

241.7 33'0 

243-9 29'6 

187.2 72'8 
- -. - -- 

$38.3 72-8 

H y d r o m e t e o r e  
--P -- P -- P- - 

-- Zahl der Tage mit: -- - - - - - Zahl der Stunden mit: - - -  
Niederschlag *) 1 -- - Xiederachlag 

Å¸ber m m  3 -tÃ A 1 tiber- 0 *4Ã Zz 
haupt >O'25 hanpt in % 

- . -- -- - - - . -- 
i---- 

-- - - -- - --- - - - -. 

*) Als , , N  i e d e r s c h l a g L '  wurde gerechnet: C, X, +, A. 
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E I N L E I T U N G .  

Nach der Ausschiffung der Expedition wurde der Platzl auf welchem man die Station anzulegen ge- 
dachte, einer vorlÃ¤ufige Untersuchung auf magnetische Lokal-EinflÃ¼ss in folgender Weise unterworfen: 

Es wurden drei in gerader Linie liegende Punkte ausgewÃ¤hl - der zweite war vom ersten 250 Schritte, 

der dritte? auf einer AnhÃ¶h gelegen, vom zweiten 450 Schritte entfernt - und an denselben mit HÃ¼lf eines 

Keumayer'schen Deviations-Magnetometers von Herrn Dr. Vogel  folgende Beobachtungen gemacht. 

Die Winkel, welche die beiden Deklinatio~~s-Nadeln mit der Standlinie bildeten, waren: 

Punkt I Punkt 11 Punkt 111 

Die Ablenkungs-Schiene erzeugte die Winkel: 
Nadel I 320101 32O 6l 32O 

7, 11 32 5 31 58 32 5. 

Die Nadeln hatten folgende Schwingungsdauern: 
Nadel I 1.26s 1.25s 1-23s 

7, 11 I -28  I -27 I .24. 

Aus diesen Beobachtungen kann auf einen Lokal-Einfluss nicht gesc11lossen werdenl da die etwa be- 

obachteten Abweichungen innerhalb der Genauigkeits-Grenzen liegen? die durch diese Art der Beobachtung 

zu erzielen sind. 

SpÃ¤ter genauere Untersuchungen? welche im Verlaufe des Beobachtungs-Jahres an einzelnen Punkten 

in der Umgebung der Station vorgenommen wurden, und welche ein gleiches Resultat ergaben, sind in einem 

besonderen Abschnitt zusammengestellt. 

Am 10. September war man mit dem Bau der Hiiuser und den n6thigsten Einrichtungen so weit, dass 
mit den abso lu t en  Bes t immungen  begonnen bverdc11 konnte. E? ergaben sich fiir die erdmagnetischen 

Elemente folgende Werthe: 
Inklination: 4 8 O  20:; SLd 

Deklination: N oO 6!4 E 
Horizontal Intens.: 0.2541 C. G. s. 

Die Inklination wurde bereits am 6. mit dem Nadel-Inklinatorium beobachtet; zur Bestimmung der 

beiden anderen Elemente wurde der xveiterhin beschriebene Theodolit benutzt. SSn~mtIicl~e Werthe sind un- 

sicher und konnten, da die .Aufstellung der Variations-Instrumente noch nicht bcendet \var, nicht auf Normal- 

StÃ¤nd reducirt werden. 
S. G .  1 5  



FÃ¼ die Va r iat i o  11 s -  Be obac11 t u n  ge 11 war ein besonderes Gebaude bestin~mt, die Einsichtui~g und 

-4uf~teIlung desselben wurde solveit gefÃ¶rdert dass am 15. September der erste international vorgescl~siebene 

Termin abgehalten werden konnte. Die regelmÃ¤ssige stÃ¼ndliclle Beobachtungen begannen gleichfalls am 

genannten Tage. Die Anlage der Hauser ist aus dem Situations-Plan der Station zu ersehen. Leider war, da 

der Aufbau in1 IVinter, in gefrorenem Terrain, erfolgte, die Fundamentirung des Pfeiler nicht in dem Masse 

sicher. wie ~ v Ã ¼ ~ ~ s c l ~ e i ~ s ~ v e r t  gewesen wÃ¤re so dass schon im Oktober ein Umbau derselben erfolgen musste. 

I. Absolute Bestimmungen. 
Die absoluten Messungen wurden regelmÃ¤ssi im L4nschluss an die Termin-Beobachtungen, also 

11-enigstens zu-eima1 monatlich angestellt. Beobachter waren die Herren Dr. S c  h r  a d e r Ds. V oge  1 und 

Dr. Clauss ,  einige Male betheiligte sich auch Herr Mosthaf f .  

A. Beschreibung der benutzten Instrumente und angewandten Methoden. 

FÃ¼ Dekl ina t ions-  und IntensitÃ¤ts-Bestimmunge wurde ein von C. B a m b e r g  gefertigter Theodolit 

No. 1850 benutzt, welcher von gleicher Konstruktion wie der Theodolit No. 1849 der Expedition nach dem 

Cumberland-Sunde war. Die Einrichtung dieser Instrumente ist im wesentlichen die von L a m o  IH angegebene, 

wie sie in seinem Handbuche? sowie in dem Supplement-Bande IV der Annalen der MÃ¼nchene Sternwarte 

beschrieben worden ist. Nur einige AbÃ¤nderungen welche im Laufe der Zeit sich als nothwendig herausge- 

stellt hatten? wurden getroffen. Die Magnetnadeln hatten die gleichen Dimensionen wie die des Theodoliten 

No. 1849. Zu den Deklinations-Beobachtungen diente der aus zwei Lamellen-Paaren bestehende grosse Doppel- 

Magnet? dazu der Torsions-Stab, dessen Magnet aber verstÃ¤rk werden musste. Jede Beobachtung bestand aus 

vier Einstellungen des Deklinations-Magnetes? zwischen welchen derselbe zweimal umgehÃ¤ng wurde7 einer gleichen 

Zahl von Einstellungen mit Torsions-Stab und der Bestimmung des Torsions-VerhÃ¤ltnisse ftir jeden Stab, die 

in der tiblichen \\'eise durch Umdrehung des Torsions-Kopfes geschah. Bei den Ablenkungs-Beobachtungen 
wurde, \vie es in der Instruktion vorgeschrieben war, zunÃ¤chs der kleine Magnet von 11.6mm LÃ¤ng benutzt 

und fiir diesen die Konstante k bestimmt. Als spÃ¤te der grosse, 7omm lange Magnet als abgelenkte Nadel in 

Gebrauch genommen wurdel zeigte sich, dass die IntensitÃ¤ts-Bestimmunge wesentlich ungenauer ausfielen. 

Die Grtinde hierftir lagen, wie bereits von den Beobachtern auf der Station erkannt wurde, darin, dass die 

abgelenkte Nadel, welche im Mittel gegen 35mm Ã¼be der Ebene des Ablenkungs-Magnetes sich befand, bei 

den Beobachtungen bald h6her, bald tiefer lag. Dieser Umstand, der in dem Falle, dass beide Nadeln fast auf 
gleicher HÃ¶h liegen, keine erhebliche Ungenauigkeit zur Folge haben wÃ¼rde wird die Quelle grosser Un- 
sicherheit, sobald eine gr6ssere Abweichung von jener gleichen Htjhe, wie bei dem Bamberg'schen Theodo- 

liten, vorhanden ist. Nur die kleine Nadel hing bei diesem Instrumente bei richtiger Lage des Spiegels gegen- 
Ã¼be dem Fernrohr ziemlich gut auf gleicher HÃ¶h mit dem Ablenkungs-Magnet, andernfalls wÃ¤r auch die 
ganze Konstanten-Bestimmung von k fehlerhaft geworden.*) 

*) V@.: Beohacht~~nse~l der absoluten Jntensitiit zu Wilheln~sl~aven, Annalen der Hydrographie 1885, Heft 111. 



Eine zweite Quelle von Unsicherheiten in den Beohachtullgen mit grc)s$er Na&1 lag in der mutll- 

masslichen VerÃ¤nderlichkei der Konstanten derselben. auf die noch nÃ¤lle ~ ~ + ~ n g c i i  \ver~len soll; dieselbe 
stellte sich erst bei der definitiven Bearbeitung heraus und bedarf noch einer I'erifikk~tion durch besondere 

Beobachtungen. Beide GrÃ¼nd erschienen hinreichend, u m  die Beobachtungel~ mit grosser Natiel gi111z von 

de r  Reduktion auszusch1iessen. Das Beobachtungs-Material erleidet hierdurcl~ keine \vese~ltlicl~e Einbi~sse. da man 

in  richtiger Erkenntniss des erstgenannten Grundes auf der Station in der zweiten HÃ¤lft des Beobacl~tungs- 

Jahres es vorgezogen hatte, nu r  noch mit der kleinen Nadel zu arbeiten. 

Zur Bestimmung der I n k l i l ~ a t i o l ~  diente ein Nadel-Inklinatorium mit zwei Nadeln. ausserden~ der  

von Edelmann gelieferte Erdinduktor. 

E s  wurde versucht, das Edelmann'sche Aichungs-Verfahren*) bei den Inklinations-Beobachtu~lgen mit 

Erdinduktor zu verwenden, doch zeigten die mehrfach angestellten Aichungen des Sch\vingungs-Gal~~anon~eters 

keine befriedigende Ubereinstimmung, auch fand sich, dass die nach jenem Verfahren anzubringen~ie 

Korrektion die Uebereinstimmung des Erdinduktors mit dem Nadel-Inklinatorium, welche bei der Berectlniti~g 

nach W e b e r ' s  Vorschrift vorhanden war, wieder aufhob. Es  erschien somit gerechtfertigt, die Beobac11tungen 

n u r  nach der letztgenannten Methode zu  berechnen, was um so geringeren Bedenken unterlag, als die beiden 

Komponenten,  Horizontal- und Vertikal-Intensitgt, nahezu dieselbe G r h s e  hatten, die Verschiedenheit der 

Galvanometer-Funktion bei verschieden gossen  Ausscl~liigen Jaher keinen erheblichen Einfluss gewinnen kann. 

Die Ursache, warum das im Prinzip so  einfache Verfahren E d e  1 m a n n's ein so ung~nst igcs  Resultat 

lieferte, mag in dem Umstande seinen Grund finden, dass die bei der Aichung einzuschaltenden WiderstHnde, 

\velche erst kurz vor der Abreise der Expedition hergestellt waren, nicht genugende ZuverlÃ¤ssigkei besassen. W * )  

Die Resultate des Nadel-Inklinatoriums kÃ¶nnen nach der Ubereinstimmung der Werthe beider Nadeln zu 

urtheilen, keineallzugrosse Genauigkeit beanspruchen; allerdings muss in Betracht gezogen \verden, dass eine 

Nadel etwas schadhaft war, i n  Folge dessen einige Male ein abnormer Wert11 der Inklination erhalten \vurde. 

Die grosse Mehrzahl der Inklinations-Beobachtungen geschah mit dem Erdinduktor, Liber deren Verlasslichkeit 

die ZusammenstelIung der auf Normal-Punkte reducirten Werthe Auskunft giebt. 

*) Siehe die Schriften: Ede lmann ,  ÃŸestimmi~n der Inklination mit dem Erdinduktor, sowic: Die magnetischen 

Apparate der Polar-Expeditionen. 
**) Zu dem Verfahren selbst sei die Bemerkuns gestattet, dass die durch dasselbe ermittelte Korrektion 

der AusschlÃ¤g des Galvanometers keine so erhebliche Anderung im Resultat nach Weher's Methode hervorbringt, wie 
Dr. E d e l m a n n  annimmt. Weber erKilt nÃ¤mlic die Tangente der Inklination nicht einfach durch Division der Auschlidge 
bei beiden Axenlagen des Induktors, sondern er reduzirt dieselben im Einklang mit der Theorie vorher auf den Sinus 
des halben A u s ~ c h ~ ~ g ~ ~ v i n k e l s  durch Anbringung einer entsprechenden Korrektion. Er  setzt also die Strom5t2rken nicht, 
\vie es nach E d e l m a n n 7 s  Ausserungen den Anschein hat, den Ausschl&en, sondern ~ v ~ e  es die Theorie verlangt, den 
Sinus der halben \vinkel proportional. Das von Edelmann in der oben genannten Schrift: ~Cntersuchungen Uber die 
Bestimmung der erdmagnetischen Inklination vermittelst des Weber'schen Erdinduktors,) angefuhrte Ijeispiel einer 
Beobachtung ZU MÃ¼nche zeigt, d a s  die E d e l  ma n n'sche Korrektion der Hauptsache nach durch die \Ve h e r'sche Redulction 
gegeben \vird. E d e l m a n n  erhzlt nzmlich als Werth der Inklination in jenem ÃŸeisp~e 

Nach W e b e r  Kitte man erhalten: 
i = 630 29l.2 

und nicht wie E d e l m a n n  angiebt 
i = 6 3 O  4s1,6. 

Die Differenz z\vischen den beiden ersten Werthen ist allerdings noch erheblich genug, um die Anwendung eines genauercn 
Verfahrens \vÃ¼nschens\vert zu machen, doch ist es einleuchtend, dass dasselbe hei den wvesentIich gÃ¼nstigere Verhiilt- 
nissen von SÃ¼d-Georgie nicht in Frage kommt. S. G .  15' 



B. Zusammenstellung der Konstanten und Reduktions-Formeln. 

Deklination. 

Die Hauptmire (mit M. I bezeichnet) lag auf dem jenseitigen Ufer der Royal-ÃŸay ihr Azimut wurde 

durch astronomische Beobachtungen ermittelt und zu 

S oO 9l.60 W 
gefunden. 

Ausserdem wurden noch vier Miren benutzt, die mit Mire 11 (M. II), Mire 111 (M. III), Westliche Mire 
(W. M.) und Untere Mire (U. M.) bezeichnet worden sind. Die 

~vurden mittelst des Theodoliten zweimal bestimmt. Folgendes 

11-1 111-1 
Dezember 8. 3' 401.m 6O 38',08 
Juli 13. 3 40.02 6 38.28 

Mittel: 3O 401.0~ 60 38l.18 

\\'inkel zwischen diesen und der Hauptmire 

sind die Resultate: 

W,M.-I I-U.M. 
120' 37l.0 j 

130 37.35 18' 23l.57 

120' 37'.19 18' 23'.57. 

Es ergeben sich hieraus folgende Azimuthe: 

M. I :  S oO 9l.60 W 
M. 11: S 3 49.61 IV 
M. 111: S 6 47-78 W 
W.M.: S 120 46.79 W 
U. M.: s 18 13.97 E. 

In der Z u s a n ~ m e ~ ~ s t e l l u n g  der D e k l i n a t i o n s - B e o b a c h t u n g e n  sind die Einstellungen der Miren 

unter entsprechender Bezeichnung angegeben, ausserdem die Mittel der Einstellungen des Deklinations- und Tor- 

sions-Magnets. zwischen welchen dieselben zweimal umgelegt wurden, endlich die den Umdrehungen desTorsions- 

Kopfes entsprechenden Kreislesungen, welche zur Bestimmung der Torsion erforderlich waren. Da der 

ÃŸamberg ' s ch  Theodolit keinen Torsions-Kopf mit Theilung besass, so wurde ein solcher auf der Station 

hergestellt; die Umdrehungen zur Bestimmung der Torsion waren von verschiedener GrÃ¶sse gingen jedoch 

nicht Ã¼be 36m0 heraus. Mehrfach konnte die Torsions-Bestimmung entbehrt werden, nachdem zuvor der 

Faden gut ausgedreht war; zweckmiissig ist es indess auch in solchen Fallen, wenigstens die Einstellung der 

Torsions-Nadel zu prtifcn, da die Differenz der Einstellungen dieser und des Deklinations-Magnetes erst ein 

Urtheil darÃ¼be erlaubt, wie gross die Wirkung der Torsion sein kann, vorausgesetzt, dass man den Torsions- 

Faktor kennt. Der Werth desselben ist jedesmal angegeben, so oft er bestimmt wurde,*) desgleichen die 
etwaige Korrektion ftir Torsion. 

Aus der so korrigirten Meridianlesung (M) und der aus den Miren-Einstellungen ermittelten Kreislesung 

des Nordpunktes ergiebt sich dann unmittelbar die absolute Deklination. Zu bemerken ist noch, dass sÃ¤mmtlich 
k:instellungen des Mag~ietes auf einen Normal-Stand des Haupt-Variations-Instrumentes reducirt sind. Die 
13etrefTendc Ablesung des Kontrol-Instrumtes tindet sich in einer besonderen Spalte. 

*) Da bei der 13ercchnung dieses Faktors ein l'unlit bisher i n  der Regel 1-ernachrissigt worden ist, der auch in 
1 .ehrbÃ¼cher sich nicht erwihnt findet und, wenn er auch das Resultat der Deklinations - l3estimrn~lng nicht erheblicll 
17eeinfiusst, doch 13eachtung verdient, so m6ge hier eine k~trze Theorie der Torsion folgen. 

Angenommen der Faden, an dem der Magnet aufgeh3ngt ist, habe keine Torsion, der Magnet befinde sich somit 
lm hiericiian und man tordirt das obere Ende um einen ge\vibsen \Vinl;el V ,  in Folse des5en die h'adel einer Stand- 



Horizontal-IntensitÃ¤t 

Sarnmtl iche Beobac l~ tungen  zur Best immung der  Konstanten wurden  auf  der  Station von d e n  bereits 

g e n a n n t e n  Expeditions-Mitgliedern ausgefÃ¼hrt D a  die  Intensitats-Bestimmungen in der  Regel mit  s ~ m m t l i c h c ~ ~  

v ie r  Magneten geschahen, so mÃ¼sse auch  die  Konstanten ftir alle hergeleitet werden,  

Ã¤nderun unterliegt, so ist der Torsions-Winliel ~b-T: bezeichnet man die Torsions-Kraft mit k, das magnetische Moment 
mit M, die Horizontal-Intensit2t mit H, so hat man die Gleichung 

und das VerhÃ¤ltnis y der Torsions-Kraft des Fadens zur Direktions-Kraft der Nadel ergiebt sich 

Diese Gleichung nimmt eine andere Form an7 lvenn der Winkel V mit HLilfe des 12amont7schen Theodoliten 
gemessen wird, weil in diesem Falle durch die Einstellung des Fernrohrs das obere Ende des Fadens um den \Vinliel V 
nachgedreht wird; der Torsions -\Vinlcel ist daher + V -F  = I+ und man erl15lt 

S ~ ? Z  F y = -. + 
Bei lileinem 9 kann gesetzt werden: 

'P y = -. 
1) 

Diese Gleichung gilt auch, wenn bereits eine Torsion im Faden vorhanden? der hlagnet also nicht mehr im 
hleridian ist, wofern man nur darur sorgt, dass diese Ablveichung nicht zu gross ist, also im Allgemeinen nicht Uber einen 
Grad hinausgeht. HÃ¤ng man nun, wie es bei der Deklinations l3estimmung geschieht, zwei Magnete ein7 von denen der 
zweite, der Torsions-Stab, ein sch\viicheres magnetisches Moment m hat, so \verden in Folge dcr Torsion des Fadens 
die  beiden Nadeln um verschiedene Winkel aus dem Meridian ahge len l~ t~  die wir s resp. y nennen wollen. Die 
entsprechenden Einstellungen werden an1 Theodoliten abgelesen, Aufgabe ist, die Meridianlagc zu finden. Es sei der 

Winkel, um welchen das obere Ende des Fadens wegen der vorhandenen Torsion gegen den Meridian verdreht ist +, 
so hat man die beiden Gleichungen: 

kd) = AlH siit X 

I<+ = m H  sirz Y. 

Daraus folgt, wenn die 130gen mit den Sinus vertauscht werden li6nnen 

Nun liefert die T o ~ ~ i o n s - ~ ~ 3 e s t i m m u n g  durch Tordiren um einen ~villkÃ¼rliche Winkel resp. I$' die Torsions- 

Verkiltnisse y und yl. Die gemessenen StanJinderungen der Nadeln seien resp V', dann erhalten wir die beiden 

Gleichungen : 

Da man ausserdem noch den Unterschied y - X = C als Ihfferenz der Einstellungen \ o n  Deklinations- und 
Torsions-Afagnet (beide mÃ¼sse natÃ¼rlic umgelegt werden) kennt, so findet man schliesslich: 

x = L . a .  
Y ! - -  Y 

An Stelle des Faktors darf der Werth 7V- nur dann gesetzt werden, wenn die Winkel IJI und II', um 
Y - Y  T - tp 

welche der Torsions-Kopf gedreht wird, bei beiden Magneten gleich sind, die bewirkten Standiinderungen aber mit dem 
Theodoliten gemessen werden. 



1. TrÃ¤gheits-Momente 

Die Trtigheits-Momente der vier Magnete wurden durch Schwingungs-Beobachtungen mit unbelasteter 

und belasteter Nadel bestimmt. Die Belastung geschah nach Lamont ' s  Vorschlag durch einen Ring, dessen 

Tragheits-Moment R vom Kaiserlichen Normal-Aichungsamt zu Berlin vor der Abreise und nach der RÃ¼ck 
kehr der Expedition bestimmt worden ist. Die erhaltenen Werthe sind: 

Der letzte Werth ist aus zwei Bestimmungen nach verschiedenen Methoden erhalten; wird demselben 
das doppelte Gewicht des ersten gegeben, so erhÃ¤l man: 

Die Beobachtung der Schwingungs-Dauern bei unbelastetem Magnet geschah mit freiem Auge in der 

Weise, dass jeder dritte Durchgang notirt wurde; nachdem 10 DurchgÃ¤ng aufgezeichnet waren, wurde pausirt 

bis zur hundertsten Schwingung, dann ein zweiter Satz und bei der 200. Schwingung ein dritter Satz von 

der gleichen Anzahl Schwingungen beobachtet. Aus den beiden Differenz-Reihen ergaben sich zwei Werthe 
fÃ¼ die Schwingungsdauern, welche auf unendlich kleine Bogen zu reduciren sind. Der zugehÃ¶rig Re- 

duktions-Bogen h wurde jedesmal bei der 60. Schwingung an einer Millimeter-Skala, tiber welcher der Magnet 

schwang, beobachtet und daraus die Korrektion a hergeleitet, welche an log [T] anzubringen ist. 

Bei den Schwingungen mit belastetem Magnet wurde jeder Durchgang beobachtet und die Beobachtungs- 

Reihen lagen nur um 30 Schwingungen auseinander. Der Reduktions-Bogen wurde als Mittel aus den zu 

Anfang und Schluss jeder Reihe beobachteten Schwingungs-Bogen, die nur eine geringe Verschiedenheit 

zeigten, abgeleitet. 

Die auf unendlich kleine Bogen reduzirten Werthe der Schwingungs-Dauern wurden auf einen Normal- 

Stand der Intensitiit und auf gleiche Temperatur (diejenige, welche bei den Schwingungen mit Ring abgelesen 

wurde) reducirt. Die weitere Berechnung, welche nach der Formel (Lamont ,  Hdbch. pag. 76): 

erfolgte, liefert zuniichst den Werth von K ftir die Temperatur, welche bei Schwingungen mit Belastung abge- 

lesen ist, aus demselben folgt der Werth K,, nach der unten gegebenen Formel. Die Torsions-VerhÃ¤ltniss 

y und Y, sind bei jeder Beobachtung ermittelt, meist sogar durch ein besonders sorgfaltiges Verfahren, bei 

welchem der Magnet mit einem leichten Spiegel versehen und seine StandÃ¤nderung welche durch Drehung 

des Torsions-Kopfes bewirkt wird, mittelst des Fernrohrs bestimmt wurde. Zur Reduktion auf Normal- 

Intensitgt und Temperatur dienten die von L a m o n t  (Hdbc11.Abschnitt IX) gegebenen Formeln, in denen die 

entsprechenden Konstanten, die spgter noch angeftihrt werden, eingesetzt sind: 

0.2171 
log T, = log T + (Q H - A Ho) - 0.0000465 (t -to), 

los; Rt = log R,, + o'ooooi 59 (t - to) 

log K, = /O<Y Kt - 0~0000108 (t - to). 

Eine vollstÃ¤ndig Beobachtung, wie sie im Nachfolgenden zusammengestellt sind, bestand aus einer 
Beobachtungs-Reihe der Schwingungs-Dauer ohne Belastung, dann folgten zwei Reihen mit Belastung, zum 

Schluss eine Reihe ohne Belastung. Einzelne von den ersten Beobachtungen wurden von der Bearbeitung 
ausgeschlossen. da sie nur aus einer Reihe bestanden und nicht die genugende Sicherheit besassen. 



1883. Februar I. Magnet No. I. Beob.: V. 

Ohne Belastung:  Mit Belastung : 
log[T]= 0.60982 0'60970 log [Tl] Â¥= i"04602 Â¥0459 

h =  8?4 6?8 h ,=  8p1 7 ."7 
U =  ~ o " o o 0 5 3  -0*00035 G, = - 0'00049 - O"00043 

l o g T z  0.60932 (&%/C/: l o g T , =  I "04550 (Mittel) 
t = +I4?,+ C Dekl. 391'4 tl = +15?5 C D~kl .  389'8 
Y =  - Int. 318'2 y l =  0'01473 Zat. 316-1 

log T = 0-60964 A H = +o'ooo32 log T l  = I -04582 AH = +o'ooo37 

/ur t = t, und A H = 0.00000 f& tl = +15?5 U ~ A H  = 0'00000 

Berechnung : 
log'? = 1.21928 logT,2 = 2'09164 

los (I + Y\ = - /OE (I yl) = 0.00635 

' I 2  = 0.87871 B ein. Torsionsvcrh. fi nach der 
log -12 (I + Y )  Bestimmung von Dr. Claim an dem 

l selben Tage, da die IScstimmung 
log { i :  - 1 = 0.81712 Dr. Vogel's sehr unsicher. 

M i t  Belastung:  Ohne Belas tung  : 
log [T,] = I "04605 1.04585 l o g [ T ] =  0.60947 0.60934 

h i =  8.1-8 8 !4 h =  8Fo 6 F2 

01 == - 0'00058 - 0'00053 U = - 0.00048 4 . 0 0 0 2 0  

log Ti = 1.04540 (Mittel) log T = 0-60902 (Mittel) 
ti = +1s05 C Dekl. 389-4 t=+15?0C Dekl.387.2 

0.01473 ht. 315.5 2, = - . ht .  311.1, 

Berechnung:  
log'V2 = 2.09146 l o g F  = 1-21906 

1883. fisbruar l. Magnet No. I. Bcoh.: Cl. I 
Ohne Belastung: Mit Belastung: 

2og[I.] = 0.60946 0'6o<p+o k n'i]= "04544 1 '04537 
h =  8:; 6'. 7 h i =  9;'2 8 !'9 
U == -0'00053 -0.00033 (T$ = - 0'00062 - O ' O O O ~ O  

log T = 0'60900 (Mittel) log Tl  = 1 "04480 (Mittel) 
t = 4-1 5?0 C Dekl. 387'9 tl = +14?7 C Z>ek/. 387'4 
Y =  - M. 312.2 yl = 0'01473 In/. 31 V1 

20,s = 0.60948 A H = 4-0.00057 las; Tl = 1 "04534 ~I i=-@'00063  
f i t = t i  und A H =  o'ooooÃ f Å ¸ r t i = + q 3 C u n d ~ H  o'ooooo 

Berechnung: 
logT* = 1.21896 log T+ 2 '09068 
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Magnet No. I. 

Mit Belastung : 
&[T,] 1'04972 I ,049 58 

h ,  -= 11?7 I I ."2 
ffl --  0'00102 4 ' 0 0 0 9 3  

hi; T, = 1.04868 (Miffet') 
t, -I+ 3?2 C DeiH. 395-2 

Y ,  0'01II8 W. 323'3 
lly 'I\ = I -04884 AI I = +o'~oo19 

f ~ r  t ,  Ã -+- 3?2 d undf\\\ = 0-ooooo 

Ohne Belastung: 
l , y  ("I] = 0.61232 0'61189 

h =  10!4 7 !(I 
~r = - 0.00083 --O"O0047 

IW I = :  0.61146 (.Vif/r/: 
t  -r 4- 5?6 (1 /M-/. 3113' j 
y-= 0-00048 hif.319'5 

log '1' = 6-(~1179 A H Ã  +o'ooo40 

f Å ¸ r t = t  ?ll&i A l i =  0-00000 

Ohne Belastung: 
/%["I]= 0'61208 0.61 186 

h =  7?0 s !'O 
U - - 0'00037 --O'o<X)l9 

log T -L 0'61169 (Af i / / c / ;  
t -= + j ? ~  C D&/. 395.4 
y -: o"00064 fnf. 324'3 

log T = 0'61184 AH r-:+o-00011 

fÅ¸r  - t ,  Ã§n A l l ^  O " 0 0 0 0 0  

Magnet No. I. 

Mit Belastung: 
^[Tl] - 1.0492s ~*0 '+910 

hl = 9?o 8 "2 

ni = -0'00061 - O'OOOSI 

log T, = 1-04862 ('tfiftel) 
t, = +6?2 (; Dekl. 394.6 
y, = 0-01125 fnt. W 2  

log 'I'i= 1 " 0 4 8 7 4 ~ ~ ~ + 0 - ~ 1 ~  

f u y t ,  -Ã -1 6 ? 2 ( ; u n d ~ l l -  0"ooooo 

Beob.: Seh. 

Ohne Belastung: 
f,?+y Cr] -= 0.61 207 0'61197 

h =  an A n 
G =  ~ o " o o 0 4 g  - -0.00028 

-1' = 0'61 164 (Mittel) 
t = +4?9 C Dckl. 394.4 
y = o"m064 Int, 322'8 

leg 'I'= 0'61184 ~ ~ ~ = + 0 ' 0 0 0 1 6  

~ U Y  t = t l  und A M =  o.ooooo 
Berechnung: 

log-P =. I -22368 f<ti,r 'r .= 2.09748 
log ( I  + y) = o"00028 log ( I  4- Y , )  -= 0.00486 

'1"12 (1 + Y11 o.87s38 
log 'P ( I  + Y ) -  

Berechnung: 
/ ( Y  Tl2 L= 2 '09734 lW T 2  = I -22368 

log ( I  + Y, )  = 0.00486 lw ( I  + - Y  = 0'00028 

Ay '^ + Y')  = 0.87824 
Ti (I + y )  
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Beob.: Cl. 

Ohne Belastung: Mit Belastung : 
log [T] = 0 -  58817 0 -  58802 Zog [T,] -^ r -02645 I '(.)2C,37 

h =  8!7 6 F3 h , =  I I ! ~  I I !'4 
(T =: - 0'00057 - 0'00030 0, = - 0'00102 - O"00097 

loy T - - 0- 58766 (,\/iftel) log Tl = 1-02552 (Mittel) 
t -- +6?6 C D&. 387.1 t, -- + 6% C M. 387- 3 
Y =- - Jnt. 318.7 yl Ã‘ 0-00667 Int. 320.0 

Zog T = 0-58754 A H  Z- -0-00016 Zog Ti = I -02529 A l l  = -0-00027 

f i r t - :  t ,  wid A H =  0.00000 m t 1 =  + 6 ? 8 C u . A H =  O ' O O O U ~  
I 
I 
l 

Berechnung : 
Zog'l-2 = 1.17508 Zog T," 2 -0 5058 

Z o q ( i j - y ) =  -- Zog ( I  + y l )  = 0.00289 

+ Y I ) ,  = o.87g39 
log Ti ( I  + y) 

logR =3-3670; frr\= + 6 ? 8 C  
Zog K = 2-55030 f i ir  t = + 6 ' 8  C 

lof/K - 
0 - 

1883. April 1. 

Mit Belastung: Ohne Belastung: 
Zog [ I ' , ]  = I "02628 I -02620 ldgm = 0-58828 0-58706 

h ,  = 10:s 1 0 9  h =  q;'2 6 ;'6 
ul = - 0 ' 0 0 0 8 3  - 0'00078 U =  - -oeooo64 -0'00033 

log Tl = 1.02544 ( M i l i e l ) l o g  T = 0.58764 (Milf t l )  
t 1 = + 7 ? o C  Deki .387-4  t -= + T ? ^  C Dekl. 387-4  

Y,= 0'00667 h f . 3 1 9 ' j  1) = - Int. 319.5 

237 Tl = I -02526 A H  = -0-03021 log T = 0-58743 A H = -0.0002 I 

f t i r t l =  - ) - ~ ? o ( : K . A H =  O'OoOOO f & t = t i  z m a '  A H =  o-ooooo 

Berechnung: 
Zog T2 = 1-17546 log Tl2 z 2-05116 

Berechnung: 
hgTp :: 2.05052 Z q  T2 = 1 - I 7486 

Ins; ( I  + V , )  = 0.00289 z " . f ( l + ~ ) z  - 

zog 1 Tl2 ~11 = 0 . 8 ~ 6 ~ 4  
T 2 ( 1 + y )  l 

Magnet No. 111. 

log R = 3.36697 fÃ¼ t = + 2?0 C 
log K = 2.55010 fiir t = +- 2.0 C 

log K~ = 2 - r i  

Ohne Belastung: Mit Belastung: 
l o g r r ]  = 0.58846 0 -  58822 log rrl] = I '02673 1.02675 

h =  8 ~ 2  6 !'o hi= 11ro 10.'Â¥ 
U =  -O'OOOSI --0'00027 (T, - o ' 00090 - o *  00084 

log T =  0.58795 (Mitte/; log T ,  -= 1.02587 ( M i t t e 4  
t = + l?5  C D&. 395-7 tl = 4- 2?0 C ZW. 39 j -0 

Y =  Im 328-6 y,= 0-00646 I n t . 3 2 8 - 4  
lag T = 0'58773 A H  = -0.00029 Zog Tl 1"025  58 AH = - o ' o o o ~ ~  

f i i ~  t = t1 und AH = 0-ooooo fÅ¸ t, = + 2?0 C U. AH = O ~ O J O O O  

Mit Belastung: Ohne Belastung: 
Zog [I-,I X 1.02652 I .02649 log [T] = 0.58859 0.58832 

hi = 9!4 9 -0 11 = 7i'3 5.9 
C, - 0 ~ 0 0 0 6 7  - O ' O O O ~ I  a = - 0"00040 - 0-00026 

7 7 

log 1 = 1.02586 ( ~ i f / c l )  log T = 0.58813 (Jl i t tel)  
t p  + 2?0C Dekl. 394.1 t = + 2 ? 4 C  Dekl .392-0  
yl = 0'00646 ht. 327.6 y =  - ht. 32 5.5 

log T ,  = 1-02556 A H = - - o - o o o ~ ~  log T =  0'58781 AH=--0 'ooof i  

fÅ¸ t i  z + 2Â¡ C U. AH = O'OOOOO fÅ¸ t = t i  und A H  = O'OOOOO 

Berechnung: 
logT12 zz  2'05112 ZogT2 = 1.17562 

I 

1 lÅ̧  ( I  + Y ] )  = 0'00279 l o g ( l + y ) =  - 

Sag { +Y,)_ _ 1 =0-81664 
+Y)  l 

l ~ g  R = 3.36697 f ~ r  t = + 25'0 C 
log K = 2.55033 f i r t  = + 2.0 C 

lou E,, = 2'MOSl 
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2. Ablenkungs-Konstante k. 

Bei den Ablenkungs-Beobachtungen wurden vcrschiedene Entfernungen benutzt, zuerst beobachtete man 

in Entfernungen von 35cm, 30cm und 28~1n,  spÃ¤te wurde die Entfernung e = 22cm als z\veckmÃ¤ssigst stets bei- 

behalten. Am sichersten ist auch die Konstante k fÃ¼ die letztgenannte Entfernung bestimmt, ftir die Ã¼brige 

ergiebt sie sich durch Vergleich. 

Die Beobachtungen zur Bestimmung jener Konstanten geschahen in zwei Lagen der Ablenkungsschiene 

und aus zwei Entfernungen, nach Vorscl~rift Lamont ' s .  

Als Entfernungen wurden gewÃ¤hlt 
e = 22 und E = 30 

und einige Male auch e = 22 und E = 35. 

BehÃ¤l man die Lamont'schen Bezeichnungen der Ablenkungs-Winkel etc. bei, so erhÃ¤l man: 

Zog li = Zog Q + Zog siv - Zog [3 si~z 9 + 8 sitz q' - q7 (3 siv 9 + 8 s h  tp')] 

worin 
12 q2 

Zog Q = ( 7 + 3  - --) (1 -q4) q3 e2 I + V -  

zu setzen ist. Da 1 = 1-16cm, so erhÃ¤l man: 

22 fÃ¼ e = 22 und q = - : Zog Q = 0-29292 
30 
22 fiir e = 22 und q = -: log Q = 0.16658, 
35 

28 Ausserdem wird noch gebraucht fÃ¼ e = 28 und 7 = -: los Q = 0.32564, 
3 5 

Die beobachteten Ablenkungs-N'inkel sind wegen Ungleichheit der Ablenkungen (P) und wegen Dekli- 

nations--%nderung (r) korrigirt. Die Reduktionen auf Normal-Temperatur und IntensitÃ¤ geschehen nach der 

Formel (Lamont  Hdbch. pag. 163) 

Die Kreislesungen sind bei der kleinen Entfernung mit kleinen Buchstaben, bei der grossen mit 
grossen Buchstaben bezeichnet; die Beziehung auf die jeweilige Lage des Ablenkungs-Magnetes ist dieselbe 

wie bei den gleichen Beobachtungen zu Kingua-Fjord. 



Magnet No. I. 

Schiene Ost-West. Schiene Nord -SÃ¼d 

2883. Febmmr 2. Beob.: V. 
Magnet No. I. 

Schiene Ost-West. 1 Schiene Nord-Siid. 

Entfernung: e = 22 ~111. 

Y = 41O 17l.8 y0 = Ibo 22l.1 
log sin y o  = 9 ~ 8 ~ 9 5 2 + ~ ~ ~ ~ 8 + ~ * ~ 3 ~  = 9.81991 log sin V',, = 9.44996 + 0.00012 + 0~00019 = 9.45027 

Norm. Temp. +IO?O C NOYPPI. In!. A H = +O.WIO 



Magnet No. I. 13eoh.: Cl. U. Sch. 

Schiene Ost-West.. I Schiene Nord- Sud. 

Entfernung: E = 30 cm. 

Zog k ~ 0 . 2 9 2 9 2  -+9-81j11 -0.06767 = O - M O 3 6  

1883. F d m ~ f t r  16. 
Magnet No. II. 

Schiene Ost -We8t. I Schiene Nord-SÃ¼d 

Entfernung: 

Norm. Tenip. +?o C 

Beob.: V. 

K r c i s l c s u ~ ~ ~  Dekl. Int. Ternp. 
U, = 31O 1j1.9 390.8 316.6 +4?4c  
U*= 31 56-8 390.8 317.0 - 
u3 = 356 0.8 390.9 317.0 - 
u4 = 356 34.8 390.8 316.8 

[r$] = 17O 39l.2 390.8 316.8 +4?4c  

e =  -0-2 A H = + o - m 4 0  
T =  +os0 

V =  17O 39l.o 
Zog sin q 0  = 9.481 73 +o-00047 + o.ooooo = 9.48220 

Norm. Znt. a H,, = 0-om40 

Entfernung: E = 30 Cm. 



1883. Fe5ru.u~ 19. 
Magnet No. Ii. 

Schiene Ost-West. Schiene Nord-SÃ¼d 

Entfernung: e = 22.0 Cm.  

Kreislesung Dekl. Int. Tcmp. 1 Krei~Ics1111g Dekl. In!. Temp. 
= 149O 20l.6 394-5 320.6 +8?4 C 1 U, X 30Â 58.9 394.9 321.2 +7?8C 

Xr2=I47 3.9 394'5 320*5 - I 1l2= 31 42.3 394.9 321 - 2  - 
59 0-0 394.7 320.8 - I LI# = 356 11'6 394-9 321.2 - 

v4= 60 3.0 394.8 320.9 - u4=3S6 5I.5 394.9 321.2 - 
[T] = 44O 201.4 394.6 320.7 +8?4 C [Y'] = 17O 24I.j 394.9 321.2 +7?8 C 

p =  -4.9 A H = +0*00039 P =  -4 .3  A H = +0*00037 
T =  - 4 . 1  T =  

9 = 44O 19l.4 q1 = 17O 24l.2 
log sin T,, = 9.84429 + O ~ O O O ~  + 0'0001 j = 9.84534 log fit! = 9.47581 + O * W O ~ ~ + O ~ O O O I ~  = 9.47676 

Norm. Ttrnt. O?O C I &in(. 1% A H,, = +O.OOO~O 

1882. Dezember 8. 
Hagnet No. 111. 

Schiene Ost-West. I 
I Schiene Nord-SÃ¼d 

Entfernung: e = 22.0 ~111. 

Kreislesung. Dekl. lnt. Temp. ' Krci4c\u11g. Dekl. Int. Ternp. I 
v 1 = 9 1 '  6l.9 392.1 323.4 +4:5c 1 U, = 329' 52'.1 385.4 313,4 +6?5 C 
v9= 88 32.0 391.8 323.2 - U9=330 9.0 385.4 313.5 - 
v3= 352 47*2 391.0 322.5 - U S =  292 39.4 385.4 313.6 - 
~ 4 x 3 5 3  27.2 391.0 322.1 U4=292 59.7 385.3 3 ~ 3 . 8  4-6.8 

48O 21l.1 391.5 322.8 +4?5C [Y'] = 18' 35l.5 385.4 313.6 +?6C 
-1'1 A H = -0'00013 p =  4 ' 0  A lJ = +0'00018 

T =  +O'S T =  -toS0 

Y = 48O 20I.j  18O 35I.j 

log sin 9; = 9'503js +o 'OWZ~ + 0 . ~ 0 3 1  = 9.50313 



W.  Dezember 16. Beob.: V. 
Magnet No. 111. 

Schiene Ost-West. I Schiene Nord-Sud. 

9.0 Cr". Entfernung: e = 2- 

Norm. Temp. = + 9Â¡ C Norm. Int. A H = + 0'00020 

,Ãˆ,' 4' 43l.2 

lag sin ip',, = 8-91533 + 0-00007 + 0-00024 = 8-91564 

Beob.: Cl. U. Seh. 
Magnet No. IV. 

Schiene Ost-West. Schiene Nord-Sud. 

Entfernung: 
Krei4esung Dekl. Int. Temp. 

v 1 = I j I 0  8I.o 392.8 321.6 + 9 ? j  C 
V*= I j o  17.5 392.5 321.8 9'7 
v3 = 56 54.0 392'6 321'0 10.0 

v4= 56 52.3 392.6 321-1 10.3 

[rp] = 46O 54'3 392.6 321'4 + 9?9 C 
p =  -0-1 A H = +o'ooa12 - 
T + O ' O  

log sin qp,, = 9'86350 - 0-OOOOI + 0'00020 = 9-86369 

e = 22-0 Cm. 

Kreislesuiig Dekl. Int. Tenip. 
U, = 31' 48'4 390.3 322'1 . - 

U % =  32 33'8 390.2 322'; + 9?9 C 
Us= 355 25.3 390'1 321-8 9'9 
u4=355 57-8*) 389'8 320.8 10.0 

[a']= 18O14I.9 390.1 321-8 +9?9^  
p = -0 '2 A H = - 0-00017 
T =  4-0-1  

F' = 18O I 4l.8 

log sin T,,' = 9-49 569 - o'oooo~ - 0-00029 = 9'49569 

Norm. m. A H o =  +o-ooooo 

Entfernung: E = 30'0 Cm. 

= 120' 13l.4 391 -9 321.1 -}-IOOOC L, = 21' 13l.j 388.4 316.8 +IO?O C 
Vy= 120 3-6  391'8 321'0 10.1 L',= 21 23'0 388.7 317.1 
V,= 88 7-7 W -8 320-9 1 0 ' 2  1:3 = 6 37-8 388-7 317.8 - 
V,= 88 8 - 0  391.5 320.4 10-3 G= 6 49'5 388-8 318.2 - 
01 = 16O oi.4 391 - 8  320.8 + 1002 C [?,!I']= 7' 17l.3 388-6 317'5 +10?0C 

p =  -0'0 A H = + 0 ' ~ 1 0  p =  - 4 . 1  A H = -(-0*O0011 
+ o - 1  T= T =  -0'1 

p =  16O ol.j q l =  7O 17l.i 
& sin ip,, zz 9.44056 +0'00002 0 ' 0 0 0 ~ 7  9.44075 log sin i/;,, = ~ * 1 0 3 1 ~ ~ 0 ' 0 ~ 0 0 + 0 ' ~ 0 1 ~  = 9'10333 

log k 0.22929 + 9.86369 - o -  I 162 5 = 0-04()3<5 

t In die-icr l a ~  ewurde der Able~iki~ifiamaqin:~ irrihiimlich in der  Kntfenning =: q c m .  eingestellt, aus  der  erhaltenen Kreiilesung wurde 
die liier gegebene berechnet. 



Magnet No. IV Beob.: V. U. Sch. 

Schiene Ost -West. I Schiene Nord- SÃ¼d 

Entfernung: e = 22 Cm. 

I =  7 = +0- 1 

ip = 16O 1l.7 ifi = 7' 17j.2 

log sin ~ i y  =: 9"44109+0*00000-0.00036 = 9'44073 log sin = 9' 10324 - 0'00002 - 0-00046 = 9-10276 

log k = oe29292+ 9'86402 - 0.1 1604 = O-(M080 

Magnet No. IV. 
Beob.: V. 11. Sch. 

Schiene Ost -West. Schiene Nord-SÃ¼d 

97 cm. Entfernung: e = -- 

log sin qo = 0.86340 + O~OOOOO - 0'0000j = 9.86355 Zog sin = (('49405 + O ' W ~ O ~ - ~ " O O O I ~  := 9'49397 

Korn. Ttn~p. + 7Â¡ C Norm.  Int. A H,, = + 0-ooooo 

Entfernung: E = 30 ein. 

V, = 120Â 37l.9 380.7 320'6 I * ,  = i0 21l.2 W 1  320-9 - 
V Ã ˆ  120 r6-2 3 8 1 ~  7 320+; + j ? j C  7 8 - 9  390.1 320.7 +7?oC 
vÃ£ 88 34-4 3So-q 320'7 lva= 21 54'4 390'0 320'4 

V,= 88 20.3 389-9 320.6 +7?5 L= 21 42-0 390.2 P S I  - 

[Å¸, = T;Â 59l.8 389'8 320'6 +7?4C [Å¸,' = 7O 16l.6 390.1 320.8 +7Â¡0 
--0-1 A H = -0.00008 p 4 ' 1  A H = --O*OOOO~ 

T =  -0" I I =  4-0'0 

1/1 = ;()'.O 
Å¸, = 7O 16l.5 

log sin U,',, = 9.102;; -T-O'O0000-0"OOO12 = qaIO24^5 



1883. April 17. 
Magnet No. IV. ÃŸeob. Seh. U. V. 

Schiene Ost -West. 1 Schiene Nord- SÃ¼d 

Entfernung : e = 22 Cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, I 4 jO 36'. 5 394'6 326-0 -0?7 C 
V, = 144 48'0 394-5 325-9 - 
V 3 =  51 25.4 394.4 3 ~ 5 ' ~  - 
v 4 =  51 22.5 394'2 W 7  -0.4 

[rp] = 46' 54l.2 . 394'4 335.8 0Â¡ C 
e =  - 4 ' 1  A H = 4 . 0 0 0 1 4  
r =  +O*I 

1 Kreislesung Dekl Int. Temp. 
LI, = 26O 16l.o 392.4 

1 324-0 -o?j C 
U,=  26 j1.7') 392.3 324'0 - 
"3=349 57'3 392" 7 324.- I 
LI4 = 350 27.0 392.7 324'1 - 0 . 5  

[t+'] = 18O 101.8 392.5 324'0 4 ? 5  C 
p =  -0-2 A H = Ã‘0'oooI 

Norm. Teint. = o?o C; Norm. 1st. A H = o-ooooo 

Entfernung : E = 30 cm. 

1883. April 15. 
Magnet No. IV. ÃŸeob. Cl. U. V. 

Schiene Ost -West. I Schiene Nord-Sud. 

Entfernung: 
Kreislesung Dekl. Int. Temp.  

v1 = 144O 52l.8 396-5 330.3 +I?O C 
V, = 145 40-9 396.2 330'2 - 
V,= 51 23'1 396-1 33O" I 
v4 = 51 24-3 396.0 330.0 - 

= 46O j6l.6 396.2 330'2 +I?oC 
PÂ¥- -0.1 A H = -0-00040 
T =  +0'1 

rp = 46O 56l.6 
log sin y,, = 9-86372 +O-OOOII - 0-00067 = 9-86316 

Norm. Tri@. +0?0 C 

e = 22 Cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 
u 1 = 2 6 O i 3 ' . 6  393-3 327-8 +1?2c 
U, = 26 50.2 393-9 328-1 - 
u3= 349 54'2 393'9 328-2 
U, = 350 30-6 393-9 328-1 +1?4c 

[#I = 18O 9l.8 393.8 328-0 +1?5c 
0 = -0.2 A H = -0'00042 
r = -0'2 

= 18O 9l.4 

log sin ydo = 9.49362 + 0*00016 - O'OOO~O = 9.49308 
.0'00000 Norm. Znt. A H,, - 

log k = 0.29292 + 9-86316-0-11559 = 0-04M9 

.) In dieser Lage wurde der Ablenkungsmagnet irrtliumlich auf 33 crn eingestellt, die hier gegebene Zahl ist aus jener Einstellung fÅ¸ die 
richtige Entfernung berechnet. 



1883. Juni 1. 
Magnet No. IV. 

Beob.: Cl. LI. Sch. 

Schiene Ost-West. 1 Schiene Nord-SÅ¸d 

Entfernung: e = 22.0 Cm. 

Kreislesung Dekl. In!. Ternp. 
vi X 265O 40l.j 393.9 324.0 +0?2 C 
v2=264 0 - 3  393'7 323.5 
v 3 =  171 31-9 393'7 323-5 - 
v4= 170 35.3 393'9 323'8 + O ' l  

[P] = 46O 53l.4 393'8 323-7 +0?2 C 
p =  -0.6 A H = + o V o o w ~  
T 4-0'0 

leg sin 9.86328+0.00002+0'ooo02 ~ 9 . 8 6 3 3 2  log sin y,,' = 9'49355 + 0 ~ ~ 1 0 0 4  + 0'00008 = 9'49367 
Norm. Temp. = O?O C Norm. Int, A H = + O'OOOOO 

Entfernung: E = 30'0 Cm. 

log k := 0-29292 + 9'86332 - 0.1 I 567 = 0'040.')7 

Beob.: Sch. U. Cl. 
Magnet No. IV. 

Schiene Ost-West. 1 Schiene Nord-SÃ¼d 

Kreislesurig Dekl. Int. Temp. 
V, = 340' 23l.1 394'8 323.3 4?4 C 
Va = 339 32'3 394'9 323'2 +4 '4  
V,= 16 41'7 395.1 323'4 - 

a. = 46O 56l.1 

log sin y = 9'86367 + o'oooc>3 + 0'00005 =; 9.86375 
Norm. Tenq. + 4?0 C 



Zusammenstellung der Beobachtungen von k. 
Magnet I. I Magnet 11. I Magnet 111. I Magnet IV. 

I L ~  1 U e o b .  1 Datum !< Heob. 1 Datum k B e o b .  1 D a t u m  k B e o h .  

Januar 16. 1.0960 V. Fehr~lar 16. 1.0985 V. December 12. 1'0917 V. Februar 3. 1.0974 Sch.u.Cl. 
Februar 2. r o q q 3  V. , 19. 1.0905 Seh. LI. V. 1 ,, 16. 1.0965 V. h&rz 2. 1.0985 Sc11.u. V. 
Juli I. I '0974 SC~.LI.CI. , 3. 1.0988 Sch. U. V. 

I 

April 4. 1.0987 Seh. U. V. 

, 18. 1'0977 Cl. U. V. 
Juni I. 1.0979 Sch.u.Cl, 
August 2. 1.0982 Sch.u.Cl. 

I 

Mittel k = 1 -0!)i<i k = 1-0945 k = 1.0941 k = 1-0981 

Die Wcrthe fÅ¸ die Magnete I1 und 111 weichen etwas ab und sind auch nicht genÃ¼gen sicher, so 

..lass deren Konstanten noch durch Vergleich mit den beiden anderen Magneten bestimmt werden mÃ¼ssen 

Ausserdem ist noch die folgende Beobachtung vorhanden, welche durch Ablenkungen mit Magnet IV in den 

Entfernungen e = 2 8  und 35  angestellt wurde. 

1882. Ociober 18. 
Magnet No. IV. 

Beob.: V. 

Schiene Ost - West. I Schiene Nord- Sud. 

Entfernung : e = 28 -0 Cm. 
Kreislcsii~ig Dckl. Int. Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

V, = 232' 25l.7 448-7 492.6 $':::C 1 U, = 130' 39l.0 345'8 388'8 + 5% C 
va = 232 13.1 448.7 49?"7 - u a =  130 12'2 345-8 388-8 - 
v3= 180 2 0 - 2  448-3 492.0 u , = r n  26-9 346-0 389'2 - 

log sin t p i , = 9 ' ~ 6 4 f ' 9 + o ' ~ ~ 0 0 0  -(-0-00003=9*56472 log sin Ã§id = 9'22211 + O ' O O O I ~  -I- 0'00012 = 9.22239 

log sin )/I,, = 9.26524 - O * O O O O ~  -O'OOCJO~ = 9.26515 log sin v , '~  = 8'93769 + O ' O ~ O I I  + O ' O O O O ~  = 8.93785 

Entfernung : E = 35 -0 cm. 

log k1 = 0.325644- 9.56472 - 9-86623 = 0.02413 

V ,  = 2 2 1 O  24l.7 449'4 493'8 + 3?8 C 
Vz=221  21.2 449'2 493'6 - 
vi=200 11.2 449.2 493'6 - 

Aus derselben ergiebt sich: 
Magnet IV. 

ki = 1.0571, f i r  e 28cm; 
und  nach der Formel: 

U, = 125O 52l.3 347'0 390.5 + 5?0 C 
u2= 125 40.9 346'8 390'6 

u3= "5 55'3 346'7 390'6 

ergiebt sich: 
kII = I '0358, fiir e = 35cm. . - 

Ftir dieselben Entfernungen wurde die Konstante k nochmals durch Vergleich mit den Ablenkungen 

in der Entfernung 22""" bestimmt und zwar nur  ftir die Magnete I1 und IV, da nur  mit diesen in andern Entfer- 
nungen als 22cn3 beobachtet wurde. 

\\= 200 7.8 449.1 493'5 - u4= 115 45.7 346-3 389'9 - 
[V,] = IOO 36'3 449'2 493'6 + 3?8 C [V,'] = 4O 58I.o 346.7 390.4 + 5?0 C 

0 = -0.0 A H = + O " O O O ~ ; ~  0 = -0'0 A H = +om00063 
7 =  4-0'0 T =  + 0'2 

V, = loO 36l.8 Å ,̧ = 4O 58l.2 



Folgendes sind die Beobachtungen: 

1883. August 2. Magnet No. 11. ÃŸeob. Sch. U. CI. 

Schiene  Ost-West .  

e = 22.0 cm. Entfernung: e = 35.0 cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 1 Kreislesung Dehl. Int. Tcmp. 

V1 = 133' 39.3 397.0 328-0 +3?9 C V, = 97' 42.5 396'8 327'8 +4?oC 
V* = 131 1.8 397.0 328-1 V,= 97 26-9 396-8 327.8 + 3.9 
V3 = 43 24.7 397'0 328.1 +3-9 , Vg= 78 40.8 396-7 327'6 + 4.0 
V4= 44 16-2 397.0 328'0 4-3.9 v4 = 78 45'9 396.7 327'7 +4'0 

[y] 44' 15I.0 397'0 328'0 +3?9 C [Y'] = 9' 25l.7 396'7 327'7 + 4% C 
p =  -n A H = - o-ooo~o P =  -0.0 A H = -oaooolo 
T =  4-0'0 T =  + 0'0 
!P = 4 4  13l.9 a, = 9' 25l.7 

log sitz yo = 9.84359 -O*OOOOI + O'OOOOO = 9.84358 log sin F,,' = 9'21435 +O.OOOOO+O~OOOOO = 9'2143s 
Norm. Timp. = 4?0 C Norm. fnf. A H = +0'00010 

- 
Entfernung: e = 28.0 cm. 

V, = 1o7O 33l.9 396'9 328.0 + 4?0 C 
VÃ = 106 50'1 396.9 327.9 - 
Va = 68 57-2 396-9 328.0 - 
V4=69 12'2 396-9 327.8 - 

rp" = 19" 3l.4 

log sin yl',, = 9-Â¥;1389 0-ooooo+o~ooooo = 9.51389 

Magnet No. IV. 
Sch iene  Ost-West.  

Entfernung: 
e = 28-0 Cm. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 

v,=135~43'.8 394.2 324'0 +4?3 C 
I 

V.= 134 18.7 394'1 323'8 4-4'3 
v3=41 26.9 394.1 323'7 - 

v 4 =  40 50'1 394.O 323'5 +4'3 

[?I = 46' 56l.4 394.1 323'8 + 4?3 C 
Q =  -0'3 A H = +0'00003 
T =  + 0-0 

Beob.: Schi. U. Cl. 

Kreislesung Dekl. Int. Temp. 
V, = 108' 18l.6 393-9 323.3 +4?3 C 
V a  107 56'7 393'8 323'2 
V,= 68 15'1 393.8 323'1 +4'2 
V,= 68 5.8 393.8 323.0 - 
[I#] = 19' 58l.6 393'8 323'2 +4?2 C 

p = -0.0 A H = 4- 0'00006 
T =  + 0'0 
= 19' 58l.6 

log sin T = 9.86367 + 0'00003 + 0'00005 = 9'86375 hg sin yy' = 9'533 56 + 0.00002 + o'ooo~o = 9'53368 
Norm. Tcmp. + 4?0 C Norm. W. A H = + o'ooooo 

Entfernung: e = 35.0 Cm. 

V1 = 98' 5l.3 393-9 322-8 +4?2 C 
v2= 97 57'6 393'9 322-8 
V s =  78 19.6 394'0 322'8 



Bei der Berechnung der Konstanten k, und kg ist zu beachten, dass die Korrektion wegen Induktion 

bei verschiedenen Ablenkungswinkeln verschieden ausfallt.*) 

Ist k' der Induktions-Koefficient (nach Lamont 's  Bezeichnung) so hat man fÃ¼ Ablenkungen aus ver- 

schiedenen Entfernungen die Gleichungen: 

M - ( I - ^ . k l H s i n y ) = ^  e3 sin rp  
H 7 

somit mit gentigender Genauigkeit: 

1 sin rp' E3 
k' H (sin y - sin . - . - 

sin qi e8 ' 

Da bei den angegebenen Beobachtungen die Winkel 9 und 9' sehr verschieden sind, so ist jene Korrektion 

nicht zu vernachlilssigen. Die obigen Beobachtungen ergeben, wenn der spÃ¤te abgeleitete Werth von k' be- 

nutzt wird: 

Magnet 11. 

sin afi' 
log - .- - = 

sin ifi 9.67031 

E3 
log - = 0'31422 

e8 O"60495 

log [I - $ k' H(sin y - siÃ rp') 1 = 9.99967 9'99953 

Magnet IV. 

sin T' 
log - = 9'66993 

sin a f i  

log k = 0.04064 o " 04064 

I - k' H(sin y - sin T') = 9.99963 I 9 '99947 
bg ki = 0'02442; log k, = O'OI52I .  

3. Vergleich der Ablenkungen mit kleiner und grosser Nadel. 

Obgleich die Beobachtungen mit grosser Nadel nicht benutzt worden sind, so mÃ¶ge hier doch die 

Resultate der Vergleichs-Bestimmungen Platz finden, weil dieselben eine beachtenswerthe Eigenthtimlichkeit 

zeigen. 

Der Vergleich der Ablenkungen von kleiner und grosser Nadel geschah wie bei den Beobachtungen 

zu Kingua-Fjord (s. dieselben), wurde aber nicht ftir alle Magnete durchgef~hrt. Aus den auf gleiche Intensittit 

*) Bei den Beobachtungen von k ist dieselbe als irrelevant vernachi%sigt worden. 



und Temperatur reduzirten Ablenkungswinkeln und * (entsprechend der kleinen und grossen Nadel) 
ergiebt sich das VerhÃ¤ltniss 

und die Konstante CI ftir die grosse Nadel ergiebt sich aus der Konstanten C der kleinen Nadel durch die 

Formel: 

log CI = lor C - log X.  

Setzt man fÃ¼ C die wegen Induktion korrigirte Konstante nach L a m o n  t (Hdbch. pag. q g ) ,  so werden 
die Ablenkungswinkel y und Ã§f nicht wegen Induktion zu korrigiren sein, da in diesem Falle die Ã„nderun 

der Induktions-Korrektion nach der GrÃ¶ss des Ablenkungs-Winkels in demverhiiltniss des Sinus der beiden 

Ablenkungs-Winkel mit einbegriffen ist. 
k Die Konstante X = - ist nur ftir die Magnete I, 111 und IV bestimmt durch folgende Beobachtungen, 
k1 

von denen wir hier nur die Resultate geben. 

Magnet I. Magnet 111. Magnet IV. 

Datum. X. Beob. Datum. X Beob. Datum. x Beob. 
Febr. 2. 1-1205 Sch., Cl., V. Dezbr. 12. 1.1273 Sch., Cl., V. Febr. 2. 1.1276 V. 

,, 16. 1.1268 Sch.. Ci., V. Wirz 3. 1-1272 V. 
Januar 4. 1.1275 Sch., Cl., V. April 17. 1.1361. V. 

FÃ¼ Magnet I1 ist die Konstante durch Vergleich mit den andern Nadeln zu ermitteln, ebenso fÅ¸ 
Magnet I, bei welchem die einzelne Beobachtung nicht gentigende Sicherheit gewiihrt. 

Wird die Beobachtung vom 17. April ausgeschlossen und mit dem Mittel aus den Å¸brige die 

Konstante CI zunÃ¤chs ftir die Magnete 111 und IV, sodann ftir die beiden anderen berechnet, so zeigen die 

IntensitÃ¤ts-Bestimmunge mit grosser Nadel, welche in der Zeit vom Dezember 1882 bis Mai 1883 sehr hiiufig 

angestellt wurden, dass die auf den Normal-Punkt des Variations-Instrumentes reduzirten Werthe Hg anfangs 

zwar mit den durch die Beobachtungen mit kleiner Nadel in derselben Zeit erhaltenen Werthen Å¸bereinstimmen 

dann aber fallen dieselben erheblich grÃ¶sse aus als die mit kleiner Nadel erhaltenen Normal-Werthe, die Differenz 

steigt bis auf O-QOIOO C. G. S. Dem parallel lÃ¤uf eine Abnahme der magnetischen Momente der Ablenkungs- 
Magnete, welche wesentlich verursacht wurde durch Bestimmungen des Temperatur-Koeffizienten. Es ist nun 

mÃ¶glich dass die Vergleichs-Konstante x bei Abnahme des magnetischen Moments einen h6heren Werth 

erlangt, womit auch die Beobachtungs-Resultate von Magnet IV stimmen wtirden, da gerade zwischen den 

Beobachtungen vom MÃ¤r 3. bis April 17. eine starke Abnahme des magnetischen Momentes vorhanden ist. Be- 

rechnet man nun mit dem zu kleinen Werth von X ,  also mit einem ZU gossen Werth von Ci die Intensitiits- 

Bestimmungen weiter, so ist es klar, dass dieselben zu grosse Werthe liefern mtissen.*) 
Eine genauere Untersuchung dieser VerhÃ¤ltnisse namentlich ob auch eine AbhÃ¤ngigkei der Konstanten k 

Tbei kleiner Nadel) vom magnetischen Moment des Ablenkungs-Magnetes vorhanden, die bisher von L a m o  n t  als 
angesehen worden ist, soll. wenn m6glich noch in Angriff genommen und das Resultat derselben als 

Anhang gegeben werden. Die Wichtigkeit dieser Frage, fÅ  ̧ deren Entscheidung im Sinne der oben ausge- 
sprochenen Vermuthung eine sonst unerklÃ¤rlich VerÃ¤nderun eines iilteren magnetischen Theodoliten ZU 

Wilhelmshaven spricht, liegt auf der Hand, da man in diesem Falle ein Beobachtungs-Verfahren wghlen muss 

(Beobachtungen aus 2 Entfernungen), welches geeignet ist, die Konstante k zu eliminiren. 

*) Vergl. die Zusammenstellung der Beobachtungen. 



ZunÃ¤chs erschien es angemessen, die Beobachtungen mit grosser Nadel auf der Station ganz auszu- 

schliessen, was schon mit RÃ¼cksich auf die bereits erwÃ¤hnt Unsicherheit geboten war, welche durch ein zu- 

fslliges h6her oder tiefer Hiingen der Nadel verursacht wurde. 

4. Induktions-Koefficienten. 

Die Bestimn~ung des Induktions-Koefficienten geschah nach Lamont ' s  Methode (Hdbch. pag. 152). 

Da der Theodolit keine passende Vorrichtung besass, wurde auf der Station eine Schiene konstruirt, welche in 
vertikaler Ebene um einen horizontalen Arm drehbar war; dieser wurde auf den Kasten des Theodoliten, in 

welchem die abgelenkte Nadel sich befand, aufgeschraubt. Der Magnet konnte an jedes Ende der Schiene be- 

festigt und an dieser Stelle um seine Mitte gedreht werden, so dass ihm also die vorgeschriebenen acht 

Stellungen gegeben werden konnten, welchen folgende Ablenkungen entsprechen. 

Nord unten: V, 
Magnet auf Seite A, Nord inwendig 

Nord oben: v~ 

Nord unten: v3 ,, ,, ,, B, Nord inwendig { Nord oben: v4 

Nord unten: v5 , ,, ,, B, Nord auswendig 
Nord oben: 

Nord unten: V, ,, ,, ,, A, Nord auswendig { Nord oben: v, 

Die zu Anfang und zum Schluss, der Kontrole wegen, abgelesene Meridian-Stellung der Nadel wird 

mit V bezeichnet. Setzt man dann: 

so erhÃ¤l man den Induktions-Koefficienten nach der Formel: 

worin i die Inklination bedeutet. 

Die Kreislesungen sind wegen Deklinations- und IntensitÃ¤ts sowie Temperatur - Anderungen zu 

reduciren. Die Formeln hierfÃ¼ sind folgende: *) 

0'00010 
worin S '  = - 

0-2575 
und fÃ¼ 9 der jedem Magneten zugehÃ¶rig Werth zu setzen ist. Das obere Vorzeichen 

ist zu brauchen, wenn Vn ) V, das untere wenn Vn < V  ist. 

Hiernach sind die folgenden Beobachtungen berechnet. Die Temperatur-Korrektionen konnten in allen 

Fitllen vernachl3ssigt werden, zumal sie fÃ¼ das Resultat nur Bedeutung haben, wenn sie bei zwei aufeinander 

folgenden Einstellungen verschieden sind, was nicht der Fall war. 

*) Vergl. Lamont, Hdbch. pag. 161 U. f. und die spÃ¤te errautex-te Bezeichnung der Normal-Punkte etc. 



Beob.: Sch. U. Cl. 

Magnet I. 

Deklination 

391.2 

IntensitÃ¤ Temperatur Red. Kreisilesung (fy 

- 134O 44l.9 - 

Magnet U. 

Magnet 111. 

Magnet IV. 



Beob.: Sch. U. Cl. 1883. Juli 4. 

Magnet I. 

Kreislesung Deklination IntensitÃ¤ Temperatur Red. Kreislesung ifv 
V = 158' 41.9 394'9 - - 158O 46'3 - 

Magnet Ii. 

Magnet IIi. 

Magnet IV. 



Die Resultate der beiden in der Zeit auseinander liegenden Beobachtungen sind nicht unerheblich ver- 
schieden. Der Beobachter, Herr Dr. Sch rade r ,  vermuthete, dass eine AbhÃ¤ngigkei des Induktions-Koefficienten 

von der Temperatur vorhanden sein kÃ¶nnt und zwar derart, dass bei hohen Temperaturen, bei welchen 

bekanntlich die Induktions-FÃ¤higkei des Eisens gr6sser ist, die Induktions-Koefficienten einen 116heren Werth 

annehmen. Es wurde daher diese Frage nachtrÃ¤glic in Wilhelmshaven einer besonderen Untersuchung unter- 

worfen, indem die Induktions-Koefficienten derselben Magnete bei verschiedenen Temperaturen, die zwischen 

- 40 und + 200 lagen, bestimmt wurden. 

Folgendes sind die Resultate dieser Beobachtungen, die von Herrn Dr. Eschen  h age n angestellt wurden: 

Magnet No. I. NO. n. No. 111. No. IV. 
k'. t. k'. t. k'. t. k. t. 

1884. Sept. 22. 0.0167 + 20?6 C. Sept. 22. 0-0148 + 17?8 C. Sept. 22. 0.0147 + 17?8 C. Sept. 22. 0.0142 + 1797 
,, 22. 0.0152 -)- 17-6 ,, 22. 0-0142 17'8 ,, 29. 0.0180 + 19.9 ,, 29. 0'0140 + 19.5 

Nov. 11. 0Â°022 + 6.0 Nov. 11. 0'0192 + 6.5 
1885. Jan. 26. 0'0289 - 4.0 Jan. 26. 0.0243 - 3.6 

,, 27. 0'0203 - 2'6 ,, 27. 0'0173 - 2'1. 

Die Werthe erreichen mehr als den doppelten Betrag der auf der Station erhaltenen, obgleich das 

Beobachtungs-Verfahren genau dasselbe war und alle Korrektionen auf das sorgf3ltigste angebracht worden 
sind. An und fÅ  ̧ sich betrachtet, zeigen die nachtrÃ¤gliche Beobachtungen, dass das Lamont'sche Verfahren 

jedenfalls nicht die n6thige Sicherheit bietet, abgesehen von etwaigen theoretischen Bedenken, wie sie von 

anderer Seite gegen dasselbe geÃ¤usser sind. Vorrichtungen, um ein anderes Verfahren anzuwenden, waren in 

Wilhelmshaven nicht vorhanden, es mÃ¼sse daher genauere Untersuchungen einer sp~teren Zeit vorbehalten 

bleiben. 

Die grosse Differenz zwischen den Beobachtungen auf der Station und zu Wilhelmshaven war Ver- 

anlassung, in der Rechnung nur die erstgenannten Beobachtungen zu verwerthen, da dieselbe zu bedeutend ist, 

um sie nur Beobachtungs-Fehlern zuzuschreiben, andererseits aber besondere Forschungen Uber die Konstanz 

jener Koefficienten noch nicht angestellt sind. 

Wir  erhalten somit als Mittel der beiden Beobachtungen von MÃ¤r und Juli 1883 folgende Werthe: 

Magnet I. 11. 111. IV. 
k1 = 0-00644 0'00691 0.00667 0.00746. 

Hiermit findet man fÅ  ̧ die Korrektion: 

-0-1861 k' ( I + -4 ÃˆÂ H 

bei Benutzung der bezÃ¼gliche Ablenkungs-Winkel. 

Magnet I. 11. in. IV. 

B,' = 40'45' 44O 15' 46045' 470Â° 

folgende Werthe: 
- 0'000s8 - O'OOO~+ - 0.00063 - 0'03070. 

5. Temperatur-Koefflcienten. 

Die Untersuchung des Temperatur-Einflusses wurde bei siimmtlichen Magneten auf der Station ausge- 

fuhrt. Der an eine besondere Schiene mit Magnet-Triiger befestigte Magnet wurde durch Wasserbad auf ver- 

schiedene Temperaturen gebracht. Die den einzelnen Temperaturen entsprechenden Kreislesungen (als abge- 
lenkter Magnet wurde die grosse Nadel benutzt) wurden wegen Deklinations- und Intensit2ts-Anderungen 

korrigirt nach denselben Formeln wie im vorigen Kapitel. 



Die Temperaturen des Wasserbades wurden derart gewÃ¤hlt dass man von niedrigen aufsteigend zu hijheren 

und dann wieder zur Anfangs-Temperatur herabging. In der Zusan~menstellung sind gleich mehrere ungefihr 

deiche Temperaturen, wie sie aufeinander folgten, nebst den entsprechenden bereits auf Normal-StÃ¤nd redu- 

cirten Kreislesungen zu einem Mittel kombinirt. Die Berechnung des Temperatur-Koefficienten geschah nach 

der Lamont'schen Formel: 

Die Einzelwerthe sind durch Zusammenfassen je zweier Beobachtungen bei ansteigender wie ab- 

steigender Temperatur gebildet und aus ihnen das Gesammt-Resultat abgeleitet. 

I I I ! Auf 
N o r m a l - S t a n d e  , 

Y - y i  ' t a - t ,  a- io4  1 reducirte 
Kreislesung 

.- -Pp 

- -P- 

1882. November 8. 
Meridian: 

Magnet 111: 

Meridian : 

1883. Januar 8. 
Meridian : 

Magnet 11: 

Meridian : 

1883. Januar 12. 
Meridian : 

Magnet I: 

Meridian : 

1883. Januar 26. 
Meridian: 

Magnet 111: 

Meridian : 

I 
I 

- I -  Beob.: V. 

I j0 24'. j + 24Â¡ + I '93 
15 24.9 + 21'3 + 1-83 

15 24-8 + 21.3 + 1-78 
15 2 5 - 1  + 16.3 + 2-01 

- 

Mittel: + 1-89 

- 1 - 
! 
1 Beob.: V. 

15' 2j1.6 + 23?4 C + 1-40 
- - 

Mittel: + 1-50 

- 1 ! - Beob.: V. 
34' 24I.j + 16?7 C 1 + I -5s KÃ¼rzer Ablenkungs- 

Mittel: + 1-60 1 

- 
Mittel: + 2-27 

schiene benutzt. 

Beob.: V 



1883. Januar 26. 
Meridian: 

Magnet IV: 

1883. Januar 27. 
Meridian : 

Magnet I :  

Meridian: 

1883. Januar 27. 
Magnet 11: 

Meridian : 

1883. Januar 27. 
Magnet 111: 

Meridian: 

1883. Januar 27. 
Magnet IV: 

Mittel: + %*:E 

Mittel: + 1 - 6  

-- M 

Mittel: + l -W  

- .. - 

Mittel: + 2-18 

Es erschien bei der geringen Verschiedenheit der erhaltenen Temperatur-Koeft~cicntct) zweckmiisÃ§,ig 
mit einem mittleren Wert11 flir alle Magnete zu rechnen. Ja etwaige hierdurch ei~igettihrle Fel~lcr int1erllalt3 

der Grenzen der Genauigkeit der Intensitsts-Bestimmungen bleiben werden. - 1 ,  I +  



Es wurde demnach benutzt: 
a = + O ' O O O ~ O .  

Die Reduktions-Formeln fÃ¼ Ablenkungswinkel und Schwingungsdauern auf Normal-Temperatur 

sind die folgenden :*) 
h g s i n q o = l o g s i n f f + 0 * 4 3 4 3 ( a +  3ÃŸ)(t1-t, 

log T,, = log T - 0 . ~ 3 ~ 3  (: n + ÃŸl (t - tÃ£ 

Der Ausdehnungs-Koefficient des Messings, ÃŸ hat den Werth O'OQOIQ, der des Stahls P' ist zu 0~000012 

angenommen worden. Damit erhÃ¤l man folgende Formeln, welche bei allen Reduktionen benutzt sind: 

4s; sh q,, = log sin O'OOOI073 (1' - t,,) 

io? T,, = log T - 0-0000465 (t - t,,). 

6. Berechnung der Konstanten der vier Magnete. 

Die Konstanten ergeben sich nach der Formel: 

Man erhÃ¤l hiernach fÃ¼ die am meisten benutzte Entfernung e = 22cm 

Magnet I. Magnet 11. Magnet 111. Magnet IV. 

2 k K Ã  - 
9-92930 9-93258 9'925370 9'93'50 

Da die Werthe von k fÃ¼ die Magnete I1 und I11 nicht sicher genug sind, so fand noch eine Ver- 

gleichuns ihrer Konstanten mit denen fur I und IV statt. 

An mehreren Tagen, an welchen mit allen vier Magneten IntensitÃ¤ts-Bestimmunge gemacht wurden, 

sind dieselben folgendermassen verwerthet worden: Die Berechnung der IntensitÃ¤ erfolgt, wenn Ablenkungs- 

winke1 und Schwingungsdauern auf Normal-IntensitÃ¤ und Temperatur reducirt sind, nach der Formel: 

Bezeichnet man die [ 1 mit los  B und fuhrt fÃ¼ die einzelnen Magnete entsprechende Indices ein. 
so hat man: 

C1 hg Ho = log - fÅ  ̧Magnet I 
B1 

log Ho = log fh-Magnet 11 
B11 

und so fort. Bei gleicher IntensitÃ¤ ergiebt sich: 

und analog, wenn von Magnet IV ausgegangen wird, 

* j  Lamon t ,  Handbuch pag. 163 und 166. 



Nach diesen Formeln sind unter Verwenhung der IntensitÃ¤ts-Bestimmunge 1883 Juni 16, Juli 16, 

August 15, fÃ¼ die Konstanten CM und Cm folgende Werthe gefunden: 

log C11 '0s C111 
9'93232 9.92866 

9'93201 9.92835 

9 "  93242 9.92861 
9-93226 9-92847 

9.93234 9-92853 

9.93234 9-92845. 

Nehmen wir hierzu die folgenden, mit HÃ¼lf der Beobachtung von k erhaltenen Werthe mit dem 

Gewicht 2 

so erhalten 

Es 

Es 

9.93194 9.92807 

wir als endgiiltige Werthe der beiden Konstanten 

CII = 9.93218 log Cm 9'92840. 

ertibrigt nun noch die K o n s t a n t e n  f Ã ¼  d i e  a n d e r e n  E n t f e r n u n g e n  herzuleiten. 

hatte der Vergleich vom 2. August 1883 ergeben: 

Magnet 11. 
e = z8cm e = 3jcm 
I< = 0.02342 0'01447 

Hiermit erhÃ¤l man, wenn zugleich die entsprechende Korrektion fur Induktion fur die Ablenkungs- 

Winkel ig03' resp. g026' berechnet wird: 

log C = 9'76716 9.61739. 

Magnet IV. 
e = z8cm e = 35cm 

Oktober 18. k = 0-02413 0 . 0 1  529 

August 2. 0.02442 0.01 521 

k = 0.02428 0'01 525. 

Mit diesen Mittelwerthen und der Korrektion fur Induktion (die Ablenkungs-Winkel sind 19058' resp. 

g052'} erhblt man: 
-- 

2 I< K" W 9.76612 9-61624 

FÃ¼ die B e o b a c h t u n g e n  m i t  g r  o s s e r  Nade l  wird die Berechnung der Konstanten nicht mitgetheilt, 

da dieselben nicht weiter verwerthet sind, 
FÃ¼ die A b l e n k u n g e ~ l  mi t  k le iner  Nade l  hat man somit folgende K o n s t a n t e n :  

I I1 I11 IV 
C = 22cn1. 

9-92872 9.93218 9'92840 9 '93080 
= 2 s m .  

- 9-76716 - 9.76560 



In der weiterhin folgenden Zusamn~enstellung der absoluten Intensit&ts-Bestimmunge~~ ist die jedesnul 

benutzte Entfernung angegeben, so dass Ã¼be die Wahl  der anzuwendenden Konstanten kein Zweifel ist. 

Die Intensithts-Bestimn~ungen sind in derselben Weise zusammengestellt, wie bei den Kingua-Fjord- 

Beobachtungen; die Bedeutung der einzelnen Zeichen ist an1 Kopf der Zusammenstellung erlÃ¤utert Ablenkungs- 

winke1 und Schwingungsdauern sind auf oO C und auf den Norn~al-Punkt des Haupt-Systems der Variations- 

Instrumente reducirt, die berechneten JVerthe von H stellen somit die Normal-Intensitaten vor. Die folgende 

Zusammenstellung der m a g  n e  t i s c  h e n  Momente der vier Ablenkungs- Magnete, welche aus den IntensitÃ¤ts 

Bestimmungen sich ergeben, zeigt einen weniger gleichrn~ssigen Verlauf als bei den Magneten der Station 

Kingua-Fjord, was hauptsÃ¤chlic seine Ursache in dem Umstande hat, dass im Januar 1883 Untersuchungen 

der Temperatur-Koetticienten der Magnete angestellt wurden, bei denen ein Verlust an Magnetismus nicht zu 

vermeiden ist. 

Z u s a m m e n s t e l l u n g  

der ;ius den absoluten Intensitzts 13estimmi1ngen berechneten magnetischen Momente der 4 Ablenkungsmapnete des 

magnetischen Theodoliten 13amberg 1850. 

1882. Septcmher . 16. - - - 980-42 Simmtliche Werthe sind aus Ikobach- 

Oktober . . 5 .  .. - 

. . . 18. -- 

- - 983-40 tungen mit der kleinen Nadel berechnet und 

- 982-80 auf oO reducirt. 

No\cmher . 2. 917.20 - .- Nov. 8. Temp.-Koeff. Ion Mgt. 111 bestimmt. 
- -- . 16. 1 958. ,8  Jan.8. 7 7  

t on Mgt. I1 7 1 

7 .  

- - 
,, 12. 7; \on Met. I W 

Dezember . 8. 935.10 
, 26. 11 \ on Mgt. 111 U. IV ,, 

7, . 16. -- - 934.08 - 
Y, 27. ,, aller 4 Magnete 

188.3. Januar . . . 4. 

, . . .  16. 

Februar . . 2. 

$ 9  - . .>. 
, . . 16. 

, . . 19. 

Miirz. . . . 2. 

, , . . . .  3. 

April. . . . 17. 

, . . . . 18. 

hliii . . . . 19. 

Juni . . . . I .  

, . . . . 16. 

Juli . . . . I .  

, . . . . 16. 

August. . . 2. 

3, I ; .  

September . 2. 



Inklination. 

Die Beobachtungen mit dem Nade l  - I  n kl i 11 a t o r i u m  erfolgten in der allgemein Ã¼bliche Weise. iiiich 

dem Schema. u i e  es in der Zusamn~en-itellung angegeben ist: in jeder Lage der Nadel wurden drei Einstel- 

lungen an beiden Nonien ~ b g e l ~ e l l .  dat. Mittel dieser Ablesungen ist nebst den zugeh6rigen Standen der 

1 i ~ r i G i t ~ o ~ ~ ~ - l i ~ s t r u n i e ~ ~ t e  in der spater folgenden l-ebersicht angegeben worden. Die Ablesungen der Variation- 

Apparate erfolgten nicht bei jeder Einstellung, was bei dem ruhigen Zustande der Nadeln nicht erforderlich 

oa i .  sondern meist in der Mitte jeder Beobachtungs-Reihe. Der endgÃ¼ltig Werth der Inklination ist das 

Mittel aus -iiimmtlichen angesehenen h i ~ ~ ~ t e l l u n ~ e n .  daneben ist das Mittel sÃ¤mmtliche Variations-Lesungen 

Lt~igegebcn. 

Die Be~b~iclitiingen mit dem L r d  111d u k t o  I geschehen in der Weise. d a s  nach der 3luitiplikation~- 

Methode der Grenz-Scl i~  ingungs-Bogen bestimmt \\ urde. wenn die Drehungs-Axe Jes Induktors vertik'11 Idg. 

iil-io die Horizontal-Intensitut induzirend wirkte. alsdann folgte eine gleiche Beobachtung bei Ase horizontal. 

zum Schluss eine dritte Reihe bei Axe iertikal. Bei den Berechnungen wurden nun zunÃ¤chs die Ausschlage X 

(jalvanometer-' niich beiden Seiten 1011 dei Mitte der Skala nach W e b e r  auf den Sinus des halben -\U<;- 
I 1  \' 

M.']llags-Wi~ikel-i re~iuzirt durch A n b r ~ n y u n ~  der Korrektion - --- -,-Â \\eiin \ der Xusschlag. r die Skalen-Eilt- 32 T- 

fernuni; bedeutet. \us  den reduzirten Bogen wurde der gesammte Ausschlag berechnet. dann durch Division 

der bei vertikaler Axenlaye erhaltenen Scliwii1gu11gs-Bogen in den entsprechenden Wert11 bei Ase horizontal. 

zwei Wertlie ~ i e r  Tangente der Inklination erhalten. Die Variations- Beobachtungen geschahen meist in der 

Mitte jeder Ucobaclit~~ngs-Reihe. wenn die einzelnen Ausschlage des Galvanometers konstant geworden waren. 

Mehrfach yeschahen die Ablesungen. namentlich die des zweiten Systems. des Kontrol-Systems, zu Anfan-; 

L I ~ J  Sclilu\:- iei.ier Reihe. in diesem Falle ist den Beobachtungs-.Daten nur Jas Mittel beigefÃ¼gt Bei den 

yeringen Variationen 7.11 Siki-Georyien unterliegt keines der angewanJten Ableseverfahren einem Bedenken. 
Zum Schlus\ jeCier Bc~bachtunt;  ist iicr Mitte1we1-111 der Inklinationen mit dem Mittel s ~ n ~ m t l i c h e r  Variations- 

A-f i i~ igen Die Genauigkeit der Beobachtungen wtiri.le wesentlich gewonnen haben. wenn bei iriLk".- 

jdage Licr I ) r e l l u l ~ ~ ~ - . \ x c  x\vci Beobacl~tl~ngs-Reihen angestellt wiiren und wie es \ \*eher vorschl:%gt. in ieJer 

i , a p  ezweinial beobachtet \v:ire. 



C. Zusammenstellung der absoluten Messungen. 

Deklination. 
f \ I~rcn:  \I. I ,  M. I I ,  M III., ('.\I ; D. 

-- -- --- - -- - -P- 

l <;ri;cirt.in~i 
I 

l ) . i tnm ' der Bercciiiiinij~ liemcrkiiiigct~ 
Rcoh. i~  htiing 

- - 

IUM. Scptemlier 16. ['.M. 
D.M. 

Oktober 2. ['.M. 
D.M. 

. , 5 .  M. 1. 
M. II. 
D.M. 

17. M. 1. 
D.M. 

November 2 .  W . M .  
D.M. + ISO 
- I So 
['.M. + I N 0  
- I Ho 
D.M. 
\\.,\I. 
M. I. 
M. n. 

340'0 - M : 216O 55l.2 Faden austordiert. 
Np: 217 4'9 
Dekl. = %Ãˆ W 3 

Beoh.: V. 
380'0 389-2 - M : 31Â° 1Â°' Faden austordiert. Miren 

Np: 3Â°0_42 '  lesung unsicher. Ueobachtuni; 
Dekl. = Wo 2 7 9  daher nicht verwerthet. 

Beob.: V. 
M : 16'-9 Torsion nicht bestimmt. 

380'0 467'5 - -  V: 186 2 1 - 7  

Dekl. = iG!Ã̂ .>'Ã̂1. 

189' M'-1 Beoh.: V. 
248 24.8 ,WO 407'; 4 - 9 - 2  M: 428O 3I.o 
248 2 7 . 3  Np:  6H 46-2 J - -  ?-Y - 

0.0044 
248 2 2 . 2  

1 . 3  33.9 Dekl. = 33)F4;'.k xeÃ£ T o r s i o n s . ~ a ~ c [ .  
221 ;Y1 

\\*.M. 
n.11. 
I .\I. 
\\..M. 

W.M. 
D.M. 
l . \I .  
-- 00 
U.M. 
+ lii0 
- 1 So 

\\ . \ I .  

11 : 253' 44.0 
Np: ; . ?  - 43'4 

Dekl. = :M3 H'.Â 

Beob.: V. 
(Neuer Faden). 



99 16. 

Februar I. 

7 ,  10. 

Mai 3. 

Beobachtung 
- - - .  

M.I. 
W.M. 
D.M. 
T.M. 
D.M. 
W.M. 

M.I. 

W.M.  
D.M. 
r.u. 
W.M. 

W.M. 
D.M. 
\\'.M. 

M.I. 
W.M. 
D.M. 
W.M. 

M.1. 

W.M. 
M.I. 
D.M. 
['.M. 
W .  hl. 

M.I. 

W.M. 
D.M. 
T.M. 
D.M. 
\\'.M. 

W.M. 
D.M. + 120 
- 120 
T.M. 
4 - 2 4  
- 24 
T.M. 
D.M. 
WM. 
M.I. 
M.11. 

W.M. 
D.M. 
T.M. 
D.M. 
W.M. 

W.M. 
D.M. + 60Â 
- 600 
T.M. 
4- 24O 
- 24 
T.M. 
W.M. 
D.M. 

\V.M. 
D.M. 
T.M. 
D.M. 
W.M. 

Heoh.: V. 
M : 260Â 22'.1 Torsion mit dem Fiilitor 
Np : 260 3 1 . q  v o ~ n  D a .  16. berechnet. 
Dekl. = !Å¸V W.'-' 

. . 
Np : 222 56l.4 
Dekl. = S I W Ã ˆ  .Â¥>(>'. 

Dekl. = WÃ̂ WA 

neot).:  SC^. 
M : 120' 6I.o Torsions-Korrek tion kann 
NP: -- 120 2i 'CI veriinchl'tissigt wertk-11. 
Dekl. = 3.w 4i'Ã 1̂. 

1koh.: Sch. U. M. 
M : 1 0 7 ~  s1.6 = 0-0030 
Np:  -. --- 1 0 7  20.3- Y'--? 
~ ~ k l .  = ;&W ~,l.;j W:'Ãˆhren der Heohachtung 

war die \V.M nicht sichtbar, 
es wurden daher 3 andere, 
sonst nicht benutzte Miren 
eingestellt, aus denen nnch- 
tr'.iglich die hier eichene 
,in\teIlting der weh$. hergc 
leitet wurde. 

M : cJSO 2V.1 I5eoh.: Sch. U. M. 



- -- -P P - - - - .  

I a Korrektion 
D,itinn r e i , ~ c s , i l l ~ e ~  var.-Instr. f l lr  Bei eclinuiig Bemerkiin~cii  

i, K. s, T o r s i o ~ ~  
P - . - - P P-P P 

- - - . - - - - - - - 
I 

M: 249O 37l.4 13eob.: V. 
Np : 249 52.2 Torsions - Korrektion ver 
Dekl. = 3590 45'3 nachlissigt. 

Juli 2. W.M. 280Â 49l.6 
D.M. 339 48.7 
T.M. 338 52.6 

. 17. W.X. i8z0 8 '2  1 
D.M. 241 7 '6 390.0 I -0.1 M: 2410 jI.6 Beob.: V. . 
T.M. 241 27'9 390.0 Np: - 241 - 21.4- Torsions-Faktor von Juli 2. 

1t.M. 241 7'7 390'0 Dekl. = 3.Ã̂9 W.2 
W.M. 182 8-2  

August 4. M.I. 
W.N. 
D.M. 
T.M. 
D.M. 
W.M. 
M.1. 

M : 31' 36'3 13eob.: V. 
Np: -. - 3 2  T o r s i ~ n s  - Korrel<tion ver- 
Dekl. = %Ãˆ 47l.6 nachY2ssigt. 

.. 16. W.M. 62O 13l.8 
D.M. 121 13.2 390-0 - M : 121Â 13'2 Beob.: V. 
['.M. 120 59'7 390.0 Np : 2 7 ' . ~  Torsions - Korrektion ver- 
D.M. 121 13'2 390-0 I 

W.M. 62 13-8 
~ e k c ;  3oÃˆ 46'2 nachlissigt. 

Septbr. I. W.M. 61O 45'4 
D.M. 120 46-2 390-0 
P .  

M: 120' 46I.o Beob.: V. 
I .M. 120 41.4 390-0 NP: -.Iz0 58'6 Torsions - Korrektion ver- 
D.M. 120 46.1 390-0 Deki = %{I0 47.4 nachkssigt. 
D.M. 120 45'7 390.0 
1V.M. 61 45.4 
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18S3. Januar 16. 
Magnet No. I. Beob.: V. 

(C = 22.) 

KrcMeiiing. Deki. Int. Temp. log [T] = 0.60109 0.60096 0.60074 
Mire = 195' 16'.2 - - h =  i i i ' i  8 !4 6'5 

V = 225 47'4 396'8 - - <I= - 0-OOO~Z-0 '0005~-0"0oo~2  

1883. Februar S. 

q = 46O 54l.7 
h g  sin cp,, = 9'86476 

41' 18l.6 392-8 320.0 + I O : ~  C 
H = 0-254559 

- 0 - 8  
Eine an dcmsiilben T:*e mit der gro,sen 

T Ã  "l" 0 . 0  Ntidel ~ i n d  allen vier Magneten angestellte Beob- 
achtung ergab die Werthe: 0-25580, 0'2j6j8, 

T = 41Â 17l-8 0.25654, 0.25667. 

T =  - 0 ' 2  Eine arn 17. Februar ungestellte Heoli.iclitung _ 450 , niit grosscr Ni~del und 4 M:ignctcn ergab folgende 
Werthe: 0.25503, 0.25494, 0.25738, 0'25714. 

lftg sin 70 = 9'85225 



1883. Februar 19. ÃŸeob. V. U. Sch. 
Magnet No. 11. 

V = 104O 0l.0 394'4 - - o = -0 -00046  -0-00024 
vi = 149 20-6 394-5 320-6 +8?4 logT = 0-60014 
vs=147 3.9 394.5 320-5 - t = +7Â¡ C 
V, = 59 0.0 394'7 320.8 - - - Dekl. Int. 
V, = 60 3'0 394'8 320'9 - l 0 ~ ~ = 0 ' 6 0 ~  395.1 321'9 
V =  - - - 

Mire = - - - -- 
[Y] = 44 O 20j.4 394'6 320'7 +8?4 C 

o =  4 . 0  
H = 0-2566Ã 

Magnet IV. 
Beob.: V. U. Sch. 

Mire = 324 34'0 - - - - 
[Y]= 46' 54l.5 389.2 319.5 4-7?oC 

e =  -0.7 H = 0-25695 
7 =  4-0'0 Beobachtung mit grosser Nadel und vier Magneten: 
y = 46O 53'3 Mirz 15: 0.25746 0.25760 0.25748 0'25749 

logSn ifo = 9.86410 April 2 : 0-25742 0.25735 0.25744 0-25745. 

Kreislesung. 
.Wre = 108O 39l.5 

ÃŸeob. V. U. Sch. 
Magnet IV, 

(e = 22.) 

K i s l e s i n g .  Dekl. Int. Temp. log [Ti = 0.58961 0.58941 
Mire = 78O O'.O - - - = 6!3 

- 4!5 
V = 104 21 -0  386-0 - U = -0-00030 -0'00016 

V, = 151 41.4 385-8 318-1 +6?2 0-58 28 
vÃ = 150 54'1 386-1 318.6 - t = +5?6 2 
V- 57 18.3 385'8 317'9 - - Dekl. Int. 
V , =  57 7 '7  385'6 317'7 5'7 log 0 -  0.58894 388.8 319.7 

V = 104 20.8 385.6 - 
Mire-= 78 0.0 - - L 

.. -.- - 

47O z1.4 385-8 318-1 +6?0C 
e =  4 ' 1  H = 0-26676 
7 =  - 1  

Eine am fol enden Tage angestellte Beobachtung mit 
9 = 470?1.4 grosser Nadel unf  vier Magneten lieferte die Werthe: 

log sin yo = 9 " 86466 0.25690 0-25682 0.25687 0.25682. 

ÃŸeob. Sch. U. V. 1883. April 17. 
Magnet No. IV. 

(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. lo^ [T] = 0.59006 0' 58979 
,Wre = - - - - h =  8?o 6 p n  

- - 

Q =: 46O ~4l .1  Beobachtung mit grosser Nadel an demselben Tage: 
log sin V,, = 9.86314 0.25801 0.25788 0.25782 0.25788. 

Beob.: Cl. U. V. 
Magnet No. IV. 

Dekl. 

396" 9 
396-5 
396'2 
396" 1 
396-0 
395.8 - 

(e = 22.) 

Int. Temp. log [T] = 0.59036 0'59013 - h = 8?i; 6?7 

P- 

[V] = 46O 56'.6 396.2 330.2 +I?O C 
p =  4.1 H = 0-25692 
z =  4-0-1 Beobachtungen mit grosser Nadel und vier Magneten: 

Q = 46O 56l.6 Mai 2: 0-25764 0.25765 0.25764 0.25769 
logsin qo = 9-86315 Mai 15: 0.25756 0.25752 0.25747 0-25747. 



1888. Mai 19. ÃŸeob.  V. U. Sch. 
Magnet  No. I. 

(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. log [T] = 0.61207 0 -61  177 
Mire = 193' 41l.8 - - h= 7 3  5 !-0 

Ueob.: V. U.  Sch. 18S;f. Mai  29. 
Magnet No. 11. 

(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. l o g [ V =  0.60173 0.60138 
M i r e  = - - - - h =  9?0 7.3 





t883. Juni 16. Beob.: V .  LI. Sch. 
Magnet No. I. 

( e  = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Ternp. log [T] = 0-61 190 0-61 176 
dllire = 49O 59l.5 - - h =  8!6 7 ."o 

V = 216 21.0 394'9 - - G = -0~00056 -o*ooo37 

V, = 258 10.4 394'8 324.7 +o?6C log T = 0-61136 

v2 = 256 9-2  394-7 324.5 - t = +I?O C 
v3 = 176 27.3 394.6 324.4 - V =  - Dekl. Int. 

v4 = 174 46'3 394'3 324'3 - log T,, = 0.61146 393.0 321'2 
V = -  - - - 

Mire ==. -- - - 

Beob.: V. 11. Sch. 

Kreislesung. 

Mire = - 
V = 2 16O 23l.2 

v i =  262 35-9 
V, = 258 48-3 

V3 = I72 25.3 
V,= 172 0 - 3  

V =  - 

Stire = - 

Dekl. 

394.2 

394.1 

393'9 
393-8 

393'7 
- 
- 

1883. Juni Hi. 
Magnet No. 11. 

(e = 22.) 

Int. Temp. leg [T] = 0.60126 0-60100 
- - h =  7?7 5 !7 

324'2 - U = -0.00045 -0~00025 
324-1 +0?8 C log T = 0-60078 

323'9 - t = +2?0 
323.8 - y =  - Dekl. Int. 

323-8 - log T,, = 0.60078 393.3 322- I 
- - 

9 = 44O 121.5 
log sin qo = 9 ' 84349 

Beob.: V. U. Sch. 2883. Juni 16. 
l 

Magnet No. IV. 
(C = 22.) 

Kreislesung. Dekl. I n t  Temp. log [T] = 0.58988 0-58953 
Min= - - - - h =  6-8 4 F8 

V = 216O 25l.3 393.1 323.0 - U -+~0003j -0~00018 

Vi = 264 44.7 393'0 322.9 +0?9 C /ogT = 0.58944 
V, = 262 9.5 392'9 322.7 - t = +3Â¡ C 
v3 = 170 29'8 392'8 322.5 - y =  - Dekl. Int. 

V, 168 31.4 392.7 322'2 - /oq T,, = 0.58937 393.3 322'2 
V = 216 25'9 392-5 322.0 - 

W r e  = 49 59.5 - - - 



288.9. Juli 2. 

Kreislesung. Dekl. 

W r e =  190O 49l.5 - 
V = 216 35.1 391.1 

vi = 258 45'5 391.0 

V, = 256 7 -4  3943.9 
v3 = 176 48-9 390.9 
V4 = 174 41'4 390'8 

V =  216 35.0 - 
Mire = 190 49' 6 - 

Beob.: Sch. U. Cl. 
Magnet No. I. 

(e = 22.) 

Int. Temp. l o g m  = 0.61264 0.61231 
- - h = 101'7 8 !2 
- - 0 ? 5  C U = -0'00086 -o'oooc, I 

322.0 - /qT= 0.61179 
321'9 - t = -0?3 C 
321'7 -4.3 y =  - Dekl. Int. 

321'4 - /qq T,, = 0-61 169 393.2 324.4 

1883. Juli 1. Beob.: Sch. U. Cl. 
Magnet No. III. 

(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. log [T] = 0.58880 0- 58851 
Mire = - - - - h =  9?2 7 F0 

V =  - - - a = -0~00064 4 ' 0 0 0 3 7  

log sin yo = 9.86250 

Bwb.:  Sch. U. Cl. 1883. Juli 1. 
Magnet No. H. 

(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. [Tl = 0 . ~ ~ ~ 9 4  0 . ~ 0 ~ 5 ~  
Mire - - - - h = 9!9 7 !2 

r =  +O'O 

o> = 44O 14j.6 
log sin tpo = 9.84363 

Beob.: Sch. U. Cl. 1883. Juli 2. 
I 

Magnet No. IV. 
(e =M.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Ternp. fT] = 0.59065 0'59030 
Mire = 190Â 49'.8 - - h = 10ro 7.5 

V, = 170 17.4 393'4 322'8 - y =  - Dekl. I n t  

V , =  168 51-6 393-4 322-5 - 0 - 3  log To= 0.58954 393.2 326-2 

v = 2 1 6  33-4 393'3 - - 

Mire = - - - - 

7 = 46O 57l.1 
log sin qo = 9'86390 



1883. Juli 10. Beob.: V. U. Sch. 
Magnet No. I. 

(C = 22.)  

Int. Teinp. 1% [T] = 0-61206 0-61 I 77 
- h =  y!'1 5!'1 

- -- U = ~ 0 ~ o o o 3 8  -0~000zo 

324.7 -O?I C iogT = 0-61162 
324.6 - t - +2?6 C 
324.8 - Y = 0.00063 Uckl. 1nt. 

324.7 - lugTÃ = 0'61183 393'8 322'2 
- - 

1888. Juli 16. lkob.: V. U. Sch. 
Magnet No. 111. 

(C = M.) 

Dekl. Int. Tcmp. log [T] = 0.58822 0'58794 
- - - h =  7?1 5r1 

394'3 322'2 -0?0(: U = -0~00038 -0~00020 

394'6 323'4 - log T = 0- 58779 
394-4 323.0 - t = -1?8 C 
394'4 323'2 - y = 0'00063 Dekl. Int. 

394'3 322.8 - ! u ~ ' V ~  = 0-58798 392-8 321 - 2  

log sin 9, = 9.86280 

ISeob.: V. U. Sch. 

Krci'-.lesung. 
.Vire = - 

V 207' 47'.4 

Vl = 254 7'1 
V,, = 250 7 - 8  

v a =  163 43.5 
v4 = 163 18.0 

V =  - 

Mirt = - 

ZSSH. ? J u l i  16. 
Magnet No. 11. 

C = 22.) 
Dcki. Int. 'remp. 1% [T] = 0.60145 0-601 I I 
- - - h:= 7!2 Sr1 

395'2 323.6 -0?0C ff = -O"OOO3g Ã‘Ã‘o"000 

[a,] = 44O 18'4 395'2 324'0 -O?O C 
p =  -2-5 

7 = 44' 15l.9 

hg sin yo = 9'84404 

log sin vo = 9 ' 86426 



Dekl. 
- 

396-4 
396-2 
396-2 
396- 1 

396-0 
- 
- 

Beob.: Seh., Cl. U. V. 1883. A u p d  2. 
Magnet H 

( e  = zi.) 

Kreiilesung. DekL Int. Temp. /^[T^ 0'60204 0'60194 
*Vire = - - - h = ioro 7.1 

V = 88O 8l.7 397.0 328-0 - U = Ã‘O'OOOj -0'0OO38 
V, = 133 39'3 397.0 328.1 +3?9 C liyT = 0-60142 
V * =  131 1-8  397.0 328.1 - t=+6?5C 
V, = 43 24'7 397.0 328.1 4-3.9 Y = 0.00039 DekL Int. 

v4 = 44 16.2 397.0 328-0 4-3-9 /% Tn= 0-60121 396-1 326.0 
V =  - - 

M i r c  = - - - 
-- 

Beob.: Sch., Cl. U. V. ISS*?. AiiffWtt 2. 
Magnet No. IV. 

Kreislesung. Dehl. Int. Temp. log [T] = 0'59033 0'59004 
Wre = - - - - h = IO!S 8 . ~ 2  

Mire = - - - 



Dekl. 
- 

jr)8-o 

397-9 
.Wes 
W 7  

397'6 
W 4  

Beoh.: V. 11. Seh. 
Magnet No. I. 

(C = aa.) 

Int. ~ c m p .  /I<? [Tj = 0.61166 0.61137 
- - h =  7?7 s !'2 
--- F U = -0"0004S 4 ' 0 0 0 2 1  

325.5 - log T =  0.h1118 
325.1 --4?s (i t X -6?3 (1 

325.6 - 7 = 0-00045 Oekl. Int. 

325.7 - lag TB= 0-61176 395.4 323.2 
- 
- -- 

Beoh.: V. U. Sch. 1883. Augt.8.d IS. 
I 

Magnet No. IV. 
( e  = 22. )  



ISS.?. September 2. ÃŸeob. V. U. Sch. 
Magnet 111. 

( e  = 22.) 
Kreislesung. Dekl. Int. Tcmp. log [T] = 0.58799 0.58767 

Mire = - - - - h =  8% 6 !5 

V =  - - - - a- = -o*oooss -0-00032 

V, = 137' o1.6 395'0 321.1 - /oLy T = 0.58740 

vn = 132 59.1 395'0 321.0 - t = -I?I C 
v a =  42 1'7 395.1 321.2 - y =  - Dekl. Int. 

v 4 =  40 24'6 395.1 320'9 - ^T(, = 0-58779 396-2 322-2 

V = 87 59-7 395.2 - - 
Mire = - - - 

log s in  y0 = 9'86368 

V = 4 4  '4.4 

log sin opn = 9 -84427 

Beob.: V. U. Sch. 1883 .  September 2. 
I 

Magnet No. IV. 
(e = 22.) 

Kreislesung. Dekl. Int. Temp. log [T] = 0'58963 0.58928 
Mire = 62O vI.2 - - h =  7?9 5 !6 

V =  87 59-6 395'6 - - <S = -0'00047 -0-00024 

V, = 136 42.6 395'4 321'9 O?O C log T = 0-58910 

V, = 133 23-5 395'2 321-8 - t = 4 ? 7  C 
V,= 42 15.1 395'1 321'4 - y =  - Dekl. Int. 
V < =  39 45'8 395'1 321'2 - log T,, = 0.58947 396.3 322.3 

V =  88 0.9 395.1 - - 

W r e  = - - - 

P- 

9 = 4G0 59'3 
i q  sin T,, =: 9.86476 



Z u s a m m e n s t e l l u n g  

der Werthe der Horizontal-IntensitÃ¤ fÅ  ̧ die Normal-Punkte des Haupt-System's. (SÃ¼d-Georgien. 

1882. September 16. - - 1 -  
Oktober. . 5. - I - 

,, . . 18. - - - 

I 
D a t u m  

I 
Magnet I Magnet I1 

November. 2. 0.25714 
7, . 16. - - 

Dezember. 8. - - 

,, . 1 6 .  - - 

1883. Januar . . 4. - - 

, . . 16. 0.25667 - 
Februar. . 2. 0.25658 - 

, . . 2. *oa2558o *oS25658 
7, - * 3' - - 
,, . . 1 6 .  - 0.25640 
, . . 17. *0'25503 '0.25494 
,, . . 19. - 0'25656 

Mdrz . . . 2. V 
- 

, . . . 3. '0.25690 *0'25682 
, 3 .  - 
, . . . 15. '0.25746 *0'25760 

April . . . 2 *0-2j742 *oS25735 
, . . . 17. - - 
, . . . 17. '0'25801 *oe25788 

Magnet 111 

Mai .  . . . 2. 

, . . . . '5. 
,, . . . . 19. 

Juni . . . .  1. 

, . . . . 16 
Juli . . . . 1. 

, . . . . 16. 
August . . 2. 

3 ,  . . I s s  

September 2. 

I I Nadel 1 Dekl. 1~or.-lnt! 
l 

Magnet IV 

0.25864 l 0.25864 1 - , 340-0 ' 430.0 Entfernung des Ablenk- 

390-0 320.0 Von hier ab ist die 
390'0 320.0 Entfernung e = 22 cm. 
390'0 320'0 

M i t t e l  

kleine 1 grosse I Normal-Punkte 

B r k u  ng.  Bei den mit ' bezeichneten Beobachtungen wurde als abgelenkter Magnet die gros-.e Nadel benutzt, bei allen Ã¼brige die kleine. 

B e m e r k u n g e n  



Inklination. 
Mit Nadel-Inklinatorium. 

[n, n', n", Variations-Ablesungen am Haupt-System. V, V' V", Variations-Ablesungen am Kontrol-System.] 
Beob. Cl. 

--- 

ilittel beider Nonien 1 nil l n l n '  I 
litte1 beider Nonien 1 n'' I n 1 n1 

Nadel I. Nadel n. 
-- -- ---- P . - - 

A. Nordpol .  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
B. Nordpo l .  

Kreis West. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
Kreis Ost. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Kontrol-System 1 359.5 '' 451-4  i 496-6 

Beob. Cl. 
- --- 

I 
Aittel beider Nonien 1 ndl , n- 1 nJ 

-- -- -- -- 

Mittel beider Nonien n" T 1 n4 
I -- 

Nadel I. Nadel H. 

I 
~- -- 

A. Nordpo l .  
Kreis West. 

Bez. vom: A 
K 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 

B. Nordpo l .  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 

4 8 O  55I.8 308.5 391-8 \ 322'4 
-- 

I --- Kontrol-System , 316.4 ' 409'4 325'4 
-- -- - - -- ----==== 



- I99 - 
1882. November 16. 

A. N o r d p o l .  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
R 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vom: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
B. Nordpol.  

Kreis West. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
Kreis Ost. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

-- 
I 

tfiitel beider Nonien I n" 1 n n' 
I 

Mittel beider Nonien 1 nlf 1 n 1 nf 

Nadel I. 

Nadel I. 
-- -. --- 

A. Nordpol.  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

I3 

I 

Bez. hinten: A 
B 

I 

B. Nordpol.  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
13 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 

ÃŸeoh Cl. 
- - -  - - -  - -- 

I 
Mittel beider Nonien nu n , n' 

-- 

Beob. Cl. 
-- - - . --P- , -.7-- :;- 

Mittel beider Nonien 
n" I l 

Nadel 11. 



1883. August 16. 

I 
Mittel beider Nonien 1 n" 1 n n' 

A. N o r d p o l .  
Kreis West. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Kreis Ost. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
B. Nordpo l .  

Kreis West. 
Bez. vorn: A 

B 
Bez. hinten: A 

B 
Kreis Ost. 

Bez. vorn: A 
B 

Bez. hinten: A 
B 

Nadel I. 

i0 w.2 1 593'4 1 394'0 322.0 

Kontrol-System 301.8 393.0 367'8 
-- -- P - 

Beob. Cl. 

~Iittel beider Nonien 1 nu 
1 n I n1 

I 

Nadel 11. 



2. Mit Erdinduktor. 
[X] Ausschlag des Galvanometers nach jeder Seite: r Entfernunc von C-1=--.- 

........ n ---- - cirter Aii^i^hlag; i berechnete Inklination: n. n 1  n" V'imtirtnc- A ~ ~ ~ C ~ P O  

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  310-o 393'4 W1 309.Ã 302' I 322-4 308 * 2 301 - 5  322.4 
. . . . . . . . . . . .  Kontrol-System 318'8 410.5 325.6 316-8 400.6 

324 9 3'5'9 409'2 321;'O 
-- P-- - - . - - P- - " - - - -- . - - .  

Mittel : i = &So W.4 
fir  n"= 309-3 , n = 392-3 , n' = 322-6 

V, ,=  317.2 , V = 409-8 , V' = 325.2 

1882. November U. Beoh.:  SC^. 

--- - - -  P - - - -- -- - 

X = 184.98 210.76 185-13 
- -- 

- --P- 

-- ---------.P--- - -- - -- - -- -- - .- -. -- -- - 
1 I = 480 43'4 48* 42l.2 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  267.6 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  306.4 396.1 

1882. November 16. Beob.: Sch. 
- - -- -P- - -- - -- -- - -  U * - 

I--- - Axe vertikal 
Axe horizontal Axe vertikal 

-- . -- - - -- - -. -- - - - - -- - - - . - - - -- --- -- \P----- 
58-55 126.44 68-7 j 142-38 57.42 127'28 [X] = 

-- - .- - 
--U. 

- - - - . - - - ---- - - - . - - - . - -- - - - - -P-- 

I = 48O 46l.0 4Ã  ̂ 48l.6 

Variations-Beobachtungen: t .  ' Dckl. 1 Hor.-Int. - -- Vert.-ht. -- - - - - Dekl. -- - -- Hor. -- Jnt. ..- - .  - Vert.-lnt. l Dekl. Hor.-Jnl. -- - 
- - --W - - 

- - - - -- - - - - 

Haupt-System 269.4 3g8" 313'G 269'6 387'8 
312'3 269'3 387.4 311.8 . . . . . . . . . . . . .  

K ~ n t r o l - s ~ ~ t ~ ~  306.2 398.' 3"" 3*'2 
397'6 310'2 306'1 397.3 3O9-6 . . . . . . . . . . . .  - - .- - ---- ---- - - - -- - -- - - --- - - - - - -  - 

Mittel : i = 48O 47l.3 

fÅ¸  n" = 269.4 , n = 387.7 , n'= 312.6 

= 306.2 , V = 397'6 , V' = 310.3 
S - ( ;  22 



1882. D e c h e r  8. Beob.: Sch. 
- P -7- P- 

I Axe vertikal 1 Axe horizontal , Axe vertikal 
-- - - -  - - - - -.-- - - --- - -- - -- -- 

-- 
7-- 

I [\I = 60.02 118-60 I 70.83 135.08 59-80 118-80 

1 1882. Decernher 16. Beob.: Sch. 1 

1 = 178'39 205.58 178.37 
- - - - - - -- - -- -- -- -P 

1 = 49O 3I.o 49O 3l.2 

I - - -- --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - nÃ‘Ã 7--- I '  
Axe vertikal I Axe horizontal 1 1 Axe vertikal 

- - - -- . .- - - - -- . - - - - - --P - --P-- - - --- -- -- -- -- -- - 

[X] = 1 
31-14 154.58 1 1  47-18 165-38 31-63 154.14 

Variations-Beobachtungen : Vet.Int .  1 Dekl. 1 Hor.-Int. i l  Vert.-Int. \ Dekl. 
- -- -- 

P - - - . -.- -- Â I ,  
I 

Hor.-Int. !' Vert.-Int. 1 Dekl. 1 HOF.-Int. 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  248'8 389.8 319.0 248.8 1 389.8 319.0 I 248'9 1 389.8 318.8 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 305.6 1 399.2 1 412.2 305.4 399'2 1 412.2 305.5 I 399'2 4 l r 9  

I I 

- - - - - - - - - P- - - -- - -- -P 

1 = 4g0 59l.5 48' 59l.0 

Hor.-Int. 
-- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 418.0 W!! 417-6 I 389-4 j 315-3 1 417.0 389.3 , 3'5.4 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  299.6 , 394'5 , 294'8 299.3 3 4 . 0  294'1 298-7 393.8 294'4 

Dekl. Variations-Beobachtungen: l Vert.Int. 1 Dekl. 1 Her.-Int. '1 Vereint .  
- - - - - - - - - W 

I 

Dekl. Her.-Int. i '  Ven.-Int. 



-- - -- 

- 0.00 - 0.49 - 0'00 - 0-65 - 0.00 - 0-49 
-- 

X = 186-67 212.05 186-43 
--P - - -- -- -- 

I = 48O 38l.6 48O 401.7 

Variations-Beobachtungen: 
-- - 

P- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 317-8 388-8 313-6 318-0 388-7 313.4 318-3 389'4 313.7 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 301.9 393'8 292'7 301'9 394.O 292*3 302- 1 394.4 292'4 
- -  -- - - - .- - - - 

Mittel : i = Mo W.6 
fur n" = 318-0 , n = 389.0 , n' = 313-6 

I 

1883. Januar 4. Beob.: Cl. 
-- 

Axe vertikal Ase horizontal Axe vertikal 
--P- 

-- .----P 

[X] = 25'93 160-08 37'45 176.00 26-00 161-00 

X := 185.53 212-81 186-51 
- . . --P -- 

1 = 48O 45l.9 48O 46l.1 

Variations-Beobachtungen: t - I n .  Dekl. 1 Hor.-Int. Vert.-Int. ': Dekl. 1 Hor.-Int. Vea-Int. 1 Dekl. Her.-Int. 
- -- - - ---- -PP- 

--P 
P- - 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  318.8 389.6 316'4 319'2 390-6 316.9 319.4 390.8 317.0 

Kontrol-System. . . . . . . . . . . .  303'0 395'4 295' I 303.0 395'8 295.4 303.2 396-0 295.2 

. - 
I I 

Variations-Beobachtungen : Vurt.-ht. [ D e k l .  ? W.- ln t .  \7ert.-I~~t. D&. 1 Her.-lnt. \'ert.-Int. 1 DA]. I Hor.-Int. 
-- -P --- .-L- - - - - - . - - - - . - . --- - - - -- -- - --- 

I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  324'3 397'6 
320-8 323-8 397 "0 320'4 323-2 396-4 320.0 

Kontrol System . . . . . . . , . . . . 308.8 40'3.8 299'6 308.4 400.4 299'3 307-8 400'0 298.8 
-- - ----- ----P - -- -. - - -- -------T==--- ---- 

-- 

Mittel : i = 4S0 WA 



188.3- Januar 17. Beob.: Cl. 

- - - - - --- -- -. . - - - - - --. .- - - --- - - - - -P P 

1 = 48O 51l.3 48O 53l.5 
I I 

Variations-Beobachtungen: Vert.-Int. Dekl. ' Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. 1 Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. 1 Hora-Int. 
- - PP - - - - - --P----..-- -- - - --- 

1------I 1-- 
I I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  321.6 ] 395.0 319'4 321-2 , 393.0 320.6 321 -0  395.6 322.9 
. . . . . . . . . . . .  Kontrol-System 30 5.8 398.8 298.8 305.4 ' 398.8 299'4 305.1 399'2 301.6 
- - -- -- P- - 

Mittel : i = 4S0 52l.4 
fÅ  ̧ n" = 321'3 , n = 395-2 , n1 = 321.0 

V" = 305-4 , V = 398.9 , V' = 299.9 

1883. Februar 3. ÃŸeob. Sch. 
-- 

I I 
Ase vertikal Axe horizontal I Axe vertikal 

i 

i 
- - - - P 

[X] = 135'90 57-33 1j1'37 70.08 138.17 54-97 

- - - --- . - -------P 

1 = 48O 54l.4 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  386.6 394'2 I 324.0 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  303' I 
---P-- -- I P- - 

Mittel : i = 480 56l.0 

I fur n" = 387'7 , n = 394'4 , n' = 324'0 

188.3. Februar 9. Beob.: Cl. 
- -- --- 

I 

Ase vertikal Axe horizontal I Axe vertikal 
,L==------=?- ---=P-- ---=-= -- -- -- -- -P -- 

[X] = 136.88 57-18 149.75 72-96 135.98 58.25 

s = 193.73 222-28 193'91 
--- -- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - ---- -- - 

1 = 48' j 5'. j 48' j4'.0 

Variations-Beobachtungen: Vert.-Int. Dekl. Hor.-Int. ' Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Her.-Int. 1 Vert.-Int. 1 Dekl. \ 
-- -- .- - - - -- - - -- - - - -  - -- - -- - - - - -- P--- 

- --- -- ,--- -- 7- --- I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  388- 5 392.1 320.2 388-1 391.9 319.9 3 . 9  ~ 391.3 1 3'9" 
. . . . . . . . . . . .  Kontrol-System 306.8 394.9 374'9 306-2 394.4 374'3 306 '0 394'0 373'9 

-- - - - - .- -- -- - - -P- -- 
-P 

--= 
Mittel : i = 4So M1.8 

fÅ¸ n" = 388-2 , n = 391-8 , n' = 319-7 



1883. Februar 16. Heob.: Sch. 

1- I - - 

Axe vertikal Ase horizontal Axe vertikal 
I ----P - - -P--- -- - - -- - -. - - - - -.- 

[X] = 136- 56 57-52 147-84 74'32 135'01 59'05 
I1 x3 --- 
32 r2 - -0'30 - 0.02 - 0.38 - 0.05 - 0- 30 - 0- 02 

X = I93.76 221'73 
'93'74 

- - --- - -- - -- - -- - 

i = l  4 5i1.1 48' 51l.3 - 
Variations-Beobachtungen: Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Hor.-Int. " Vert.-Int. Dekl. Her.-Int. ' Vert.-Int. ! Dekl. , Hore-Int. I 

- - P------ -===--T- . -- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . I 
389'7 1 394'4 3-21 '4 389.3 394.1 321.9 387-8 392-1 318.0 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 307'9 396'9 376.9 307'3 396-2 376-2 305.5 394'3 373'4 
-- 

P- ---- - -- - -- - - - - - - -- -- - - - 
Mittel : i = 4S0 511.i2 

fÅ  ̧ n" = 388.9 , n = 393- j , ni = 320.4 
V" = 306.9 , V = 395-8 , V' = 375-5 

Heob.: Cl. 
-- P--- 

-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
I - -- - -- - - - - 

Ase vertikal Ase horizontal A\e vertikal 
P- 

-- -- -- - P - ------P . - - 

[X] = 137-20 57-00 W 6  73-02 3 6 - 0 6  58-10 

I 
nt. Vert.-Int. ' Dekl. Hor.-Int. Vert..Int.' Dekl. ' Hor. Int. 

- -- P- I - - - - -- - - - -- 
T - -  - - - -  -- - P - "- - - - 

385-0 391'3 320-9 384.9 391.0 320'4 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 303'6 394'0 375'9 303" I 393'9 375.8 303.0 393.5 375'2 
- - P-- -- - - - 

-----P- P---- -- - . - - -- - - P -- - - - - 

Mittel : i = 480 55l.8 

fÅ  ̧ n" = 385-1 , n = 391-4 , ni = 320-8 

di = 303'2 , V 393.8 , V) = 375-6 

1 Â¥1883 i?lÃ¤~ 5. Beob.: Sch. 

- P- -- - P - -- 
- - P U - - - -- 

P- - - - --PP - -- -- -- - - - - -- - - - - 

Axe vertikal Axe horizontal A\e vertikal 

I1 x3 - .- - - 0-31 - 0.02 - 0.40 - 0.04 - 0-31 - 0 - 0 2  
32 ra 

- 

x = 192-92 221'19 193'00 
- 
- 

- - -- - -- - P- - - 
- - - - -- - - --P U .- - -- - - W - W - - - - 

i = 48O 54l.3 48O 53l.6 
i 

Variations-Beobachtungen: Vert.-Int. 1 Delil. Hor.-Int. Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. ' Hor.-Int. 
P --P 

-- 
- -----------P - - - - -  

-- -P - - - - - - . -. - -- -- - - . - - - - - - . - 

I 
' Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 386.3 ; 387.2 317.4 

386-9 388.0 318.5 387-6 388.8 319.2 

! Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 303.4 391.6 370'9 304-0 392'4 371'7 304.7 393" 372.3 



1883. MÃ¤r  8. Beob.: Cl. 

Axe vertikal Axe horizontal Axe vertikal 

[X] = 136-92 56-17 150.98 72-48 135.98 57-68 

1 = 49O 9j.7 49O 4'5 
I I ' 

Variations-Beobachtungen : V - n t .  Dekl. , HOT.-Int. Vert.-Int. 1 Dekl. , Hor.-Jnt. Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Hor.-Int. 
- 

I I I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  388-0 I 388-7 321-1 387-I 388.3 322'0 387.1 1 388'1 321.2 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  307.2 393.0 377.1 306.5 392.8 378.0 306.7 392'8 377'7 
-- 
---P- 

Mittel : i = 49O ii,O 
fur n" = 387-7 , n = 388-4 , ni = 321-4 

v" = 306-8 , V = 392.9 , V' = 377-6 

1883. J ~ ~ P S S  17. Beob.: Sch. 
- -- P P  P P - - 

4 I 

Axe vertikal Axe horizontal Axe vertikal 
- -- P - -  - 

[X] = 136-36 57-50 151-28 70.75 135.92 58-02 

- 

Variations-Beobachtungen : 
T 

Vert.-Int. Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. 1 Hor.-Int. 1 1  Vert.-Int. 1 Dekl. 1 H o r - - h  
- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 3 ~ 1 . 2  389.4 320.3 391 '6 389.8 321 -0 391 '7 390'0 1 321'3 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  310.7 395.0 375.I 311.0 395'5 375.6 311.3 395.7 37Sa8 
. -- --. - -- -. - - - - -. - - -- - -- 

Mittel : i = 480 51i.6 
fÅ  ̧ n" = 391.5 , n = 389.7 , n' = 320.9 

1883. X&% 24, Beob.: V. 
I 

I1 I' 
Axe vertikal Axe horizontal I Axe vertikal 

- - --- -- - - - ----P -- 
[X] = 136'06 57-22 150.98 1~0 .30  70.42 71-08 I 138.00 55'18 

1 = 4 51l.3 48O 53l.5 
I 

Variations-Beobachtungen: Vert.-Int. ' Dekl. 1 Her.-Int. ' Ver?.-Inr. ! Dekl. 1 Hor.-In*. 1 Vert.-Int. i Dekl. 1 Hor.-lnt' 
-- --P - -- - - - - -- . . - -- - . - - - - - -. - -- - -- 

--H- 

! 
T -- 

Haupt-System . , . . . . . . . . . . . 387-2 387.2 317.0 387-8 387.6 317'0 388-6 388-2 3'7.4 
- - - - - - - 

Kontrol-System , . . . . . . . . . . . 

fur n" = 387-9 , n = 387'7 , ni = 317-1 
V = 307-8 , V = 392-8 , V' = 373' I (durch Vergleich). 



J8S3. Apri l  4. Beob.: Sch. 
- P - 

Ase vertikal 
P - Ase horizontal Axe vertikal - -  ---- - - - - - - - - - 

:X] = 137.20 55-80 149'92 71-86 135-72 
11 - 

57.13 
- 32 r2 - - 0.31 -0'02 -O-39 - 0.04 -0'31 - 0'02 

----P------ 

X = 192-67 221 -3 5 192.52 
- --- 

1 = 48O 5i0.8 4 8  j9'.1 

eobachtungen: Vert-Int. Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. Hor.-Int. Vert-Int. Dekl. Hor.-Int. 
-- - --- - - - -  - - 

Haupt System . . . . . . . . . . . . . 390.8 393.8 330.4 390-7 393'8 330-8 389-4 392'8 330'2 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 311 '6 399'0 387.2 311.3 399.0 387'5 310-0 398-2 387- 1 

--P P P -- - --. - 

Mittel : i = Mo S8I.4 
fur  n" = 390-3 , n = 393" j , n' = 330-5 

V" = 311.0 , V = 398-7 , V' = 387-3 

Beob.: Cl. 

S = 192.77 221 * j j  193'23 
. - - - - - - - -- - -- - -- 

P 

- -- - 
P-- 

I = 48O jS1.6 48' 54l.5 

Variations Heobachtungen: Vert.-Int. Dekl. Hor..Int. Vert.-Int. Dekl. or.-Int. Ver[.-Int. Dekl. Hor.-Int. 
P- - -- -- . - - .- L - . . - -- - - -- - P P - - -- - - - -- - U -- - ---P - P- -- -- 

l .- - -- P- - -. - - .- P .--PP- - - --- -- 

Mittel : i = Â¥K 56l.6 

1 1883. A p r i l  18. &ob.:  SC^. 
I I - --- - -  -- U -. -- -- - U -- - - - -P-- . - - - - ----P --- - -- -- - - - -- --P- 

1 A\e vertikal A\e horizontal Axe ertikal 
I - P 

P 

-- -- -- - -- +-- -- -- .- - - - . . B --V -. - - - . - 
- 

- --. - -P--- 

- 

146.3"' ". . 
128.44 64.~1: ,> 1 2  131'22 = 62-05 

I 1  \' - 0.25 -0.03 - 0.3; - 0.04 - 0'2; -0'03 
32 = 

- -- - -- - - -- -- - ----- - - 

X = 192.7s Â¥'21*0 W 97 

Haupt System . . . . . . . . . . . . . 393.0 394'2 328.4 392.2 393'4 327's 39I.9 302'9 327'0 

Kontrol System . . . . . . . . . . . . 314'2 4 0 ~ - 7  3S4.0 V3'2 40s. 7 385.6 3 1 2 . ~  408-2 383.0 



1883. A m  23. ÃŸeob. Cl. 

- - - -- - -- --- - - - -- 

1 = 48O 54l.6 4 52.0 

- - - - - --- - -- - - -- - - . - - --.P - -- -- - - -- 
P- - -- 

PP 

I 
Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 595.1 1 390'2 321-1 595.5 . 390.8 321'3 595.4 390'9 321.5 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 307.9 396'3 376.4 308.0 , 396'4 376'5 308.0 396.4 376.8 

- - - -- - -. . - - -- - -- - -- P---. 

Mittel : i = 4 8 O  3 . 3  

1883. L 3 h l  2. Beob.: Sch. 
- - -- - - -- - - - - - 

- --PP - 

Axe horizontal Axe vertikal Aye horizontal 
-- .- - - -  - - - - - -- -- -P 

- --P P - -- -- - -- - -- - - -- 

[X] = 164'21 56-58 148-83 43'69 163.57 57'I7 
I 1  \3  
-- - - 0" -9 
32 - 5 - - 0.02 - 0.38 - 0.01 -0.51 - 0.02 

--- - - -- -- - -- ---- 
P- 

I = 48O 53j.9 48O 53I.6 

I 
-- 

Variations-Beobachtungen: Ve r~ -h i t .  , Dekl. ' HO~.-Int. ' Vert.-Int. 1 Dekl. 1 HO~.-Int. Verr.-Int. \ Dekl. 1 HO~.-M.  
- - - - ---- - - . - P--- - 

------I- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 591 '0 394'0 328'7 590.7 ; 393'2 327.2 590.2 393'0 327 -0 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 303.6 398-8 383.8 303'2 398.2 382-8 303 -0 398-0 382'2 
- - - - -----P -- -- - - - . - - - - -- - -. -- -- - - - 

Mittel : i = 480 o3'.8 
fÅ  ̧ n" = 590-6 , n = 393'4 , n' = 328'6 

V '  = 303'3 , V = 398-3 , V' = 382-9 

1883. .Na$ 16. Beob.:  SC^. 

11 
Axe horizontal Axe vertikal I Axe horizontal 

-- - - - - . P - - - .- - - ---P -- PP 

--P 

[X] = 179.60 41 -68 162'50 30.56 176'84 44*29 

U 
P- 

x = 220.59 192.56 220'48 
- - - - - -. - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- -- - P-- 

P- 

1 = 48O 52l.9 48O 52'.0 

Variations-Beobachtungen: l 
e - n t .  1 Dekl. l Hor.-Int. ' Vert.-Int ' Dekl. I Her.-Int. '1 Vert.-.Int. 1 Dekl. 

- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - P -- . -- - -- -- - - --P -. -PP- ----=B 
1 I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  596.1 394'5 326-0 595'3 393'9 325.2 ' 395'0 , 393'6 325.l 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  308'6 399' 5 379'7 308'0 399'2 379.6 307-4 398.8 379'2 



8̂83. Juni 7. 
- - -  Beob.: Sch. -- -- -- - 

----P 

Axe horizontal Ase \ ertikal Axe horizontal 
-- 

P 

P---- - 
[X] = 167-42 47'53 154'60 34'92 169.62 48-30 

I1 x3 - 
32 r- - - 0.54 - 0'00 -0-43 - 0-00 - 0-57 - 0-01 

-- 
X = 214-41 189.09 217.34 

-- . - -. -- 
I = 4 35l.4 48O 58j.6 

Variations-Beobachtungen : V t n  Dekl. Her.-lnt. Vert.-lnt. 1 Dekl. 1 Her.-Int. Vert.Int. 1 Dekl. ' Hor.-Jnt 
P P--- 1 P -I---l--. - - -- - - - 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  597.2 1 392-8 323'4 597'3 392'7 323'7 597'4 393.2 324'4 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  309.4 397.9 378'9 309'4 398.1 379'1 309.6 398-5 379'8 

- --p-pp-p-----.---p-------P------ - - - -- W --- -- - 
Mittel : i = 48O 47l.0 

f i r  n" = 597-3 , n = 392-9 , n' = 323-8 
V" = 309.5 , V = 398'2 , V' E 379'3 

1883. Juni 9. Beob.: Sch. 
-P-- -P -- -P 

- P- -- - - - P.--- 

I Axe horizontal Ase vertikal Axe horizontal 
-- -. - - - - -- - - 

[X] = 149.64 71-36 134'56 58-55 '49'79 71-63 

- P------ 
- 

1 I= 48O 501.6 48O 53l.8 

Variations Beobachtungen: Vert.-Jiit. 1 Delil. 1 Her.-Int. Vert.-Int, 1 Dekl. 1 Hor.-Int. Lrert.-Int. 1 Dekl. 1 Her.-Int 
-- - - - . - -- - -- - --=--P - -- -- -- - --P- 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . ' 594.5 \ 392.6 325'3 594'4 392.1 ' 324'5 594'5 ' 391.9 323'8 

Kontrol-System . . . . .  . . . . . . .  306.6 1 397'5 380'5 306 - 5 397'2 379.7 306.6 397'0 379" 1 

1883. Juni 16. Beob.: Sch. 
-P 
P--- 

P- 

I 

Axe horizontal Axe vertikal Ase horizontal 
-- -- --P 

- 

[X] = 'I 148'67 71-24 134'34 57-99 149.27 70-68 

I1 XS - -- - 0-38 - 0.04 - 0-29 - 0.02 - 0.38 - 0'04 
32 r2 - 
-- --. 

x = 219-49 192'02 2'9.53 

-- -----P -P.--- 

i = 480 49j.1 4g0 49l.4 

Variations-Beobachtungen: vert.-~nt. 1 ~ e k l .  1 "0r.-Int. ' 1  P- v e r t . - ~ n r  Dekl. 1 Hot-.-Int. '1 Vert.-Int. 1 Delil. 1 Her.-Int. 
- - -- -- . . - ---- 

-11 
Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 597'0 

--1- 
393'9 1 323-8 597'3 394" 324.5 597'2 ' 394.0 323.9 
393-7 , 374'8 - - - 

Kontrol-System . . . . . . . . . . . .  304'9 305.0 394'2 375.1 
- - -- - - - 

Mittel : i = 48O 4W.2 
I 



1883. JuZd 2. Beob.: Sch. 

I 
Axe horizontal Axe vertikal 

I 
Axe horizontal 

- -- 
------W -P-.--- -- -- 

I I 
[X] = 148'86 69-88 134.29 56-59 149'51 69-29 

I 

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

Mittel : i = 4S0 63'.2 

1883. Juli 17. Beob.: Sch. 
- -  -- -- - - -----W -- - -.--P - 

I1 I '  
Axe horizontal Axe vertikal Axe horizontal 

-- - -- - - - - -- - -- - - - 

[ x ] = ~ I ~ ~ I  7Om24 135.29 56-73 11 150'07 70.16 
I1 x3 1 1  -- - I - O.39 - 0.04 -0'29 - 0'02 V O-39 - 0'04 32 r2 

-. -- 

X = 220.52 191 -71 219-80 
- - - - - -- 

71 
1 = 1  4g0 59l.9 4g0 54'.3 

Variations-Beobachtungen : Vert.-Ini. 1 Dekl. 1 Her.-Int. " Vert.-Int. 1 Dekl. 1 HOF.-Int. 1 Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Hore-Int. 
- - - - .- - - - 

il l I - - -  
Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  596.8 1 396.9 324.5 ! 596.7 396'1 1 32Ã§m 
Kontrol-System ..... . . . . .  . . 304.0 1 397'4 375.1 303.7 397'4 1 375.4 303-0 396.8 375'0 

- - .- - - -- - 
P -P-. P- r-- -- 

Mittel : i = 480 57l.l 
fÅ  ̧ nl'= 596.5 , n = 396-6 , n' = 324-5 

U" =: 303'9 , V = 397.2 , V' 375.2 

- -- - - - - - 
- *  ---- --P 

1 = 48O 52l.1 48O 47l.1 

Variations-Beobachtungen: 
- 

Ven.-lni. 1 Dekl. 1 Her.-Int. l' Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Her.-Int. ' Vert.-Int. 1 Dekl. HOr.-InL 
- .- -- 

P I 
I 1 ,  

Haupt-System . . . . . . . . . . . . . 596.8 396.8 1 325'8 9 . 9  1 396'9 326.0 ~ ~ 6 . 5  396-6 325'9 
Kontrol-System . . . . , . . . . . . . 303'7 396'9 371.2 303.7 l 397.0 371 '4 303-6 396'8 3 7 1 " ~  
- - - - - ---- . --P- I 1- 

Mittel : i = 48O 49'8 



^ 
1883. August 16. Beob.: Sch. 

-- 

Axe vertikal Ase horizontal Ase vertikal 
-- 

P 

- - 
[X] = 133-07 58-77 147'98 70.70 '33'76 57-61 

I 1  x3 - 
3 2  r2 - - 0-28 -- 0'02 - 0.38 - 0.04 - 0-28 - 0.02 

S = 191 -54 218-26 191.07 
- - - -- - -- 

--P - - -- 

I = 48O 43'3 48O 48l.o 

Variations-Beobachtungen : V e t - n .  Dekl. Hor.-Int. Vert.-Int. Dekl. 1 Hor.-Int. Vert.-Int. 1 Dekl. 1 Her.-1111 
-- 

PP- -- - - 
I 

Haupt System . . . . . . . . . . . . . 593.0 393'7 1 321'6 593'2 393'6 321-0 593'2 393'6 321'1 
Kontrol-System . . . . . . . . . . . . 301 - 3  392.7 367'4 301-5 392.8 366.9 301-5 392'8 " 367.0 

1883. September 1. Beob.: Sch. 
- - - - - - - - -- 

P- 

- -- 
PP P 

Axe vertikal Axe horizontal Ase vertikal 
- --- - -- -- -- -- - 

[X] = 155.18 36'79 171'22 48.95 155-28 37-00 

-P--- 

- 

s = 191.53 219- 58 191-84 
- -- --P- 

-- 

I =  48O 53'3 4 52l.2 

Variations-Beobachtungen: t n t  Dekl. 1 Her.-Int. Vert.-Int. ' Dekl. , HOT.-Int. Vert.-Jnt. 1 Dekl. Her.-Int. 
-P- 

-- 
P - -----P-- -- - - -- - - -- PP -P -- -- - -- - 

I I 

Haupt-System . . . . . . . . . . . . .  596.0 398'0 323.8 595.5 397'3 322-6 596' 1 397 '0 320'9 

Kontrol-System. . . . . . . . . . . .  303'3 397'3 370.0 302.9 396'7 369' 1 303' 5 396.3 367.5 
-- P---- --P-- -- - ---P---- P -- -- -. P --P-- --P ---- - 

-- - 
Mittel : i = 4S0 53l.0 



Variations-Beobachtungen. 

A. Beschreibung der Apparate und ihrer Aufstellung. 

Die Variations-Instrumente der Expedition nach SÃ¼d-Georgie bestanden aus zwei vollstÃ¤ndige Systemen 

nach La n~ o 11 t' schen~ Prinzip, welche von D r. E d e l m a n n  zu MÃ¼nche gefertigt waren. Die Konstruktion 

war die gleiche wie bei den Instrumenten der Station Kingua-Fjord, wie dieselbe auch von Dr. E d e l m a n n  selbst 

beschrieben worden ist, sie darf daher wohl als hinreichend bekannt angesehen werden. Das System mit drei 

getrennten Fernrohren und Miren-Spiegeln wurde der Bestimmung gemass als Haupt-System betrachtet, wÃ¤hren 

das zweite mit N e u m a y  e r'schem Fernrohr als Kontrol-System diente. 

Die A u f s t e l l u n g  der Instrumente in dem dafÃ¼ bestimmten GebÃ¤ude in welchem auch der Erd- 

Induktor nebst zugehÃ¶rige Galvanometer Platz fand, ist aus dem beigefÃ¼gte Situations-Plane ersichtlich; die 

Skalen waren (fur den davorstehenden Beschauer) von rechts nach links wachsend beziffert, was in der Zeich- 

nung durch Pfeile, welche auf wachsende Skalentheile zeigen, deutlich gemacht ist. Die Entfernung von Spiegel 

und Skalen war bei allen Instrumenten auf 1719 mm regulirt, so dass der Werth eines Skalentheils stets ZU 

einer Bogen-Minute angenommen werden kann. Ein Thermometer, welches an der Wand in der NÃ¤h der 

inneren ThÃ¼ aufgehÃ¤ng war, gab die Temperatur des Observatoriums an. 

Ein Uebelstand machte sich bald nach der Aufstellung geltend: die mange1 h a f t e  S t ab i l i tÃ¤  der 

Instrumenten-Pfeiler, welche darin ihre Ursache hatte, dass die Fundamente in gefrorenem Boden hatten gebaut 

werden mtissen. Bei dem geringen Spielraum, welche die Hufeisen-Nadeln in den kupfernen DÃ¤mpfungs 

Cylindern besassen, gaben die Senkungen der Pfeifer in den ersten Monaten zu hÃ¤ufigere Festsitzen der Nadeln 

Veranlassung, die weitere Folge war, dass die Instrumente sehr oft nachgerichtet oder neu aufgestellt werden 

mussten. Um diesem stÃ¶rende Zustande dauernde AbhÃ¼lf zu schaffen, wurde vom Oktober an ein Umbau 

der Pfeiler vorgenommen. Derselbe ging allmÃ¤hlic vor sich, so dass stets ein System intakt blieb, dessen 
Ablesungen brauchbar waren; in der Zeit vor dem Umbau funktionirten jedoch zuweilen beide Systeme mangel- 

haft, so dass fÃ¼ die ersten Monate September und Oktober eine KontinuitÃ¤ der stÃ¼ndliche Beobachtungen 

nicht ZU erzielen ist, zumal da bei den hiiufigen Korrektionen an den Instrumenten die Festlegung der Normal- 

Punkte eine unsichere ist, und die Werthe der letzteren wegen der geringeren ZuverlÃ¤ssigkei der absoluten 
Bestimmungen nicht mit genÃ¼gende Sicherheit zu erhalten sind. 

Die E m p f i n d l i c h k e i t  der  In t ens i tÃ¤ t s - Ins t rumen t  war nach der mitgegebenen Instruktion durch 

folgende Formeln zu bestimmen:*) 

FÃ¼ Horiz.-Int.: H cot rp ' sin I '  = o-oooro. 
H c o t L  FÃ¼ Vert.-Int.: - sin 11 + o.ooo~o &?C = 0 . ~ 0 ~ 0 .  a a 

*) Es bedeuten: y' resp. y" die Ablenkungs-Winkel des Horizontal- resp. Vertikal-Variometers, H und V Hori- 
zontal- bezw. Vertikal-Intensitzt, ifH und 0"V die Variationen der genannten Komponenten, a die Induktions-Konstante 
(cfr. L a m  on t 's Handbuch, pag. 207-218). 





Mit den Werthen H = ~ 2 5 5 ,  a = 0.2 erhÃ¤l man: 

9' = 36' 34- 

9" = 27' 19'. 

Die Empfindlichkeit, die sich hiernach ergab, stellte sich als eine etwas zu geringe heraus. Es hÃ¤tt 
keine Schwierigkeit gehabt, dieselbe bei den H o r i z o n t a l - I  n t e  ns i tÃ¤ts - In  t r u m e n  t e n  durch VergrÃ¶sserun 
des Ablenkungs-Winkels auf das Doppelte zu bringen; anders verhielt es sich aber bei den Vert ikal-  Vario- 

m e t e r n ,  bei welchen der in den EisenstÃ¤be inducirte Magnetismus nicht ausreichte, einen Ablenkungs-Winkel 

von mehr als 27' herzustellen. Da die Konstruktion des Instruments nicht gestattete, die StÃ¤b der Nadel zu 
nÃ¤hern so musste man sich damit begnÃ¼gen den grÃ¶sste Ablenkungs-Winkel, der erreicht werden konnte, 

wenn die Pole der Eisenstabe auf gleicher HÃ¶h mit den Polen der abgelenkten Nadel sich befanden, beizu- 

behalten. Eine DurchfÃ¼hrun der i n t e r n a t i o n a l e n  V o r s c h r i f t e n ,  welche von den oben angegebenen etwas 
abweichen, wÃ¼rd fÃ¼ Vertikal-IntensitÃ¤ wie fur Horizontal-IntensitÃ¤ einen grÃ¶ssere Ablenkungs-Winkel 

erfordert haben, derselbe wÃ¤r aber nur fÃ¼ das letztere Instrument herzustellen mÃ¶glic gewesen. 

Bei der A u f s t e l l u n g  d e r  I n s t r u m e n t e  wurde nun zunÃ¤chs so verfahren, dass eine Schiene mit 
parallel zu derselben gestellten Ablenkungs-Magneten angenÃ¤her in die Richtung gebracht wurde, welche die 

abgelenkte Nadel einnehmen sollte. Darauf wurden die Deflektoren so weit verschoben, dass die freie Nadel 

jener Schiene parallel stand, was dadurch konstatirt wurde, dass die Einstellung der Nadel dieselbe blieb, wenn 

der Ablenkungs-Magnet auf der Schiene umgelegt wurde. Die Senkrechtstellung der Schiene mit den Deflek- 

toren zur Axe der Nadel wurde in der Weise kontrolirt, dass die Entfernungen der Deflektoren von einem 

und demselben Punkte der Schiene gleich gemacht wurden. Wurden nun Ablenkungs-Beobachtungen nach 

L a m o n t ' s  Vorschrift angestellt und ergaben dieselben einen anderen Winkel als den geforderten, so wurde das 

ganze Verfahren wiederholt, d. h. zunÃ¤chs die Stellung der Ablenkungs-Schiene um den fehlenden Betrag ge- 

Ã¤ndert danach die Deflektoren regulirt, bis die abgelenkte Nadel jener parallel war, die Senkrechtstellung der 
abgelenkten Nadel kontrolirt und von neuem Ablenkungs-Beobachtungen angestellt. Nach einigen Versuchen 

gelangte man bald zum vorgeschriebenen Ablenkungs-Winkel. (Vergl. die bezÃ¼gl Beobachtungen.) 

B. Ableitung der Konstanten und Reduktions-Formeln. 

1. ~orsions-verhaltnisse. 
Die Torsions-Verhhltnisse wurden durch Drehung des Torsions-Kopfes um 360Â ermittelt; ist W die 

durch eine solche Drehung hervorgerufene StandÃ¤nderun der Nadel, so ist bekanntlich das Torsions-VerhÃ¤ltnis 
CI 

Y = -P. 360 - CI 

Die Beobachtungen wurden an sÃ¤mmtliche Instrumenten zweimal angestellt, im Mittel ergaben sich 

folgende Werthe: 
Haupt-System. Kontrol-System. 

Deklination : y =I o"000:;o y1 == 0.00146 

Horizontal-Intensit'iit: = o'oooj4 ylf = 0-00076 

Vertikal-Intensit'tit: = 0-00056 Y," = 0'0007j 

Mit Ausnahme eines Werthes sind alle Torsions-VerhÃ¤ltniss kleiner als 0'001, die durch dieselben 

eingefÃ¼hrt Korrektion kommt also praktisch nicht in Frage. Auch bei der Deklination des Kontrol-Systems 

ist der Faktor i +T , ,  mit welchem die Standiinderungen des Instruments multiplicirt werden mÅ¸ssen so klein, 

dass er bei allen Variations-Beobachtungen, die auch in AusnahmefÃ¤lle keine gr6ssere Bewegung als etwa 

50 Skalentheile anzeigen, vernachlÃ¤ssig werden kann. Der einzige Fall, w o  die Torsions-VerhÃ¤ltniss berÃ¼ck 

sichtig werden mÃ¼ssen tritt bei den Beobachtungen zur Bestimmung des Ablenkungs-Winkels ein, bei welchen 
es n6thig ist, der Versclliedenhcit der Torsions-VerhÃ¤ltniss durch EinfÃ¼hrun des Quotienten K + Y  Rechnung 

zu tragen. 



2. Skalenwerthe : 

A. Deklination. 

Wenngleich die Entfernungen von Spiegel und Skala bei den einzelnen Instrumenten in Folge der 

Schwankungen der Pfeiler zu Anfang des Beobachtungs-Jahres zeitweise um 1-20 mm von 1719 mm verschieden 

waren, so ist doch der Bogenwerth eines Skalentheils Ã¼beral zu einer Minute angenommen worden, weil 
einmal jene kleine Abweichung von der vorgeschriebenen Entfernung bei der geringen Grosse der Variationen 

ohne Einfluss ist, andererseits wird in solchen Fallen auch der Skalenwerth sich um kleine unkontrolirbare 

Betrsge Ã¤ndern und da man die letzteren nicht berÃ¼cksichtige konnte, so wurden auch die etwaigen, 

durch Aenderungen der Entfernungen verursachten Korrektionen vernachlÃ¤ssigt Vom November 1882 ab kann 

indess sowohl Entfernung wie Skalenwerth als unverÃ¤nderlic angesehen werden. Die Entfernungen wurden 

sehr oft kontrolirt, es geschah dies sehr leicht und hinreichend genau mittelst einer Schiene, deren eines gabel- 

formiges Ende gegen den Kupfer-DÃ¤mpfe gesetzt wurde, wÃ¤hren das andere mit den Enden der Skalen abschnitt. 

Da, wie bereits erwÃ¤hnt der Einfluss der Torsion bei den Variations-Beobachtungen stets vernachlÃ¤ssig 

werden konnte, so sind nirgends Korrektionen an die Variations-Ablesungen angebracht worden, nur bei den 

Beobachtungen zur Bestimmung der Ablenkungs-Winkel mussten die grÃ¶ssere AusschlÃ¤g auf Bogen reduzirt 

werden. Die Ablesungen der beiden Instrumente, - Haupt- und Kontrol-System - sind mit n resp. v be- 
zeichnet, die entsprechenden Normal-Punkte mit N und N ,  bei wachsenden Theilstrichen nimmt die von Nord 

Å¸be Ost gezÃ¤hlt absolute Deklination bei beiden Instrumenten ab. Nach dem Neubau der Pfeiler, welcher beim 

Haupt-Instrumente am 28. October, beim Kontrol-Instrumente am 13. October erfolgte, hatten die Normal- 
Punkte beider Instrumente den Werth 390-0. 

B. Horizontal-IntensitÃ¤t 

Die Bezeichnungen der Ablesungen und Normal-Punkte fÃ¼ das Haupt- und Kontrol-Instrument sind 

n' resp. V', N' resp. Ni.  Bei VergrÃ¶sserun des Ablenkungs-Winkels treten bei beiden Instrumenten wachsende 

Skalentheile ins Gesichtsfeld, dieselben entsprechen also einer kleineren Horizontal-IntensitÃ¤t wÃ¤chs die Ab- 

lesung des Deklinations-Instrumentes, so nimmt bei beiden Instrumenten der Ablenkungswinkel ab, mithin ist 

zu setzen: 69' = - (n - n') resp. (V - V'). Reduktionen auf Bogen wie Korrektion fÃ¼ Torsion brauchten bei 

den Variationen dieser Instrumente nicht berticksichtigt zu werden. Der Werth des Normal-Punktes des Haupt- 
Systems war nach dem Neubau der Pfeiler = 320-0. 

a. Ablenkungs-Winkel. 

Die Beobachtungen geschahen nach der Vorschrift Lamont's (Hdbch. pag. 210), indem mit einem 

Htilfs-Magneten von der in die Richtung der freien Nadel gebrachten Schiene aus Ablenkungen sowohl am 

lleklinatorium wie am IntensitÃ¤ts-Ins^rument angestellt wurden. An anderer Stelle*) ist Å¸be die nur be- 
schrÃ¤nkt ZulÃ¤ssigkei dieses Verfahrens nÃ¤here mitgetheilt worden, so dass es hier nur nfithig ist, die Beob- 

achtungen wieder zu geben. Bemerkt sei noch, dass der HÃ¼lfsmagne zwar bei den Beobachtungen an beiden 
Instrumenten stets an derselben Stelle der Schiene lag, da indess diese Schiene mit dem einen Ende nur gegen 

den DÃ¤mpfungs-Cylinde des betreffenden Instrumentes anlag, die Entfernung der Htilfs-Magneten von der 
Nadel selbst also gar nicht streng kontrolirt wurde, so konnte eine kleine Verschiedenheit in der Stellung der 

Nadel im ll3mpfungs-Cylinder auch bei dem engen Spielraum, den dieselbe hatte, schon zu Abweichungen 

der bei den einzelnen Bestimmungen erhaltenen Werthe fÃ¼hren Ein Eliminiren der etwaigen excentrischen 
Stellung der Nadel durch Ablenkungen von beiden Seiten, wie sie bei derartigen Beobachtungen sehr 

*) Mittheilungen der internationalen Polar-Kommission, Seite 192 und Annalen der Hydrographie 1883 Heft V ;  
vurgl. auch die magnetischen Beobachtungen zu Kingua-Fjord. 



wÅ¸nschens\vert ist, konnte wegen Mangel an Raum im Variations - Observatorium nicht ausgefÃ¼hr werden. 

Da. wie bei der Aufstellung der Instrumente erlÃ¤utert bei allen Beobachtungen die Senkrechtstellung der ab- 

gelenkten Nadel zur Axe der Deflektoren als vorhanden angenommen werden kann, so ergiebt sich der Ab- 

lenkungs-Winkel nach folgender Formel (vergl. die Beobachtungen zu Kingua-Fjord): 

wenn mit dv und &J, die Ablenkungen am Deklinations- resp. IntensitÃ¤ts-Instrument bezeichnet werden. Bei 

den folgenden Beobachtungen ist es erlaubt, die Tangente mit dem Bogen zu vertauschen. fÃ¼hr man dann die 

Skalen-Lesungen bei den Ablenkungen ein durch die Gleichungen: 

so  erhslt man unter BerÃ¼cksichtigun der Torsion und Reduktion auf Bogen folgende Formel zur Berech- 

nung von 9': 
cos = n,-n* . I + Y  

nii-n,' i+y;  

Die hiernach erhaltenen Werthe sind, da der durch die genannten Beobachtungen bestimmte Winkel 

der Winkel zwischen magnetischem Meridian und der Normalen zur Axe der Deflektoren ist. nur auf den 

Normal-Punkt des Deklinations-Instrumentes zu reduziren. Den jeweiligen Stand desselben wÃ¤hren der 

Beobachtung erhalt man durch Bildung von 5 (n, + ng). Das Beobachtungs-Verfahren war derart, dass eine 

Reihe von Ablenkungen am IntensitÃ¤ts-Instrument zwischen zwei SÃ¤tz am Deklinations-Instrumente ein- 

geschaltet wurden. Die in der Zusammenstellung gegebenen Zahlen sind die Mittel der Differenzen (gewÃ¶hnlic 

fÅ¸nf\ welche durch L'mlegen des HÃ¼lfs-Magnet erhalten wurden. An dieselben ist nur eine Reduktion auf 

Bogen anzubringen. Die weitere Berechnung erfolgte nach der oben gegebenen Formel; die Beobachtungen. 

welche vor dem L'mbau des Pfeilers der Horizontal-IntensitÃ¤ angestellt worden sind, sind in der Zusammen- 

stellung nur im Resultat mitgetheilt, es ist aus denselben ersichtlich. dass die Empfindlichkeit der Instrumente 
- 

in der ersten Zeit nur unwesentlich von der spÃ¤tere verschieden ist. Der Neubau der Pfeiler erfolgte beim 

Haupt-Instrumente am 28. October, beim Kontrol-Instrumente erst am 24. Januar 1883. 

I. Abledungs-Beobachtungen am Haupt-System: 

Q.90474 
3 6 O  34I.s 

f i r  Drkl.: 396'8 



11. Ablenkungs -Beobachtungen am Kontrol- System. 

1883. Januar 24. 1883. A@ 14. 

n,  - nx = 73-32-0-00; 72'82-0'00; 72'90-0'00 
n,'-- n,' = 91 -45 - 0-08 ~0'42-0 'oo 

log - n x  - 9 -90442 9.90623 
n, - n,' 

I Y = 0 . ~ ~ 0 3 0  0" 00030 
log 1 + Y ,  

log cos = 9" 904 72 9.90653 

# = 36O 34l.9 36O I 5'. j 

fÅ¸ Dekl.: 393.0 fÅ¸ Dekl.: 398'9 

1883. September 3. 
73'jj-0'00; 73.62-0-00 

91.58-0.00 

I n  der folgenden Zusammenstellung sind neben den beobachteten Werthen von 9' die jeweiligen 

gleichzeitigen mittleren Stande der Deklinations-Instrumente gegeben und mit HÅ¸lf derselben die reduzirten 

Werthe V',, berechnet, indem stimmtliche Winkel auf denselben Normal-Punkt des Deklinations-Instrumentes 
bezogen wurden. Da die Verschiedenheit des Normal-Punktes in absolutem Mass nur unerheblich ist, so wurde 

eine entsprechende Reduktion auf einen mittleren Meridian nicht eingefÃ¼hrt Die vor dem Neubau der Pfeiler 

angestellten Beobachtungen sind zur Bildung des Mittelwerthes nicht herangezogen. 

Haupt-System. Kontrol-System. 

1882. September 16. T' = 36O 24I.o 

77 30. 9' = 36 48.0 

Oktober 28. a,' = 36 26.3 DekZ. 379.1 

1882. September 28. tp' = 36O 48I.o 

Oktober 5. Q' = 37 3.6 

Dezember 11. Q' = 36 52.3 385.7 Dezember 12. a,' = 36 33.0 

1883. April 14. Q' = 36 46'0 ,, 394.8 1883. Januar 24. y' = 36O 34l.9 D&. 393.0 

September 3. 9' = 36 34-5 ,, 396'8 April 14. a,' = 36 15'5 ,, 398'9 

Mai 31. Q' = 36 25.4 7, 399'2 

September 3. Y' = 36 26.1 395'6 

q,-,' = (j%r Lkkl. 390.0) = (fÃ¼ Dekl. 390.0) 
Oktober 28. P' = 36O 15l.4 1883. Januar 24. tp' = 36O 37l.9 
Dezember 11. a,' = 36 48.0 April 14. 9' = 36 24.4 
April 14. 9' = 36 50.8 Mai 31. Q' = 36 34.6 
September 3. Q' = 36 41.3 September 3. tp' = 36 3 1 7  

Q,,' = 36O 3W.9 = 36O 32l.z 

dem oben beschriebenen Ablenkungs-Verfahren durfte eine solche indess kaum erlangt werden; er schlg# 
daher auch vor, die Ablenkungs-Winkel direkt mit dem Theodoliten zu messen, was sehr leicht aus- 

*) Vergl. Poggen dor ff 's  Annalen Band 112 pag. 608. 



zufÅ¸hre ist, wenn bei der Konstruktion des Instrumentes darauf Rticksicht genommen ist. Es ist dabei nach 
L a m o n t ' s  Vorschlag erforderlich, das Instrument derart auf einen Theodoliten aufschrauben zu kmnen, dass 

Magnet-Spiegel und Theodoliten-Fernrohr auf gleicher H6he sich befinden, stellt man dann das Spiegelbild 

des Fadens auf den direkt gesehenen Faden ein, einmal wenn die Nadel durch Deflektoren abgelenkt, ein 

andermal wenn sie frei ist, so ist der Ablenkungs-Winkel durch die Ablesungen des Theodoliten-Kreises 

gegeben. Dieses Verfahren giebt gewiss sehr genaue Resultate, hat aber den Nachtheil, dass das Variations- 

Instrument vom Pfeiler entfernt, auch die Deflektoren aus ihrer Lage gebracht werden mtissen. Man vermeidet 
diese UebelstÃ¤nde wenn man den Theodoliten in dem Schnittpunkte der Spiegel-Normalen des Deklinations- 

Instrumentes und je eines der anderen Instrumente aufstellt. Man macht dann die Einstellung am IntensitÃ¤ts 
Instrumente, dessen Ablenkungs-Winkel bestimmt werden soll, nimmt dann Suspensions-RÃ¶hr mit Magnet und 

DÃ¤mpfe vom Instrumente ab, schraubt sie auf das Postament des Deklinations - Instruments, und macht eine 
neue Einstellung. Hat man dann die Vorrichtungen derart getroffen, dass beim Transport weder die Kollimation 

des Spiegels noch die Torsion des Suspensions-Fadens sich Ã¤nder kÃ¶nnen so wird man sehr genaue Resultate 

erhalten, und man hat Vortheil, die Instrument-Stative mit den Deflektoren unverÃ¤nder lassen zu kÃ¶nnen 

ÃŸ Reduktions-Formeln. 
Bei den geringen Variationen, welchen die Horizontal-IntensitÃ¤ in Sud-Georgien im Allgemeinen 

unterliegt (die tÃ¤glich Amplitude betrÃ¤g etwa 0.00050 C. G. S. = 5 Skalen-Theile) hat es keine Bedenken 

als Reduktions-Formel die einfachste Lamont'sche Form zu benutzen, nur fÅ  ̧ StÃ¶runge ist es nÃ¶thig ein 

Korrektions-Glied einzufahren, welches man durch Berticksichtigung der zweiten Potenzen der Variationen 

erhÃ¤lt Wir kÃ¶nne uns somit auf die Ngherungsformel (L am o n t ,  Handbuch pag. 209) beschrÃ¤nke : 

Beachten wir noch, dass 
fÅ¸ das Haupt - System Ã¼p = - (n - n') 

, ,, Kontrol-System rf F' = - (V - V ' )  

gesetzt werden muss, so erhalten wir mit dem Mittel-Werthe 
H = 0.2567 

und den oben gegebenen Ablenkungs-Winkeln die Reduktions-Formeln: 

I. Haupt -Sys tem:  
rfH = + wom1003 (n - n') + 0.00000005 (n-n') ' 

11. Kont ro l -Sys tem:  
8 H = + WOOOIW~ (V-V') + W00000005  (V-V') 2, 

Aus der GrÃ¶ss des Faktors, mit welchem (n-n) resp. (V-V')* multiplicirt ist, ersieht man, dass das 

zweite Glied nur in AusnahmefÃ¤lle von Einfluss wird, da Werthe von <ftpl, die mehr als 20 Skalen-Theile 

betragen, nur selten vorkommen. 

C. Vertikal-IntensitÃ¤t 

Die Ablesungen an den Vertikal-Variometern sind mit n" resp. V'', die Normal-Punkte mit Nu resp. N'i 
bezeichnet. Ffir Reduktion auf Bogen und Korrektion ftir Torsion gelten die Bemerkungen, welche bei den 

Deklinations-Instrumenten gemacht sind. 
Bei VergrÃ¶sserun des Ablenkungs - Winkels treten bei beiden Instrumenten kleinere Zahlen ins 

Gesichtsfeld, dieselben entsprechen somit einer gr6sseren Vertikal-IntensitÃ¤t Da mit wachsender Deklination- 

Lesung der Ablenkungs-Winkel zunimmt, so haben wir zu setzen: &J" = + (n -nU) resp. + ( V -  V"). 

Zur Bestimmillg der Konstanten sind bei diesem Instrumente ausser dem Ablenkungs-Winkel noch 

die Indllktions-Kollstante G und die GrÃ¶ss q zu ermitte111. welche letztere von dem Einflusse des in den q.-G. 14  



EisenStÃ¤be durch die abgelenkte Nadel selbst inducirten Momentes auf die Direktions-Kraft der Nadel 

U. Bestimmung von q. 

Diese Konstante ist das VerhÃ¤ltnis der Direktions-KrÃ¤ft der abgelenkten Nadel, wenn einmal die 
Ablenkung durch Magnete, ein andermal durch EisenstÃ¤b hergestellt ist. Man ermittelt gewÃ¶hnlic nach 

L a m o  11 t 's Vorschlag die Direktions-KrÃ¤ft durch Ablenkungen mit einem HÃ¼lfs-Magnet doch hat dieses Ver- 

fahren den Nachtheil, dass nach Wegnahme der EisenStÃ¤b die Orientirung der zurÃ¼cklenkende Magnete eine 

unsichere ist, was um so ungÃ¼nstige ist, da eine geringe Abweichung ihrer Axe von der Verbindungs-Linie 
der EisenstÃ¤b schon sehr merkliche Fehler in q einfÃ¼hre kann. Es dÃ¼rft daher die Bestimmung der Direk- 

tions-KrÃ¤ft durch Schwingungs-Dauern weit besser zum Ziele fÃ¼hren nur ist erforderlich, dass der DÃ¤mpfungs 

Cylinder beseitigt werden kann. Es ist dann leicht, die Schwingungs-Dauern der Nadel mittelst Fernrohr und 

Skala zu beobachten, wenn einmal die Nadel frei im Meridian als Deklinations-Nadel schwingt, ein andermal 

die Ablenkung durch EisenstÃ¤b hergestellt ist. Bei bekanntem Ablenkungs-Winkel ist man im Stande, aus der 

ersteren Beobachtung die Schwingungsdauer zu berechnen, welche die abgelenkte Nadel im zweiten Falle haben 

mÃ¼sste wenn jener Einfluss nicht vorhanden wÃ¤re die GrÃ¶ss des letzteren ergiebt sich dann als Quotient 

des Quadrats der berechneten und der beobachteten Schwingungs-Dauer. 

Auf der Station zu SÃ¼d-Georgie wurden keinerlei Beobachtungen dieser Art angestellt, weil die 

besprochenen VerhÃ¤ltniss erst bei der nachtrÃ¤gliche Bearbeitung erkannt wurden; die Beobachtungen waren 
also nicht in der Instruktion vorgeschrieben, wie sie ja auch im internationalen Programm fehlten. Von einer 

nachtrÃ¤gliche Untersuchung des von der Nadel in den EisenstÃ¤be inducirten Momentes kann eine genaue 

Bestimmung von q nicht erwartet werden, weil hierbei Dinge in Frage kommen, die wie der genannte Magne- 

tismus der StÃ¤b oder der Einfluss einer lÃ¤nge dauernden Aufstellung, sowie die molekulare Struktur des 

Eisens kaum einer nachtrÃ¤gliche Untersuchung mehr zu unterwerfen sind. Ausserdem setzt man bei einer 
derartigen Beobachtung voraus, dass der Magnetismus der abgelenkten Nadel sich nicht verÃ¤nder hat. Anderer- 

seits kann nach der Theorie die MÃ¶glichkei der Ubertragbarkeit der nachtrÃ¤gliche Beobachtungen in Wilhelms- 

haven auf die Verhiiltnisse von SÃ¼d-Georgie erwartet werden, so dass man wenigstens mit einiger Sicherheit 

von diesen Beobachtungen ein ungefihres Urtheil Ã¼be die Gr6sse jenes zu bestimmenden Einflusses ab- 
geben kann. 

Die AbhÃ¤ngigkei der Grtisse q von der Horizontal-IntensitÃ¤ und dem Ablenkungs-Winkel ist durch 
die Gleichung gegeben**) 

k sin P,," 8 $,=1-2----- 
Ho sin (ÃŸ + V/) ' 

P,," ist der Winkel, welchen die abgelenkte Nadel in ihrer Normal-Lage mit der Verbindungs-Linie der 
Eisensttibe bildet, in unserem Falle also stets goO, k ist das Moment, mit welchem der in den StÃ¤be von der 

Nadel inducirte Magnetismus auf diese wirkt. Um nun die MÃ¶glichkei einer Ubertragung des Werthes von q 
nachzuweisen, wurden die Eisenstabe des Vertikal-Variometers von Kingua-Fjord, fÃ¼ welche Dr. G i es  e die 

Grosse q an Ort und Stelle bestimmt hatte, zu Wilhelmshaven einer nachtrÃ¤gliche Untersuchung unterworfen, 

indem die Stsbe in dieselbe Stellung zur abgelenkten Nadel wie auf jener Station gebracht wurden. Es wurden 

dann Ablenkungs-Beobachtungen mit einem HÃ¼lfs-Magne angestellt, wenn einmal die Nadel durch die StÃ¤be 

ein andermal durch zwei Magnete um denselben Winkel abgelenkt waren. Die Magnete lagen beiderseits so 
genau wie m6glich in der Verbindungs-Linie der Eisenstgbe. Besondere Vorrichtungen, um die Genauigkeit 

*) Vergl. Supplement-Band IV der Annalen der Miinchener Sternwarte, Poggendorf 's Annalen 109 Page 797 
ausserdern Annalen der Hydrographie 1885, Heft V1 und die entsprechenden Beobachtungen von Kingua-Fjord. 

**) Vergl. Hydrogr. Annalen 1885, Heft VI. 



dieser Lage kontroliren zu kGnnen, waren nicht vorhanden. Der Ablenkungs-Winkel, welcher bei seiner geringen 

Gr6sse mit Htilfe eines Fernrohres an einer I langen Skala gemessen werden konnte, war verschieden, je nach- 
dem das eine oder andere Ende der StÃ¤b oben war, was als Folge des von ihnen angenommenen permanenten 

Magnetismus betrachtet werden muss. Folgende Beobachtungs-Reihen wurden am 8. Juni 1885 angestellt. 

Die in Zahlen-Werthen angegebenen Ablenkungen des HÃ¼lfs-Magnete sind Mittel aus je 20 innerhalb weniger 

zehntel Skalen-Theile stimmenden Einzelwerthen: 

I. Reihe: 11. Reihe: In. Reihe: 

EisenstÃ¤b vertauscht und Enden umgewendet. 
Ablenkungs-Winkel: P,," = 7O 16' Qo" = 7 0  16' qo" = 9O 53' 

a. Mit EisenstÃ¤ben 193.5:'. a. Mit Eisenst5ben: 193'96. a. Mit Eisenstgben: 198'23. 
b. Mit Magneten: 191.82. b. Mit Magneten: 191.39. b. Mit Magneten: 195.60. 

q = 0-9912 q = 0-9868 q = 0-9867. 

Weitere zwei Beobachtungs-Reihen fanden statt am 19. Juni, bis zu welchem Tage die StÃ¤b unberÃ¼hr 
in der Stellung wie bei der 111. Reihe vom 8. Juni gelassen waren. 

I. Reihe: 
90" = 9O38' 

a. Mit EisenstÃ¤ben 176-71. 
b. Mit Magneten: 174'37. 

q = 0-9888 

11. Reihe: 
V,-,'' = 9O 38' 

a. Mit EisenstÃ¤ben 176'69. 
b. Mit Magneten: 174.38. 

q = 0-9869 

Mit Ausnahme der I. Reihe vom 8. Juni stimmen sÃ¤mmtlich Beobachtungen gut Ã¼berein wie a. a. 0. 
erwÃ¤hnt gewÃ¤hr das ganze Verfahren nicht die nGthige Sicherheit, weil bei der RÃ¼cklenkun durch Magnete 

es sehr schwierig ist, die Achse derselben genau in die frÃ¼her Richtung der Verbindungs-Linie der EisenstÃ¤b 

zu bringen, ein Fehler in dieser Orientirung z. B. von i 0  ist aber von nicht unerheblichem Einflusse. 

Berechnet man nun mit den angegebenen Werthen von ypl l  und dem Mittel-Werthe Ho = o-1780 die 

Gr6sse k nach der Formel 

so erhÃ¤l man folgende Werthe: 
1885 Juni 8 k = 0*00078 

Â¥ 0'001 16 

T )  
0.001 17 

7, '9 0'00l I s 
77 0-oons. 

Anhangsweise mag noch bemerkt sein, dass eine Beobachtung, bei welcher die StÃ¤b fast ganz bis 

zur  Mitte durchgeschoben waren und der Ablenkungs-Winkel nur I '  40' bertrug, der kleinere Werth 
ff = 0.9842 

sich ergab, das zugeh~rige k fand sich 
k = 0'00141. 

Die Beobachtungen Dr. Gi  e s e' s zu Kingua-Fjord (siehe dieselben) hatten bei einem Ablenkungs- 

Winkel von 6 5 O  50' und einer Horizontal-Intensitgt @, =wo638 den Werth ergeben: 
q = 0-8999. 

Daraus berechnet sich: 
k = O'OOI3I. 

Der Vergleich mit den oben gegebenen Werthen zeigt, dass eine Uebenragung von q von einer Station 

nach einer (bei gleichem Instrumente) wohl mGgIich ist, wenn die GrGsse k als konstant betrachtet 

verden kann; dieselbe ist nun in1 Wesentlichen von dem magnetischen Moment des Hufeisen-Magnetes abhiingig, 
SO dass es keine Sctl\yierigkrit hat, die Verschiedenheit des Giese'schen Werthes von den zu Wilhelmshaven 

s.-G. z4' 



erhaltenen durch eine Abnahme jenes Moments zu erklÃ¤ren Ferner scheint es, dass k verschieden ist, nicht 

nur bei verschiedenen EisenstÃ¤ben sondern auch, wie bereits angedeutet, bei verschiedener H6he der Pole der 

Eisenstgbe Ã¼be der abgelenkten Nadel. Ob, und in welcher Weise es von dem an verschiedenen Stellen der 

Eisenstgbe verschiedenen inducirten oder permanenten Magnetismus abhÃ¤ngi ist, bedarf noch einer besonderen 

Untersuchung, ausserdem dÃ¼rfte wohl die etwaigen molekularen Verschiedenheiten des Eisens gleichfalls einen 

nicht unbetrÃ¤chtliche Einfluss ausÃ¼ben 
Nachdem auf diese Weise die MÃ¶glichkei nachgewiesen war, durch nachtrsgliche Beobachtungen ein 

ungefahres Unheil Ã¼be die Gr6sse des Faktors q fÃ¼ die Variations-Instrumente zu SÃ¼d-Georgie zu gewinnen, 

wurde das dort benutzte Haupt-Instrument mit denselben EisenstÃ¤be und demselben Hufeisen-Magnet zu 

Wilhelmshaven in die gleiche Aufstellung gebracht wie auf der Station. Die Pole der EisenstÃ¤b lagen wie 

dort mit den Polen der abgelenkten Nadel auf einer HÃ¶he Der Ablenkungs-Winkel wurde nach dem oben 

enviihnten Verfahren mit HÃ¼lf des Theodoliten sehr genau bestimmt; es ergaben die Beobachtungen: 
P," = 32O 37'3 

32 39'2 

32 38-5 

Mittel (f/ = 3 2 O  32l.5. 

Die Ablenkungen mit dem Htilfs-Magnet ergaben dann folgende Resultate: 
I. Reihe : 11. Reihe: in. Reihe: 

a. Mit Eisenstsben : 482'6 j a. Mit Eisenstzben: 483'05 a. Mit Eisenstzben: 483'03 
b. Mit Magneten : 480-54 b. Mit Magneten : 481-94 b. Mit Magneten : 482-31 

q = 0.9957 0 = 0.9977 f t  = 0.998 j 
Mittel : q = 0-9976. 

Mit obigem Werthe von (p; und Ho = ~ 1 7 8 0  ergiebt sich 

Mit den entsprechenden Werthen fÃ¼ SÃ¼d-Georgien 

findet man : 

Dieser Werth von q, welcher der Einheit ziemlich nahe kommt, zeigt, wie schon vermuthet, dass der 

Einfluss des kleinen Hufeisen-Magnets auf die StÃ¤be die sich mit den Centren des grÃ¶sste Magnetismus ihnen 

gegenÃ¼be befanden, sehr gering war. Da die Multiplikation mit q die Lesung n" - NI', erst bei einer GrÃ¶ss 
von 50 Skalen-Theilen um 0-1 verkleinert, so kann dieselbe ftir alle praktischen F ~ l l e  vernachlÃ¤ssig werden, da 

einerseits die Variationen diese Grenze nur in sehr seltenen FÃ¤lle erreichen, andererseits die fragliche 

Korrektion, wie erlÃ¤utert nicht vollkommen sicher ist. Aus letzterem Grunde ist sie auch bei den Ablenkungs- t 
Beobachtungen nicht berÃ¼cksichtig worden. 

ÃŸ Ablenkungs-Winkel. 

Die Bestimmungen der Ablenkungs-Winkel erfolgte durch Ablenkungs-Beobachtungen mit einem HÅ¸lfs 
Magnet, der in gleicher Entfernung einmal vom Deklinations-Instrumente dann vom Vertikal-Variometer. auf 

einer Schiene lag und senkrecht zu dem bezÃ¼gliche Hufeisen-Magnet gestellt wurde. Werden die Einstellungen 
welche durch L'mlegen des Magnets erhalten werden nach Reduktion aufBogen, beim ersten Instrumente mit n ,  
und n,, beim Vertikal-Variometer mit n", und nAJg bezeichnet, so sind die erhaltenen Ablenkungen: 



Da angenommen werden kann. dass der Hufeisen-Magnet des Venikal-Varion~eters i>cnkrecl~t zur Ver- 
bindungs-Linie der Eisenst~be stand, so ist der Ablenkungs-Winkel nach der Formel zu l~crecline~i: 

Da ferner bei den geringen Ausschliigen die Tangente mit dem Bogen vertauscht werden kann,  ho ist, 
wenn gleichzeitig die Korrektion fÅ  ̧ Torsion in Betracht gezogen wird. die Formel zu benutzen: 

Die so erhaltenen Werthe wurden auf den Normalstand des Ueklinatioiis-Instriiinc~~ies reducirt, 
Irn Folgenden sind die beobachteten Werthe von nl, nÃ n,", n." (Mit td aus 5 oder mehr Ik-~ba~liiungen) 

und die daraus gebildeten Differenzen nebst der Reduktion auf 13ogen gegeben. Die 13eubaclitun~en wurden 
auch hier derart angestellt, dass ein Satz von Ablenkuiigen am Vertikal-Variometer zwi~. 'hen zwei SHize um 

Deklinatorium eingeschaltet wurde. Die Heobachtu~~gen vor dem Neubau i k r  Pfeiler sinil ;iiicli Ilici nur im 

Resultat rnitgetheilt. 

I. Beobachtungen am Haupt-System. 

1883. Januar 20. 

n, -n* = 73-30 - 0.00 
n," - n," = 82-60 -0.30 

log cos a" = 9' 94970 
q." = 27' 2l.8 

fnr Dckl. : 391.4 

11. Beobachtungen am Kontrol-System. 

1883. April  14. 

72'82 - 0'00; 72.~0 - O'OO 

81.52- 0 - 2 1  

9'95235 

0-00030 

9'95265 
20Â 1 6 ' ~  

398'9 



Zusammenstellung. 

a. Haupt-System. b. Kontrol-System. 
1882. Sept. 16. y," = 260301.0 1882. Sept. 28. V" = 23O 6 . 0  

30. T" = 26 39'0 Oct. 5. = 22 21 -6  
11 

Od. 17. 9" = 27 1 .2  . 77 13. = 26 52.3  
,, 28. 9" = 27 23'0 Oct. 31. P" = 26 53.5 Dekl.: 400.6 

Decbr. 13. p" = 26 55.8 Decbr. 11. T" = 26 51.3 393'5 
,, 22. Y," = 27 37'8 1883. April 14. V" = 26 16.3 398'9 

Dekl.: 391.4 
1883. Januar 20. y." = 27 2 . 8  Mai 31. q 1 ' = 2 6  23 -5  399 "2  

April 14. T" = 26 55'7 394'8 Sept. 3. 9" = 25 53.8  395'6 

Sept. 3. = 26 16-0  396.8 

Die Pfeiler der Vertikal-IntensitÃ¤ wurden beim Haupt-Instrument neu gebaut am 19.  Januar, am Kon- 

trol-System am I 3. October, doch wurden bei letzterem am 30. October nochmals die Magnete herausgenommen, 
weil sich die Spiegel verzogen hatten. Es kÃ¶nne somit die Beobachtungen beim Haupt-System erst vom 

Januar 20., beim Kontrol-System vom October 31. ab, benutzt werden. Die Beobachtung vom 3. September 1883 

weicht stark von den Ã¼brige ab, was darin seinen Grund haben mag, dass sie kurz vor der Abreise angestellt 

wurden, wobei wegen Mangel an Zeit vielleicht die Orientirungen der HÃ¼lfs-Magnete nicht vollkommen 

gelungen sind; es schien daher rathsam, sie vom Mittel auszuschliessen. 

Werden alle in Frage kommende Beobachtungen auf den Normal-Punkt 390-0 reducirt (mit wachsender 

Deklinations-Lesung nimmt der Winkel zu), so erhÃ¤l man: 

Haupt - System: Kontrol-System : 

1883. Januar 20 V," = 26O 6i1.4 
April 14 = 26 50.9 

Mittel T,," = 26O3Y.2 

1882. October 31 T,{' = 26' 42l.9 

December 11 F,," = 26 47.8 

April 14 = 26 7 . 4  
Mai 31 qo" = 26 1 4 - 3  

Mittel q,," = 2 6 O  28l.1 

Y .  Bestimmung der Induktions-Konstanten a. 

Die Bestimmungen dieser Konstanten geschehen nach der von L a m o n t  gegebenen Vorschrift durch 

Ablenkungen mittelst eines HÃ¼lfs-Magnets der oberhalb des Instruments sich befindet und einmal in vertikaler 

Lage in den EisenstÃ¤be Magnetismus inducirt, ein andermal in horizontaler Lage nur die Nadel ablenkt- 
Werden die Einstellungen, welche beim Umlegen des Htilfs-Magnets in beiden Lagen erhalten werden, in der 

ersten Lage mit nI1' und n," in der zweiten mit n c  und n t  bezeichnet, und nennt man ferner die Entfernung 

der Mitte des HÃ¼lfs-Magnet von der Ebene der Pole des Hufeisen-Magnets e, die H6he der Mitte der Eisen- 

stiibe von derselben Ebene h, die Distanz der beiden Eisenstsbe 2 k, die LÃ¤ng des HÃ¼lfs-Magnet 2 A, die LÃ¤ng 

des Hufeisen-Magnets (Pol-Distanz) 2 Ai und die LÃ¤ng der EisenstÃ¤b 2 ^,I1, so giebt L a m o n t  folgende Formel 
zur Berechnung von a:*) 

n,"-nt 1 - 2 . 1 V + 0 - 9 j l ~ 2 + 2 p l l -  3k'+3K2 a 1 --- 
2 n,"-n<' -- --- . 

e2 

Diese Form wurde den beiden anderen in L a m o n t ' s  Handbuch (pag. 217-264) gegebenen vorgezogen, 
weil nur in ihr die Langen der Magnete genÃ¼gend BerÃ¼cksichtigun fanden. 

Die folgende Zusammenstellung der Beobachtungen giebt die Mittel der beobachteten Ablenkungen 

nach jeder Seite (gewfihnlich 4) und die aus denselben gebildeten Differenzen (Reduktionen auf Bogen brauchten 
. - - 

*) Vergl. Poggendorf 's Annalen 109 und Suppl. Bd. IV der Annalen der MÃ¼nchene Sternwarte. 



der geringen GrÃ¶ss der Differenz halber nicht berticksichtigt zu werden). Ausserdem sind die oben angegebenen 

Konstanten mit ihren Zahlen-Werthen angegeben. Bei den ersten Beobachtungen im September undOktober 1882 
befand sich der Ablenkungs-Magnet an einem Gestell auf dem Dache des Gebtiudes, sptiter wurde ein kleinerer 

Magnet benutzt und das Gestell befand sich im GebÃ¤ude so dass die vertikale Stellung tiber dem Centrum 

des Hufeisen-Magnetes sehr genau hergestellt und die Entfernung der beiden Magnete sicher gemessen 

werden konnte. 

Die Beobachtungen am Kontrol-Instrumente wurden in grosser Zahl durchgeftihrt, es wurde ausser 

dem grÃ¶ssere Magnet der kleinere Ablenkungs-Magnet bei verschiedener StÃ¤rk verwandt, endlich wurde auch 

an  seiner Stelle der Ablenkungs-Magnet I des Bamberg'schen Theodoliten benutzt. 

I. Beobachtungen am Haupt-System: 

1882. September 13. 
Lage des Nordendes des HÅ¸lfs-Magnetes Dimensionen : 

Unten : 298'5 Ost : 303.1 Unten : 298.2 e = 237-2 cm 2 A = 25-0 cm 
Oben : 289.9 West : 284-9 Oben : 289-8 k 12.7 2 V  = 1 - 4  

n,"-nP = 8.6 nc-n4" = 18-2 n,"- n< = 8-4 h = 16-5 2 i" = 40'0 

a = 0-2275 

Bei dieser Beobachtung befand sich der Htilfs-Magnet auf dem Dache; zwischen derselben und der 
folgenden wurde die Aufstellung des Instruments noch getindert. 

1882. October 21. 
Grosse Entfernung e = 237-6 Cm. 

Unten : 451-6 Ost : 456-9 
Oben : 443.9 West : 438-4 

-- - - - - 
n," - na" = 7-7  n,"- n," = 18.5 

a = 0-2029 

Kleine Entfernung e = 153.4 cm. 
N o r d e n d e :  

k = 12.7, alles Ã¼brig wie September 13. 
Unten : 463'7 Ost : 482-9 
Oben : 432.8 West : 413.1 

- - - -. -- - - 

n,"- ns" = 30.9 n," - n," = 69.8 
a = 0-2080 

Bei dieser Beobachtung befand sich das Gestell mit dem Htilfs-Magneten auf dem Dache. 

1883. Juli 9. 

N o r d e n d e :  
Oben : 590.3 Ost : 612-6 Oben : 590.0 Ost : 612-3 Oben : 589.8 Ost : 612-1 
Unten : 603.8 West : 581-4 Unten : 603-5 West : 581-2 Unten : 603.2 West : 581-0 

= 13-5 n,"- n4" = 31-2 n,"- nil' = 13-5 n,"- n,': = 31'1 n,"- n," = 13.4 n,"Ã n," = 31-1 
a = 0-1946 a = 0-1952 a = 0-1987 

1883. September 3. 
N o r d e n d e :  

Oben : 593.0 Ost : 615-2 
Unten : 606-0 West : 583.9 

- - 
n i f l Ã ‘ n f l  13-0 n?-n,"= 31.3 

a = 0-1868 

Dimensionen wie Juli 9. 



11. Beobachtungen am Kontrol- System. 
1882. September 13. 

N o r d e n d e :  

l'nten : 440.6 West : 427'9 

Oben : 432'7 Ost : 445'4 
-- 

,P, - V;' = 7'9 ,P: -V/ = 17.5 
a = 0-2208 

D i m e n s i o n e n :  

Der Hulfs-Magnet befand sich auf dem Dache. 

Bei den folgenden Beobachtungen wurde ausser dem grossen Magneten (2 3i = 25.0 cm) noch ein zweiter 

kleinerer benutzt (2 yf = 20.0 cm), ausserdem noch der Ablenkungs-Magnet des magnetischen Theodoliten 

(2 Ji = 1 2 - 0  cm). Der Hulfs-Magnet befand sich stets innerhalb des GebÃ¤ude am Dache. 

1882. Mai 24. 
(Kleiner Magnet 2A = 20-0) 

N o r d e n d e :  D i m e n s i o n e n :  

e = 113.5 cm 2^, = 20-Ocm 
k = 12-8 2 2  = 1-4 
h = 16-2 2 ,̂" = 40'0 

1883. Mai 25. 
(Kleiner Magnet, Dimensionen wie vorher.) 

N o r d e n d e :  

Oben : 301.2 Ost : 331.8 
Unten : 319.5 West : 289-2 

vli'-vf" = 18-3 v;-u," = 42-6 
a = 0-1929 

(der Magnet war etwas geschwÃ¤cht) 

Mit grossem Magnet: Mit kleinem Magnet : Mit kleinem, stark geschwÃ¤chte Magnet 

Oben : 270'3 Ost : 393'9 Oben : 298-2 Ost : 328-8 Oben : 305-1 Ost : 316'3 
Unten : 347.2 West : 223.0 Unten : 317.0 West : 286-8 

-- - - --- --P 

V," -Y," = 76.9 U:'-V," = 170'9 ,P,"-u3" = 18-8 y,"-v,li = 42 -0  ,P,"- ,PC = 6-8 y;l-vp = 15'5 
a = 0-3000 B = 0-3010 a = 0-1970 

Mit kleinem Magnet (gestiirkt): 

Oben : 297.1 Ost : 317-6 
Unten : 309'3 West : 289-1 
--- 

V"- V ~ "  = 12.2 V.'-U," = 28-5 
a = 0-1923 

Mit kleinem Magnet (wie vorher): 

Oben : 296.9 Ost : 317.1 
Vnten : 309.0 West : 288-8 

- -- 

V,"-V," = 12.1 u~'-v," = 28.3 
a = 0-1920 

Mit kleinem Magnet (wie vorher): 

Oben : 297.1 Ost : 317.7 
Unten : 309-3 West : 289.1 

V , " -  V," = 12-2 = 28-6 
a = 0-1916 

Mit kleinem Magnet (geschwÃ¤cht) 

Oben : 299.4 Ost : 311'9 
Unten : 306'9 West : 394'4 - 

vl"-v."= 7-5 , P ~ ~ - u , ~ ~  = 17.5 

a = 0-1925 



188S. Mai 2Q. 
Mit Magnet I des Theodoliten: 

Oben : 301-0 Ost : 313-4 
L'nten : 308-4 

- -- 
West : 295.9 

- - - - - 
, " - V ; '  = 7'4 Y,"- V," = 17.5 

a = 0-1921 
1883. Mai 26. 

Mit grossem Magnet: 
Oben : 270'4 Ost : 393.4 
L'nten : 346-0 West : 221'9 
--P -- 

Y," - YL = 75.6 ,,,J -- V , : ~  = 171-5 
a = 0-1960 

Mit kleinem Magnet: 
Oben : 300'0 Ost : 312.9 
unten : 307-8 N7st  : 294.9 

V;-y," = 7.8 v ~ - V , "  = 18-0 

a = 0-1916 
September 3. 

Mit kleinem Magnet: 
Oben : 298-4 0% : 321.0 
Unten : j1r9 West : 289-3 

" \ I  - "*I1 - - 13.5 V , ' - V  = 31.7 

a = 0-1918 

Zusammenstellung der Beobachtungen. 
a. Haupt-System. 

Datum. a. Bem. Datum. 
1882. Sept. 13. 0,2275 Ablenkungsmagnet 1882. Sept. 13. 

Oci. t i .  0-2054 f auf dem Dache. 1883. Mai 24. 

1883. Juli 9. 0~1945 kl. Magnet. 7- 25- 

Sept. 3. 0-1868 kl. Magnet. 7 25. 

., 25. 

,, 25. 

. 25. 

, 25. 

. 25. 

, 25- 

7. 2;. 

, 26. 

. 26. 

, 26. 
Sept. 3. 

b. Kontrol-System. 
a. Bem. 

0.2203 gr. Magnet a. d. Dache. 
o't882 kl. Magnet innerhalb. 
0.1939 kl. Magnet. 
0.1929 kl. Magnet (geschwÃ¤cht\ 
0.2000 gr. Magnet. 
0-2010 kl. Magnet. 
0.1970 kl. Magnet (geschwÃ¤chtl 
0-1923 kL Magnet (gestiirkt). 
0'1916 kl. Magnet. 
o' 1920 kl. Magnet. 
0-1925 kl. Magnet (eeschwacht). 
0.1921 Magnet I. 
0- 1946 kl. Magnet. 
O*I@ gr. Magnet. 
o.1913 kl. Magnet. 

Die Beobachtungen von September und October 1882 wurden ausgeschlossen. weil bei der Aufstellung 

ausserhalb des Geb~udes weder genugend sicher konstatirt werden konnte, ob der HÅ¸lfs-Magne genau senkrecht 

Å¸he dem Instrumente sich befand, noch die Entfernung von der Nadel sicher ermittelt werden konnte. Des- 

gleichen sind die Beobachtungen von 1883, September 3, nicht ber~cksichtigt, weil dieselben unmittelbar vor 

der Abreise von Sud-Georgien angestellt und ihrer abweichenden Resultate halber - hier wie bei den Ab- 
lenkungs-Winkeln - nicht gcnagend sicher schienen. Zu erwahnen ist noch, dass die Wenhe fÅ  ̧ o. wenn 

tiieselben nach der N$iherungsforn~el in Laniont's Handbuch berechnet werden, unter sich mehr differiren, na- 

mentlich wenn Magncte von verschiedener Grosse benutzt wurden. 

Man erhalt somit als definitive W e  jener Konstanten: 
a =- 0.194s fÅ  ̧das Haupt-System. 
a = 0.1942 ftlr das Kontrol-System. 

d. Reduktions-Formeln. 
Bei der Ableitung einer Reduktions-Formel fÅ  ̧ die Vertikal-Intensit5t konnte ganz analog wie bei der 

Horizontal-Intensit~t verfahren werden, die Variationen des Vertikal-Variometers waren zumeist noch geringer 
als die des Horizontal-Variometers. so dass es keinem Bedenken unterlag, in der bei der senkrechten Stellung 

der m e k t o r c n  zur z\nvveiidung komn~enden allgenlcinen Formel ,cfr. Beobachtungen zu Kingua-Fjord': 

iia (?p" wo111 iiusscrst selten die GrÅ¸s von 005 Ubersteigt. 



Formel 

Somit ergiebt sich die Formel: 

J C = ' a { H s i~z  9" - Ho S ~ Ã  T,,'' 

Setzt man H =  Ho+dH,  yl' = (fo" + dq" und entwickelt bis zu den zweiten Potenzen, so erhÃ¤l man: 

FÃ¼ Haupt- resp. Kontrol-System ist zu setzen: 

(TÃ£, = + (n - n") E 

d$'= +(U-V")â‚ WO 8 = s i n ~ ' .  

Mit den angegebenen Werthen fÃ¼ (T "̂ und a, sowie mit Ho = ~ 2 5 6 7  erhÃ¤l man die beiden Formeln: 

I. Haupt-  System: 
dp7= +o-ooo~~2~(n-n")+2-~z~rfH+o-w1~~~(n-n")rfH-o-ooooooo2~ (n-n1')2. 

11. Kontrol-System: 
U= +o-ow3442(nÃ‘n" )+~~~95d  + 0 * ~ 1 3 4 1  (n-n")dH-o~0oooooo25 (n-n")'. 

Um die In  k 1 in a t i o n s- B e o b a C h t U n g e n auf Normal-StÃ¤nd zu reduciren, ist die einfache Differential- 

gewÃ¤hl :*) 

cos rp0" cos2 i rfi = (n-n") i - L n'n 2 1 . a I 
Mit dem Mittel-Werthe i = 48O 53', welcher aus sÃ¤mmtliche Inklinations-Beobachtungen erhalten 

wurde und den oben hergeleiteten Ablenkungs-Winkeln erhÃ¤l man die Reduktions-Formeln: 

I. Haupt-System: 
rfi = +I-984(n-n")+o*688(nÃ‘n') 

11. Kontrol-System: 
rf i = + I -993 (n - n") + 0.671 (n - n'). 

C. Temperatur - Koefflcienten. 

Eine direkte Untersuchung des Temperatur - Einflusses auf die Deflektoren der ~ o r i z o n t a l -  

In t ens i tÃ¤ t s - Ins t rumen t  ist auf der Station nicht ausgefÃ¼hr worden; bei den Ver t ika l -Var iometern  ist 

derselbe, soweit er die weichen EisenstÃ¤b betrifft, bisher immer vernachlassigt worden. Es scheint auch 
keinem Zweifel zu unterliegen, dass man nach den Untersuchungen LamontYs und L loyd ' s ,  welche die 

Temperatur-Koefficienten der weichen EisenstÃ¤b sehr klein fanden**), zu dieser Vernachlassigung berechtigt 

ist, um SO mehr, als die etwa nÃ¶thige kleinen Korrektionen weit innerhalb der sonstigen Fehler-Grenzen 
liegen, denen jene Instrumente unterworfen sind. 

Der Vergleich der beiden IntensitÃ¤ts-Instrument zeigte, dass dieselben trotz ihrer kompensirten Magnete 
doch noch gegen Temperatur-Anderungen empfindlich waren, es musste deshalb der ~~rnperatur-Koefficient 

jedenfalls ermittelt werden. Das gÃ¼nstig Resultat, welches bei denselben Instrumenten der Station Kingua- 
Fjord durch Einzeluntersuchung der Deflektoren gewonnen war, war Veranlassung, dasselbe Verfahren nach- 

fraglich auch hier anzuwenden. Leider wurde dasselbe dadurch beeintrÃ¤chtigt dass einer der zum Haupt- 
Svstem geh~r igen  Magnete beim Transport nach Wilhelmshaven zerbrach, es konnte daher nur der eine 

*) cfr. Lamont,  Handbuch pag. 215. 

**) Vergl. Hdbch. pag. 222, ebenso Lloyd, treatise on magnetism pag. 140. 



unversehrt gebliebene Deflektor untersucht werden. Die Beobachtung, welche mit Htilfe eines Theodoliten in 

der von L a m o n t  vorgeschriebenen Weise geschah, lieferte das Ergebniss, dass der Deflektor tiberkompensirt 

war; als Temperatur-Koefficient ergab sich der Werth: 

Nimmt man an, dass der zweite beschÃ¤digt Deflektor einen gleich grossen Temperatur-Koefficienten 
besessen hat, und berechnet den Temperatur-Koefficienten des gesammten IntensitÃ¤ts-Instrument nach den in 

den Beobachtungen von Kingua-Fjord gegebenen Formeln, so erhÃ¤l man den Faktor 

Bei der oben bestimmten Empfindlichkeit des IntensitÃ¤ts-Variometer des Haupt-Systems erhi-ilt man 

als Temperatur-Koefficienten des Instrumentes in absolutem Mass den Werth 

Das Vorzeichen desselben wird bestimmt durch die Bemerkung, dass bei h8herer Temperatur der 

Magnetismus des tiberkompensirten Magnets krÃ¤ftiger die Nadel also stÃ¤rke abgelenkt wird, die beobachteten 

IntensitÃ¤te fallen also zu klein aus und mtissen eine positive Korrektion erhalten. Die Grosse derselben kann 
indess aus obiger Beobachtung nicht mit gentigender Sicherheit hergeleitet werden, da die Annahme, dass bei& 

Deflektoren gleiche Temperatur-Koefficienten besassen, eine vollkommen willktirliche ist. Das Instrument des 

Kontrol-Systems konnte einer nachtrÃ¤gliche Untersuchung nicht mehr unterworfen werden, da es z. Z. nicht 
mehr im Besitze der Deutschen Polar-Komniission ist, es verblieb daher nur die einzige MÃ¶glichkeit den 

Temperatur-Koefficienten aus den abso lu ten  Bes t immungen herzuleiten. 
Dieselben werden nach der Reduktion auf den Normal-Punkt, abgesehen von anderen Schwankungen, 

einen Gang mit der Temperatur zeigen, vorausgesetzt, dass der +Temperatur-Einfluss gross genug ist, um die 

Beobachtungs-Fehler zu Ã¼berwiegen Diese letztere Bedingung ist bei den Beobachtungen zu Sud-Georgien 
nicht in dem Masse erfÃ¼llt um eine vollkommen sichere Ableitung eines Temperatur-Koefficienten der Va- 

riations-Instrumente zu ermÃ¶glichen Die IntensitÃ¤ts-Bestimmungen welche in der ersten HÃ¤lft des Beobach- 

tungsjahres mit der grossen abgelenkten Nadel (siehe die absoluten Bestimmungen) angestellt wurden, mussten, 

wie an anderer Stelle bemerkt, ausgeschlossen werden, es verblieben ftir diesen Zeitraum nur eine kleinere 

Zahl von Beobachtungen mit der kleinen Nadel, bei welchen aber gewÃ¶hnlic nur ein Ablenkungs-Magnet 

benutzt wurde. Erst vom Mai 1883 wurde stets mit der kleinen Nadel und allen vier Ablenkungs-Magneten 

beobachtet. Ein weiterer ungÃ¼nstige Umstand ist der, dass, wie aus der nachfolgenden Zusammenstellung der 
Normal-Punkte mit den zugehÃ¶rige Temperaturen der Variations-Instrumente zu ersehen, die Amplitude der 

Temperatur in dem genannten Zeitraum, in welchem sichere Intensitzts-Bestimmungen zu Gebote stehen, 

nicht vollstiindig genug ist, um einen mtiglicherweise vorhandenen Gang der Werthe der Normal-Punkte 

mit der Zeit, der in einer kontinuirlichen Anderung des Magnetismus der Deflektoren seine Ursache hat. 

&miniren zu kÃ¶nnen dazu wÃ¼rd es nothwendig sein, dass die Temperatur-Amplitude mÃ¶glichs eine volle 

Jahres-Periode, d. h. ein Steigen und Fallen umfasst, da andernfalls, wenn nur ein Steigen oder ein Fallen 
vorhanden ist, die MÃ¶glichkei nahe liegt, den Gang mit der Zeit auf die Temperatur-Anderungen zu werfen 
und so einen fehlerhaften Temperatur-Koefficienten zu erhalten. Wie indess die VerhÃ¤ltniss lagen, mussten 

die vorhandenen Beobachtungen, so gut es ging, zu dem gedachten Zwecke verwerthet werden. Im Folgenden 

sind die Normal-IntensitÃ¤te mit den gleichzeitigen Temperaturen der Variations-Instrumente zusammengestellt. 

Die angegebenen IntensitÃ¤te gelten ftir die Normal-Punkte des Haupt-Systems: IntensitÃ¤t 3 2 ~ 0 ,  Deklination: 390-0, 
welch letzterer wegen der Schwankungen, die er im Laufe des Jahres erlitt, auf einen mittleren Meridian 

bezogen ist Kapitel: Normal-Punkte). Die Beobachtungen bis November blieben unberticksichtigt, weil in 

dieser Zeit der Pfeiler-Scl1wankungen wegen die Normal-Punkte Ã¶fter Ver~nderungen erlitten. Die Bestim- 

mungen vom November und Dezember mussten gleichfalls ausgeschlossen werden, da sie bei der etwas 
S.-G. 25' 



unsicheren Konstante des benutzten Ablenkungsmagnets noch keine gentigende Sicherheit boten. Von den 

Beobachtungen im Januar bis April wurden je zwei aufeinander folgende zusammengefasst und mit den Å¸brige 

zur Bildung von I 3 Gleichungen nach dem Schema 
H,,-0-25600= ~ H ~ + a t  

verwerthet, in welchem t die Temperatur des Variations-Observatoriums zur Zeit der Beobachtung ist. Dieselben 

wurden nach der Methode der kleinsten Quadrate behandelt und ergaben die nachstehend angefiihrten Wenhe. 

Datum 

December 8. 

7, 16- 

Januar 4. 

7, 16. 
Februar 2. 

D 3. 

7, '6. 

7, 19. 
i'vtarz 2. 

7, 3- 
April 17. 

77 I 8. 
Mai 19- 

Juni I .  

77 I 6. 
Juli I .  

77 I 6. 
August 2. 

7 15. 

September 2. 

Normalgleichungen : 
13'0 A H a +  125'9 a = 4-o 'oIIOI  

125'9 AH,+ 1314'4 = +0-11252 

Resultat : 
AH, = + 0-0002o 

a = + 0-000062 

Das Vorzeichen von a stimmt mit dem des aus der direkten Beobachtung des Deflektors erhaltenen 
Werthes ~bere in ,  es zeigt sich auch hier, dass die Skalen-Lesung des Intensitats-Instrumentes zunimmt bei 

steigender Temperatur, die berechnete IntensitÃ¤ fallt daher zu klein aus u n d  muss eine positive Korrektion 
erfahren. 

Um nun einen Tempera tu r -Koef f i c i en ten  ftir das Kon t ro l -Sys t em herzuleiten,erschien es amzweck- 

massigsten, einen Vergleich der beiden IntensitÃ¤ts-Instrument zu benutzen, da einerseits die absoluten Bestim- 

mungen des L'mbaus der Pfeiler wegen erst vom Februar ab zu benutzen waren, andererseits der Gang der- 

selben mit der Temperatur weniger ausgesprochen war als beim Haupt-Instrumente. Letzteres mag vielleicht 
seine Ursache in dem Umstande haben, dass das genannte Instrument keinen Miren-Spiegel besass, mithin weder 

eine etwaige VerÃ¤nderlichkei der Prismen des Ablese-Fernrohrs, noch sonstige kleinere Veranderungen des 
Instrumentes kontrolin werden konnten, die aber hinreichend waren, den Gang der Normal-Punkte weniger 
deutlich hervortreten zu lassen. 

Der Vergleich der beiden IntensitÃ¤ts-Instrument zeigte nun an einzelnen Tagen, an denen starke 
Temperatur-~nderungen herrschten, dass die Differenz derselben eine starke Abhgngigkeit von der Temperatur 

besass. Bei der fÅ¸  kleinere Variationen gleichen Empfindlichkeit beider war das zur Ermittelung der 
Temperatur-Koefficienten in Anwendung zu bringende Verfahren sehr einfach. An einigen, gl~cklicherweise 

nur sehr seltenen Tagen, an welchen Temperatur-Schwankungen von mehr als l o O  vorkamen, wurden die 
sttindlichen Ablesungen beider IntensitÃ¤ts-Instrument folgendermassen verwerthet. 

Bezeichnen wir den Skalenwerth beider Instrumente mit a, den zu ermittelnden Temperatur- 



Koefficienten des Kontrol-Systems mit ft, so gilt, wenn fÅ  ̧ beide Instrumente die Deklination des Haupt- 
Systems benutzt wird, fÅ  ̧ korrespondirende Ablesungen die Gleichung: 

a ( n - n l ) + Ã § t  const.+a(n-vi)+ÃŸt 

Diese Gleichung wird bei den gleichen Skalen-Werthen beider Instrumente zur folgenden: 

a (v ' -n i )+a t=cons t .+ÃŸt  

Durch Kombination einer gehÃ¶rige Anzahl derartiger Gleichungen erhÃ¤l man die Unbekannte Ã mit 

hinreichender Genauigkeit. GewÃ¶hnlic wurden 36-48 aufeinander folgende, gleichartige, stÅ¸ndlich Ab- 

lesungen von 2 Tagen zur Bildung jener Gleichungen verwerthet, wghrend welcher die Temperatur stark anstieg 

und wieder zur Anfangs-Temperatur herabsank. Je drei oder vier' aufeinander folgende Gleichungen wurden 

zu einem Mittel kombinirt. Auf diese Weise erhielt man eine Anzahl von 12 Gleichungen, die nach der 

Methode der kleinsten Quadrate behandelt wurden. 

1882. Decembw 5. und 6. 
(Jede Gleichung ist aus drei aufeinander folgenden, stiindlichen Ablesungen gebildet.) 

-0'oooO2 = C + 3 " I Ã  
+o'oooo6 = C + 4'2Ã 
-o'oooo~ = C + 3'0Ã 
+0-0001y = C + 6'1Ã 
-/- 0'00059 = C + 12-6 Ã 

+0'00072 C + 15'5Ã 

+o-00043 = C + 13.9Ã 
4 - 0 - m 2  = C + 8 - 7 Ã  
-o"oooo2 = C + 7'0Ã 
-0'00003 = C 5'9Ã 
+o-00002 = C + 5 -38  
+0'00009 = C + 5'7Ã 

Normalgleichungen : 
- / - 1 2 ' 0 C  91"OÃ = 4-0'00202 

+ 91.0 C + 885.8 Ã = 4-0-02654 

Resultat: 

= +O-000067 

1882. December 26. und 27. 
-0-00047 = C + 5'9Ã 
-0'Ooo~I = C + 5 ' 4 1  
-0'00047 = C + 6 '0Ã 
-0-00038 = C + 7'6Ã 
-0-oooq = C + 10'4Ã 
+0'00014 = C + 13.96 
+0'ooo03 = C -(- 14'6 Ã 

- 0-00016 = C + 13'8Ã 
-0-00033 = C + 11'6Ã 

-0'00o53 = C + 7'8 Ã 
-0'000j7 = C + 6 - ~ Ã  
-0-00056 = C + 6'oÃ 
-0-00034 = C + 9'2Ã 

Normalgleichungen : 
+ 13'0C + 118.7 Ã = -0'00424 
+118'7 C + I22i'OÃ = -0'03203 

Resultat : 

Ã = +O-OOOM9 

Normalgleichungen : 
1 2 ' 0 C  -/- 131'3Ã = -0.00371 

+ 131'3 C + 1557-6 Ã = - 0.03384 

Resultat: 

8 = +0.000066 



1883. Februar 11Ã‘12 

+o-OOOSI = C +20'8Ã Normalgleichungen: 
4-0-00048 = C 4-22-8Ã + 11.0 C + 163.2 Ã = + 0-00189 
+o~ooo~o = C + 19's Ã + 163-2 C + 2694-2 Ã = +0-04005 
-0-00001 = C +14'2Ã 

Resultat: 

p = +o-000044 

FÅ¸ den Koefficienten Ã ergeben sich also die Resultate: 

0" 000044 

Mittel Ã = + 0-000051 

Das positive Vorzeichen zeigt an, dass die Deflektoren gleichwie beim Haupt-System Ã¼ber 
kompensirt waren. 

BezÅ¸glic der Anbringung der Korrektionen ist zu beachten, dass es stets misslich ist, Temperatur- 
Korrektionen zu berechnen und anzubringen, wenn der Beobachtungsraum, wie es in Stid-Georgien der Fall 

war, tiiglichen Temperatur-Schwankungen von mehreren Graden unterworfen ist, die Instrumente nicht durch 
besondere UmhÅ¸llunge (Glasglocke oder dergl.) vor schnellem Wechseln geschÅ¸tz sind. Man kann nicht 
erwarten, dass die von einem, am ThÅ¸rpfeile hgngenden, Thermometer angegebenen Temperaturen auch 

stets dem Zustande der Instrumente entsprochen haben. Dieser Umstand vermindert natÃ¼rlic auch erheblich die 
Sicherheit der Vertikal-Variationen, da in deren Berechnung die Horizontal-Intensitgts-Ã„nderunge nebst ihren 
Fehlern mit hÃ¶here Betrage eingehen. 

D. Normal - Punkte. 

1. Deklination. 

Die in der Zusammenstellung am Schlusse des Abschnitts  absolute Bestimmungen)) gegebenen 
Deklinations-Beobachtungen sind, wie bemerkt, bei der Berechnung auf den Normal-Punkt 390.0 des Haupt- 

Deklinations-Instrumentes reducirt. Die folgende Reihe der definitiven Werthe stellt somit die Schwankungen 
jenes Normal-Punktes im Laufe des Beobachtungsjahres vor, dessen Gang, wenn man nur die Reihe vom 
November ab - der Instrument-Pfeiler wurde Ende October neu gesetzt - in Betracht zieht, ein recht 

befriedigender zu nennen ist. Die entsprechenden Werthe ftir das Kontrol-Instrument sind, einen durch 
Korrektion am Instrument hervorgerufenen Sprung abgerechnet, vom Januar ab gleichfalls sehr zufriedenstellend, 
doch wurde vorgezogen, fÅ  ̧ die Tage, fÅ¸ welche die Normal-Punkte dieses Instrumentes nÃ¶thi sind, die- 
selben durch Vergleiche mit dem Haupt-System herzuleiten. 



Datum: 

1882. September 16. 

October 2. 

^1 s. 
11 1 6. 

18 17. 
November 2. 

i 16. 
December 7. 

11 

1883. Januar 

1l 

Februar 

M 

I, 

Mgrz 
19 

April 
7 ,  

Mai 
Y 

Juni 
1s 

Juli 
1s 

August 
11 

September 1. 

Um nun ftir das 

D* 
(Haupt-System) 

359O 5oJ.4 
360 27'7? 

359 55'2 

359 54'4 

359 55'3 

359 47'8 

359 48-9 

359 46'6 

r360 0.51 
359 49'2 

359 50.2 

359 48'0 

359 49.1 

359 50.0 

359 47.5 

359 46'4 

359 45.0 

359 45'3 

359 45'6 

359 46-2 

359 45") 

350 45-2 

359 45'9 

359 46-2 

359 47.6 
359 46'2 

359 47'4 

Stand des 
Kontrol-Systems. 

413.1 

389'0 

467 ' 5 

444 - 0 

440-8 

408-5 
400.2 

401 .O 

394 - 7 
395'4 
393.5 

393-8 

393-0 

391-8 

393'2 

394-1 

395-2 
315.0 

394-7 
394-5 

314.7 - 
339-8 

390-2 
3 w - 2  
380-6 

339-1 
389' 1 

D* 
(K. S.) 

359O 53'-5 
360 26-7 

359 52-7 

359 58-4 

359 56-1 

360 6 -3  

359 59'1 

359 57-6 

L360 3-21 

359 54-6 

359 53'7 

359 51.8 

359 52-1 

359 51.8 

359 50-7 

359 50-5 
359 50-2 

359 50.3 

359 50-3 

359 50-7 
359 50-6 

359 45.0 

359 46.1 
359 46'0 

359 47'2 

3^9 45.3 

359 46.5 

Haupt - Instrument den Werth des Normal-Punktes fÃ¼ jeden Tag des Jahres zu 

erhalten, wurden die durch die absoluten Bestimmungen erhaltenen Werthe als Ordinaten graphisch aufgetragen 

und durch dieselben eine ausgleichende Kurve gelegt, aus welcher sodann die Normal-Punkte jedes Tages 
entnommen werden konnten. Dieselben sind in der Tabelle am Schlusse dieses Abschnittes angegeben. 

2. Horizontal-IntensitÃ¤t 

Haupt-Systems bcreclinet. d u  die Ablesungen des Kontrol-Instrumentes - dessen Pfeiler Å¸brigen erst in1 
Januar ,883 neu gebaut wurden -- nur zur AusliÅ¸lf benutzt worden sind. Wie an1 anderen Orte erwshnt, 

musste11 von den zalllreichen I~~te~isit~ts-Bestin~n-iu~~gen, welche auf der Station angestellt wurden, eine gr6ssere 

Zahl, bei welchen ein grosser Magnet als abgelenkte Nadel diente. ausgeschlossen werden, die Å¸brigbleibende 

i n d  in der llachfolf.icllde~~ Tabelle ziis~immcngestcllt. Da bei den Berechnungen der Beobachtungen Sch\i-ingungs- 
dauern wie Ablenkungswinkcl auf die Normal-Intensitfit reducirt wurden. so ergeben die Beobichtungs- 

Resultate die Werthe des Normal-Punktes des 111tensitgts-Instrun~entes, welcher vom November 1882 ab stets 

den Wcrth 320.0 hatte. 



Datum 

1882. Septbr. 16 
October 5 

7, 18 
Novbr. 2 

7, 16 
Decbr. 8 

1, 16 
1883. Januar 4 

7, 16 
Februar 2 

Ã 3 
1 16 

9 ,  '9 
M'ilrz 2 

1, 3 
April 17 

18 

Mai 19 

Juni I 

, 16 
Juli I 

, 16 
August 2 

7 15 

Septbr. 2 

[Hol 

0.25864 

0.25704 
0-25831 

0-25714 

0.25647 
0.25688 

0.25629 

0-25654 
0- 25667 

0.25658 

0'25657 
0.25640 

0'25656 

025676 

0.256925 

0-25694 
0'25692 

0.25685 

0-25679 
0-25682 

0.25664 

0.25650 

0-25655 
0.25662 

0'25643 

Da in den rohen, 

Normal-Punktes  WO des 

Normal-Punkte 
390.0 Ho' fÃ¼ 

 HO^.-Int. entspricht: 359O45'-0 

Ho 
fiir 00 

0.25827 

0'25653 Nicht auf mittleren Me- 

0-25615 

\ 
0.25789 ( ridian reduzirt. 

0'25617 

0.25673 Novbr. 17. Ablesung der 
0.2556~ Hor.-Int. um 2'4 ver- 
0.25607 gr6ssert. 
0'25621 Novbr. 23. Ablesung des 

Hor.-Int. um I !I ver- 
0'25610 gr6ssert. 
0'25616 

durch die Beobachtungen gelieferten Werthen [Ho] noch die Schwankungen des 

Deklinations-Variometers und den Einfluss der Temperatur enthalten sind, so sind 

dieselben in tihnlicher Weise wie in den Beobachtungen von Kingua-Fjord korrigirt worden. Neben den 

Werthen [Hol sind die Werthe des Normal-Punktes der Deklination 390-0 fÅ¸ die Beobachtungstage angegeben, 

die Reihe Ho' enthiilt sodann die auf den Meridian 35g0 45' reducirten Normal-Punkte (der Sinn der anzu- 

bringenden Korrektion ergiebt sich aus dem Umstande, dass beim Ubergmge von einer hÃ¶here zu einer 

niedrigeren absoluten Deklination der Ablenkungs-Winkel der Intensitgt abnimmt, die Intensitst also zu ver- 
gr6ssern ist). 

Endlich erhalt man aus der Reihe H,,' durch Anbringung der Temperatur-Korrektion die auf oO reducirten 

Normal-Punkte unter H,,. Der Verlauf derselben zeigt noch verschiedentlich unregelmgssige Schwankungen, die 

man berechtigt ist, gr6sstentheils Beobachtungs-Fehlern zuzuschreiben. Es erschien daher am zweckmgssigsten 
fÅ¸ die Zeit vom Neubau des Pfeilers ab (Ende October) bis zum Schluss des Beobachtungjahres nur den 

Wert11 U r  den einen Normal-Punkt zu gebrauchen, welcher sich bei der Berechnung der ~em~era tur -Koef-  
lidenten ergiebt. Dort hatte man gefunden: 

somit erhalt man 

FÅ¸ die einzelnen Tage ist dieser Werth noch zu korrigiren nach Massgabe der Vergnderung, welche 

der Norn~al-Punkt 390-0 der Deklination erlitten hat. Auf diese Weise erhalt man die in der nachfolgenden 



Tabelle zusammengestellten Werthe von Ho ftir jeden Tag des Jahres. FÅ¸ die Tage vor dem Neubau der 
Pfeiler sind die bezeichneten Werthe hier, wie beim Deklinations-Instrumente. so gut es anging, mit HÅ¸lf der 

vorhandenen absoluten Bestimmungen nÃ¶thigenfall durch Interpolationen und Vergleich der beiden Systeme 

und unter Berticksichtigung der durch Korrektionen am Instrument bewirkten Veriinderungen erhalten. 

3. Vertikal-IntensitÃ¤t 

Ung~nstiger gestalteten sich die Verhitltnisse fUr die Vertikal-Intensitats-Variometer, von welchem das 
Instrument des Haupt-Systems erst am IQ. Januar. das des Kontrol-Systems im Oktober einen neuen Pfeiler 

erhielt. Ausserdem bieten die Inklinations-Beobachtungen, wie bekannt. nicht die nÃ¶thig Sicherheit, um die 

Vertikal-Komponente mit derselben absoluten Genauigkeit wie die Horizontal-Intensitat zu berechnen. Die 
folgende Zusammenstellung giebt die beobachteten Inklinationen nebst den gleichzeitigen Ablesungen der 

Variations-Instrumente. (FÅ¸ Vertikal-Intensitgt sind die Ablesungen beider Instrumente gegeben.) Mit HÅ¸lf 
der zugehÃ¶rige Temperaturen im Variations - Observatorium wurden nun die Ablesungen des Intensit~ts- 
Variometers auf 00 reducirt, sodann die Variation d i  (Reduktion auf Null) nach den oben abgeleiteten Reduktions- 

Formeln berechnet, mittelst derer man die Normal-Inklinationen unter io erhalt. (Siehe die umstehende 
Tabelle.) Die als Normal-Punkte gewithlten Skalentheile sind in der Zusammenstellung angegeben worden. 

Wegen der mangelhaften Stabilitiit des Pfeilers des Vertikal-Variometers des Haupt-Systems wurde fÅ  ̧ die Be- 

rechnung bis Ende Januar meist das Kontrol-Instrument benutzt, von da ab stets das Haupt-System. 

Die Werthe io gestatten bereits ein ungefihres Urtheil Å¸be die Genauigkeit der Inklinations- Beob- 

achtungen, wenn man mehrere Beobachtungen an demselben oder an benachbarten Tagen vergleicht. Es zeigt 
sich, dass derartige Beobachtungen bisweilen recht befriedigend untereinander stimmen, andererseits finden sich 
auch grÃ¶sser Differenzen, so dass man wohl zu dem Schlusse berechtigt ist, dass die Inklinations-Beobach- 
tungen nach den auf Stid-Georgien eingeschlagenen Methoden nicht bis auf I '  sicher sind. Diese Genauigkeit 

ist aber die geringste die zu einer genugend sicheren Festlegung der Normal-Punkte gefordert werden muss ; 
man wurde, auch wenn dieselbe erreicht ist, nur durch eine gentigend grosse Zahl von Beobachtungen die 

vierte Dezimalstelle der Vertikal-IntensitÃ¤ sicher erhalten, da einer Variation von I '  in Inklination eine ~ n d e -  

rung der Vertikal-IntensitÃ¤ zu Sild-Georgien von 0-00011 C. G. S., bei Stationen mit grÃ¶ssere Inklination 
dagegen eine erheblich grÃ¶sser entspricht. Man wird also darauf bedacht sein mÅ¸ssen die Genauigkeit der 

Inklinations-Beobachtungen zu erhÃ¶hen was auch bei Anwendung des S C h e r  i ng '  resp. W i l d  'schen Beob- 
achtungs-Verfahrens mit Erdinduktor zweifellos geschehen kann, wie aus den Beobachtungen Dr. Giere 's  zu 

Kingua-Fjord erhellt. 

Was bei den Vertikal-Variometern mit Eisenstiiben es um SO wtinschenswerther macht, die Genauigkeit 

der sich aus den absoluten Beobachtungen ergebenden Normal-Punkte zu erhÃ¶hen ist die Vergnderlichkeit des 
permanenten Magnetismus der EisenstÃ¤be die in der ersten Zeit bekanntlich sehr betriichtlich ist, die aber 
m6glicherweise auch spiiterhin temporar, z. B. durch Temperatur-Ã„nderun eintreten kann. Allerdings sind 

bisher die Temperatur-Koefficienten der Eisenstgbe sehr klein gefunden, voraussichtlich hat dies seinen Grund 

darin, dass dem, bei hÃ¶here Temperatur in Folge der vermehrten Induktions-Fghigkeit des Eisens grtjsseren. 
inducirten Magnetismus der Stitbe immer eine Abnahme des permanenten Magnetismus compensirend gegenuber 

steht. Immerhin bleibt zu untersuchen, ob nicht das gesammte Instrument in Folge der Ausdehnungen ein- 

einer Theile, wie z. B. die Schiene, welche die Stgbe t rÃ¤g doch noch gegen Temperatur-Wirkungen 
empfindlich ist; die erhÃ¶ht Sicherheit der Inklinations-Beobachtungen wurde jedenfalls eine unabhgngige 

Kontrole der andem in Frage kommenden Untersuchungs-Methoden ermÃ¶glichen 
5.4. 26 



Datum 

1882. October 16. 

V I 6. 
November 3. 

11 3. 
n 3. 

1 14. 
77 15. 
1 15. 

17 16. 
Dezember I. 

77 

7 7  

7 1 

11 

1883. Januar 

11 

11 

n 

Februar 

7 1  

77 

77 

Wdrz 

n 

77 

7 1  

April 

n 

n 

77 

Mai 

n 

Juni 

Y7 

73  

Juli 

n 

August 

11 

1. 

11 

September I. 

R e d u k t i o n  

der 

I n k l i n a t i o n s - B e o b a c h t u n g e n  auf Normal-St i inde.  

Beob. Inkl. n" V" n n' t iÃ i 11) 

(Red. auf X.-['. 
und auf 0Â°C. 

Normal-Punkte 

FÅ¸ October 16: 
Vert.-Int. :45o9o 
Dekl. 'H. S.:41o-o 
Hor.- Int. [ : 520-0 
Von Nov. 3 - Jan. 17, 
Ver(.-Int. (K.S.) : 310-0 
Dekl. (H.S.): 390 -0 
Hor.-Int. (K.S.): 320'0 

Nov. 18. Ablesung V" 

um 10?3 vergrÃ¶ssert 

Dez. 11. Bei der Be- 
stimmung des Ab- 
lenk~n~swinkels der 
Vert.-Int. hat sich 
dieskalenlesungder- 
selben gesndert. 

Von Februar 3 ab: 
Vert.-Int. (H.S.): 390.0 
Dekl. (H.S.): 390.0 
Hor.-Int. (H.S.): 320.0 

April 18: Skala der 
Vert.-Int. um 200ro 
verschoben, Nor- 
mal-Punkt auf 590.0 

52.5 , verlegt. 

54-8 
52-3 
53-4 
51 -8 

45'9 
* 44'4 
* 43.0 

41.8 

43' 1 

Die mit * bezeichneten Werthe sind mit dem Nadel-Inklinatorium erhalten. (Die Einzelwertfle jeder Nadel $ind angegeben), der 
derselben mit den umliegenden Beobachtungen mit Erd-Induktor ceigt, dass beide Instrumente innerhalb der Grenzen der ~ e ~ b a c l ~ t u n ~ s - ~ e h ~ e ~  uber- 
einstimmen. 



Die Vertikal-111te11sit8ten fÅ  ̧ div Norniiil-l'uiikte \ ~ i r ~ i e l i  iiadi &r l-'unile] Vn =: &,tg in ]";~yyl~iia, 
wozu die Ho aus der Schluss-Tabelle elitnoniI1len wurden. 

D a t u m  
1882. Oktober 16 

Novbr. 3 
7 1 5  

Dezhr. I 

1 9  8 
? 16 

1883. Januar 4 

7 17 
Februar 3 

'7 9 
, 16 
7 22 

Wirz ; 
7 8 
7 ,  '7 
.. 24 

April 4 
7 12 

7 18 
7 23 

Mai 2 

7 16 
Juni 8 

t? I 6 
Juli 2 

? 17 
August 3 

7 16 
Septbr. I 

Der Verlauf der Werthe V,,, die wie angemerkt im ersten Halbjahr noch einige Verfindcrungen erlitten, 

Werthe jedes Monats folgendermassen zusammengefasst. 
Februar V,, = 0-29038 Juni V,, -= 0.29342 
Mirz 0.29264 (Miirz 8. nus~eschiossen). Juli 0.29338 
April 0.29364 (April 23. ausgeschlossen). August 0-29178. 
Mai  0.29312 

Die auf diese Weise erhaltene Reihe zeigt im Februar und Milrz ein starkes Ansteigen, halt sich cji~nn 
konstant wghrend der Monate April bis Juli, um dann am Schlusse des ÃŸeobacl~tungsjahre stark abzunehmen. 

Ein Theil  dieser Linderung ist jedenfalls verursacht durch die Schwankungen des absoluten Werthet der 

Deklination ffir den Normal-Punkt 390.0, durch Reduktion auf einen mittleren Meridian wgre aber jene Kr- 

& e i n u n s  nicht vollstÃ¤ndi beseitigt. es erschien daher rathsamer, diese Korrektion gar nicht cinzuf~liren. son&rn 
c i e  folgt zu verfahren: Fur  die Monate April bi?. .Juli wurde der Mittclwertli aus sSmmtlichen in dicw Zeit 

fallenden oben angegebenen Monatswerthen gebraucht. von Februar bis April und im August wurde dagegen 

zwischen den beztiglichen Monatswerthcn interpolin. 
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Normal - Punkte der Variations - Apparate. 
H a u p t - S y s t e m .  

SÃ¼d-Georgien 

A p r i l 1 8 8 3  M a i 1883 1 J u n i  1883 J u l i  1883 

I Dihlin. t i m . - l n t .  Vert - l n ~  Dck1in. Hnr.-Int. Vcrt.-~nt.\[  Dtklin. ' !*W.-Int., Vert.-Int. Deklin. 1 11w.-Int V Deklin. i I10r.-Int, 

~ .25613  
613 
613 
612 
61 I 

610 
6 10 

610 
610 

609 

608 
608 
den 
607 
606 

606 
606 
606 
606 
606 

606 
606 
60s 
605 
605 

605 
605 
60s 
60s 
605 

60s 



E. Verhalten der be iden  Systeme. 

Die VerhÃ¤ltnisse welche die Sicherheit erdmagnetischer Beobachtungen bedingen, waren in SÃ¼d-Georgie 

erheblich gÃ¼nstige als auf der Station Kingua-Fjord. Obgleich klimatisch bereits in arktischen Regionen 

gelegen, hat die erstgenannte Station in erdmagnetischer Beziehung einen Charakter, der ungefahr demzustande 

im mittleren Europa entspricht. Bei der geringen GrÃ¶ss der dortigen Variationen wÃ¤r also ein grÃ¶ssere 

Mass von Genauigkeit als bei den Polar-Stationen zu erwarten, diese Erwartung wurde aber nicht erfillt, wie im 

Nachfolgenden nÃ¤he dargelegt werden soll. 

Ein Urtheil Ã¼be die bei Variations-Beobachtungen erlangte Genauigkeit erhÃ¤l man immer, wenn zwei 

Systeme zur VerfÃ¼gun stehen, welche der Theorie nach dasselbe Resultat ergeben mtissen. Um aber ent- 

scheiden zu kÃ¶nnen ob die sich herausstellenden Ungenauigkeiten auf EigenthÃ¼mlichkeite der benutzten 

Instrumente beruhen, oder ob sie von Ã¤ussere mehr oder weniger genau in Rechnung zu ziehendenFaktoren 

abhÃ¤ngen ist es n6thig, dass die beiden sich kontrolirenden Instrumente nach verschiedenen Prinzipien gebaut 

sind. Diese Bedingungen waren theilweise bei der Station Kingua-Fjord erfÃ¼llt wodurch, wie erwÃ¤hnt ftir die 
dortigen Instrumente bedeutungsvolle Resultate sich ergaben. 

Die Station auf SÃ¼d-Georgie hatte nur zwei nach gleichen Prinzipien gebaute Systeme zur VerfÃ¼gung 

es wird hier also auch nicht mÃ¶glic sein, jene Fehler zu eliminiren, die auf EigenthÃ¼mlichkeite der Instrumente 

beruhen, da sie bei beiden Systemen sich in gleicher Weise zeigen mÃ¼ssen So konnte z. B. nicht entschieden 

werden, ob die Vertikal-Variometer mit EisenstÃ¤be hinreichend sicher auch Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ 

lieferten, weil das Kontrol-Instrument in Gestalt der Lloyd'schen Wage fehlte. Die nachfolgenden Vergleiche 

von Haupt- und Kontrol-Instrumenten kÃ¶nne daher noch kein vollkommenes Urtheil Ã¼be die absolute 

Genauigkeit der erzielten Resultate geben, sondern man wird aus denselben nur ersehen kÃ¶nnen wie weit bei 

der vorhandenen Empfindlichkeit und bei den sonstigen instrumentellen HÃ¼lfsmittel unter den VerhÃ¤ltnisse 

auf Stid-Georgien eine Ubereinstimmung der beiden Instrumente erreicht werden konnte; ausgeschlossen ist 

die MÃ¶glichkei nicht, dass z. B. die Intensitsts-Instrumente noch einen konstanten Fehler enthalten, der auf 

mangelhafter Konstanten-Bestimmung beruht, der aber nicht kontrolirt werden honnte aus Mangel an einem l 

unabhangigen Kontrol-System. 

Im Nachfolgenden sind nun eine grÃ¶sser Anzahl P a ra l le l -  Ables  U ngen  an beiden Systemen zu- 

sammengestellt, wie dieselben vom November 1882 ab das ganze Jahr hindurch tÃ¤glic ausgefÃ¼hr wurden. 

Bei den sttindlichen Beobachtungen wurde nÃ¤mlic das Haupt-System einmal vor und einmal nach der vollen 

Stunde und das Kontrol-System genau zur vollen Stunde abgelesen; bei den geringen Schwankungen der 

erdmagnetischen Elemente in ktirzeren ZeitrÃ¤ume kann man erwarten, dass aus der Kombination der beiden 

Ablesungen des Haupt-Systems ein richtiges Resultat fÃ¼ die volle Stunde sich ergiebt. Ftir die nachfolgende 

Zusammenstellung wurden einige Tage ausgewÃ¤hlt die eine m6glichst grosse tÃ¤glich Periode zeigten. Da 
die Skalenwerthe je zweier entsprechender Instrumente bei allen drei Komponenten fast genau einander gleich 

sind, so wurden die Beobachtungen der Horizontal-IntensitÃ¤ und Vertikal-IntensitÃ¤ nicht in absolutes Mass ver- 

wandelt, sondern es wurden nur die Differenzen der Skalenlesungen je zweier entsprechender Instrumente ge- 
bildet ( n ~ v ;  nl-V'; n"-V"), wobei noch zu bemerken ist, dass die &Iesungen des ~ ~ ~ i ~ o n t a l - I n t e n s i t Ã ¤ t s  
Instruments auf die gleiche Temperatur reducirt sind. 



1883 

Februar 19 

Februar 20 

Htiupt - System 



Februar 23 o h  um 
I 

I I 

Februar 24 oh um 
I 

Haupt - System 

240 - 

Kontrol-System Differenzen 

nl-V' 

- 53.0 
- 52-6 
- 53.0 
- 52.7 
- 53.5 
- 53.7 
- 53-8 
- 54'1 
- 54'0 
- 54'6 
- 54'7 
- 54-8 
- 54'6 
- 54-8 
- 54'6 
- 54'4 
- 54-2 
- 54.0 
- 53-9 
- 53-6 
- 53'7 
- 53-9 
- 53-6 
- 53'7 
- 53-6 
- 53-8 
- 54 '0 
- 54"' 
- 53'9 
- 54'4 
- 54'1 
- 53'2 
- 54.2 
- 54'2 
- 54'2 
- 54'4 
- 54'3 
- 54-6 
- 54'6 
- 55"' 
- 55.2 
- 55-5 
- 54.6 
- 53-8 
- 53'3 
- 53'3 
- 53'3 



Aus diesen Vergleichen geht hervor, dass je zwei entsprechende Instrumente im Allgemeinen innerhalb 

eines bis zweier Skalentheile wahrend eines Tages tibereinstimmen; man wÃ¼rd diese mereinstimmung a k  

vorz~glich bezeichnen ktjnnen, wenn der Werth eines Skalentheils ftir die IntensitÃ¤ts-Instrument nicht zu 
gross gewesen wiire. Bei der gewÃ¤hlte Empfindlichkeit aber bedeutet diese mereinstimmung, dass die 

Variations-Beobachtungen der Horizontal-IntensitÃ¤ nur auf etwa 0-00010-20 C G. S., die der Vertikal-Intensitiit 

nur auf 0'00030 - 70 C G. S. sicher sind. Zu diesen Unsicherheiten kommen, da die einzelnen Instrumente von 

einander abhiingig sind, noch die Unsicherheiten der Deklination, die wieder im Betrage von O'OOQIO resp. 

o-ooou C G. S. erscheinen; in die Berechnung der Vertikal-IntensitÃ¤ gehen ausserdem noch die Unsicherheiten der 

Horizontal-Intensitst ein. Hieraus ist zu erkennen, wie ungÅ¸nsti die gegenseitige Abhiingigkeit derlnstrumente nach 

Lam ont'schem System wirkt; etwas vermindert wiiren zweifellos die geschilderten Unsicherheiten, wenn die 

Instrumente etwa die fijr europiiische Stationen Å¸blich Empfindlichkeit oder eine noch hÃ¶here etwa die der 

Station am Kumberland-Sunde besessen htitten. 
Die Ursche jener Differenzen zweier nach gleichem Prinzip gebauten Instrumente, die auch bei den 

Instrumenten von Kingua-Fjord vorhanden waren, scheint nicht zum kleinsten Theile in'der 

geringen Direktions-Kraft der kleinen Hufeisen-Magnete begrÅ¸nde zu sein, welche jene Instrumente sÃ¤mmdic 

besassen. und es durfte der weiteren ErÃ¶rterun werth sein, ob man nicht zu den grÃ¶ssere Magneten zur~ck- 
kehren sollte, wie sie z. B. von Ede lmann  bei dem System mit Bifilar und Lloyd's  Wage verwendet 

worden sind. 

S-G. W 



Termin-Beobachtungen. 

An den international festgesetzten Ternlintagen wurde an beiden Systemen der Variations-Instrumente 
von fÅ¸n zu funf Minuten nach GÃ¶ttinge Zeit von zwei Beobachtern in folgender Art beobachtet: Jeder Beob- 

achter las die drei Instrumente eines Systems zweimal ab in Intervallen von 205, so dass z. B. um 4 h  20'" die 

Ablesung eines Systemes nach folgendem Schema geschah: 

Horizontal Intensit~t 411 191" OS 

Deklination 19 20 

Vertikal-Intensitat 19 40 

Vertikal-Intensit'Jt 20 20 

Deklination 20 40 

Horizontal-IntensitÃ¤ 21 0. 

Wenn auch die Intervalle von 2@ zwischen den Ablesungen der einzelnen zusammengehÃ¶rige Instru- 

mente etwas zu lang waren, so konnte dieser Umstand die GÃ¼t der Beobachtungen nicht beeintrÃ¤chtigen da 

die erdmagnetischen Elemente sich im Allgemeinen zu SÃ¼d-Georgie so ruhig verhielten, dass die beiden Ab- 

lesungen desselben Instruments nicht oder doch nur um wenige zehntel Skalentheile von einander verschieden 
waren. Die Temperatur wurde gewÃ¶hnlic in jeder Stunde einmal notirt. Die Miren-Ablesungen in grÃ¶ssere 
Intervallen Å¸berzeugte die Beobachter von der unverÃ¤nderte Stellung der Fernrohre wie Instrumente. 

WÃ¤hren der S t u n d e  ve r schÃ¤r f t e  B e o b a c h t u n g  waren vier Beobachter thÃ¤tig von welchen drei 
die Instrumente des Haupt-Systems genau gleichzeitig alle 20" ablasen, der vierte beobachtete zur s e h n  Zeit 

am Fernrohr des Kontrol-Systems, in welchem er die Skalen der drei Instrumente gleichzeitig erblickte und 

ablesen konnte. An den Beobachtungen nahmen Theil: die Herren Dr. S c h r a d e r ,  Dr. Vogel ,  Dr. Clauss, 
Dr.von den  S t e i n e n ,  Dr. Wil l .  Mosthaf f  und Zschau.  

Die Z e i t a n g a b e n  bei den Termin-Beobachtungen wurden stets einer Beobachtungsuhr entnommen, 

deren Stand durch Vergleich mit der Pendeluhr bekannt war. Die, sÃ¤mmtliche Beobachtungen zu Grunde ge- 
legte provisorische LÃ¤ngen-Differen Sud-Georgien-G6ttingen betrug: 

3h 4m 6 ' 5 s  W. V. GÃ¶ttingen 
Die definitive Berechnung ergab das Resultat: 

3h 3m 49-85 W. V. G6ttingen. 

Somit haben also sÃ¤mmtlich Beobachtungszeiten eine Korrektion von zu erfahren, welche im 
Verein mit etwaigen Korrektionen wegen fehlerhaft angenommener UhrstÃ¤nd unter der Ueberschrift ,,~eduktion 

auf mittlere G6ttinger Zeit" am Kopfe jedes Termins gegeben sind. 



Vor der Ber  ech n U ng  der Termin-Beobachtungen wurden die Ablesungen der beiden Systeme in 

st~ndlicheri  Intervallen miteinander verglichen, um ein lrtheil  aber die Brauchbarkeit und Sicherheit derselben 

U erhalten. Bei den ersten Terminen des Ueobachtungsjahres, als die Pfeiler der Instrumente nicht die ntithige 

Stabilitat h a s s e n .  zeigten zuweilen grtissere Sprtinge in den Differenzen je zweier Elemente an, dass ein 

System nidit zuverlÃ¤ssi funktionirte. was gewtihnlich auch durch eine Bemerkung des Beobachters sich konstatin 

fand. In solchen F ~ l l e n  wurde nattirlich von der Benutzung des betreffenden Instruments abgesehen, was 

um so eher geschehen konnte. als dann meist das andere System sich zuveriÃ¤ssi erwies. Im allgemeinen zeigten 

in der ersten HÃ¤lft des Ueobachtungsjahres je zwei entsprechende Instrumente Differenzen, die sich innerhalb 

l-Z1' ko~lflant erhielten, in der zweiten HÃ¤lft dagegen stellten sich dieselben gÃ¼nstiger die schwankungen 
innerhalb eines Skalentheils. In dieser Zeit kann auch den berechneten Variationen gressere sicherheit 

beigemessen werden, wÃ¤hren in dieser Hinsicht namentlich die ersten Termine zu wÅ¸nsche "brig lassen. 

Derartige Termine sind mit e n ts p rec  he nd  e n  Bemerk  U ngen  versehen worden. Die Unsicherheiten machen 
sich am meisten geltend bei dem Vertikal-IntensitÃ¤ts-Instrumente weniger bei Horizental-IntensitÃ¤ und Dekli- 

nation, da in die Werthe des ersten Elementes noch die Unsicherheiten der beiden anderen eingehen. wie 

bereits a. a. 0. besprochen worden ist. Die Folge ist. dass die letzte Dezimalstelle der Vertikal-IntensitÃ¤ gar 
keinen Werth hat. zumal wenn man bedenkt, dass eine L'nsicherheit im Stande des Vertikal-Variometers von 

0.1P bereits eine Aenderung von 3-4 Einheiten der letzten Stelle der Vertikal-IntensitÃ¤ bedeutet. Ja es werden 
unter diesen l'mstÃ¤nde FÃ¤ll vorkommen, wo auch der vorletzten Dezimalstelle keine Sicherheit beigemessen 

werden kann. ohne dass jedoch eine Kontrole rntiglich ist. wie weit die Ungenauigkeit geht, da nicht ermittelt 

werben kann. welches der beiden Systeme die richtigen Werthe giebt. Ueber die Ursache dieser Ungenauig- 

keiten sei folgende Bemerkung gestattet: In der ersten Zeit zeigten die beiden Vertikal-IntensitÃ¤ts-Instrument 

eine sehr starke Zunahme des permanenten Magnetismus der Eisenstabe, die sich in fortlaufender Versnderung der 

Skalenlesung zu erkennen gab. und welcher mtiglichst durch eine fortlaufende VerÃ¤nderun des Normal-Punktes 

von Tag zu Tag Rechnung getragen ist. Bisweilen scheinen aber diese Aenderungen so stark gewesen zu 

sein. dass z. H. Jer  Wert11 der Vertikal-Intensit~t im Laufe eines Tages um o . o o p  C. G. S. oder mehr fort- 

geschritten iht .  \\;ihrend der Normalpunkt nach den1 sich aus den absoluten Bestimmungen ergebenden Gange 

von Tag zu Tag bereits ilie nicht unbetrÃ¤chtlich Verschiebung von 0.0001~, C. G. S. aufweist. 

Da derartige grosse Aenderungen in den ersten Monaten bei be ide  n Instrumenten sich ereigneten, so 

ist z\\;tr ilie M6glichkeit einer Realitgt nicht ausgeschlossen, doch ist dieselbe sehr unwahrscheinlich, wenn 

man daneben den ruhigen Zustand der anderen Elemente betrachtet oder auch den normalen Verlauf der 

Vertikal-I1itel1sit;it iius spateren Monaten vergleicht. Diese Uebelst5nde hstten zum Theil vermieden werden 

kennen, wenn m.in in der l,;ige wgre. den Eisenst3ben gleich bei der ersten ~ufs te l lung  den vollen ~ a g n e t i s -  

mus nlitzu~heilell. Das Lanloll~'sclle Verfahren, die StÃ¤b abwechselnd bei vertikaler Stellung in warmes oder 

kaltes Wasser zu tauchen, wird die Annahme des Magnetismus wohl beffirdern. war aber auf der Station nicht 

angewandt worden; schneller dorfte man vielleicht zum Ziele kommen, wenn mall die StÃ¤b bei vertikaler 

Stellllns durch Scllliigc mit einem Hammer erschtittert. Ein Versuch dieser in Wilheln~shaven angestellt, 

liefertc das befriedigende Resultat, dass der nach dieser Bearbeitung angenommene Magnetismus sich 

der ganzen folgullifen tilli;rciilles nur etwa 14 Ta@ i - ~ ~ e r ~ l d e l l  Aufstellung- konstant 
In wie weit an i{el, [lllregelnl~ssigkeite~ &r ersten Monate die Pfeilerscll 'vallkungen mitwirkten- 

A n m e r k u n g e n  angegeben. 
S.-G. 37' 



Die St  U nde verschÃ¤rfte Beo b ach t  un  g bot bei allen Terminen ohne Ausnahme das Bild einer gleich- 

massigen sich nur Uber 1-2 Skalentheile erstreckenden Bewegung, so hatten beispielsweise die Schwankungen 
der Deklination und ~orizontal-IntensitÃ¤ fÃ¼ die einzelnen Terrnintage wshrend dieser Stunde folgende 

Amplituden: 

Dekl. 

1882. September I;. 2l.3 

October I: 0-5 

77 15. 0-9 

November I. 1.3 

11 1s- 2'2 

December I. 1'5 

15 15- 0-7 

1883. Januar 2. 0.7 

11 I5. 2'1 

Februar I. 0-1 

11 15- 0.6 
Warz I. 2.7 

71 1 5- 0.8 

Dekl. 

1883. April I. 0.7 

11 1s. 0 ' 1  

Mai I. 1.0 

71 I5- 0-6 

Juni I. 0.1 

77 15. 0'1 

Juli I. 2-2 

71 I 5  O.7 

August I. 2.9 

7 1  Iss 1.0 

September I. 1-2 

Es ist wegen dieser geringen Bewegung Abstand genommen die Zahlenwerthe und Kurven, wie es das 
internationale Programm erfordert, zu publiciren, doch ist das betreffende Material berechnet worden, damit es 
zu einer eventuellen Einsicht jeder Zeit bereit ist. 



SÃ¼ - Georgien. 
4. Termin 1882 September 15.9 Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere UÃ¶ttinge Zeit: - 17' - 
Zeit 

- 
Deklin. 

0 ,  
35-92+ 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
1) ~ ~ k l i ~ ~ ~ i ~ ~  nach ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ ,  die IntensitÃ¤le nach Hauptsystem. - Â¥ Normalpunkte fÃ¼ Hor.-Int. U. V&.-lnt. ganz unsicher. - w i e  Nadel des Vertikal- 

Intensimeters schwankt stark, wahrscheinlich vom Sturm. - ') Die Variationen von ii- - 5" f>m scheinen nicht reell zu sein. Bei Dekl. (Haupsystem) sass die Nadel fest, 
war keine Kontrole FÃ¼ beide IntensitÃ¤te scheinen die angebrachten Temperatur-Korrektionen nicht dem wahren Zustande der Instrumente zu 

entsprechen. ~ ~ ~ i k ~ l - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t  sicher unzuverlÃ¤ssig - 5 )  3h - ,h. WÃ¤hren der Stunde verscharfter Beobachtung steigt die Temperatur sehr schnell. 



Sud-Georgien . 
Absolute Werthe ( C .  G. S.) .  Reduktion auf mittlere Gettinger Zeit: -IT- 

Deklln. Uor..Int. l Text.-In 
Zeit , 

359 O.O+ 0.35 OOO + 0.29 OOO 

l 

Deklio. Her.-Int. 1 Vert.4~ 
Zeit 

359 o.o+ 0.25 000 + 0.29 000 

l 

I - 1 ~ c k l l n .  kor-1nt.  ~trt..Ii 
Zeit o ,  

359 o.o+ ' 0.25 ooo + 0.29 QOO 

I 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
- 

Bcide Systeme stimmen nicht ganz befriedigend, doch sind keinerlei Unsicherheiten zn entdecken, es ist daher das ~ ~ ~ ~ t - ~ y ~ t e m  als richtig angenommen worden' - 
') Die Schwankungen von ih -yh ,̂ in Horizontal-IntensitÃ¤ und Vertikal-Intensitit sind unzuveriÃ¤ssig die Temperatur-~orrektionen in dieser Zeit scheinen nicht dem 
wirklichen Zustande der Instrumente z u  entsprechen. - ') Das Anwachsen der  Vertikal-Intensiat scheint unzuverlÃ¤ssig 



Sfid-Georgien. 
6. Termin 1882 Octobt~ IS. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Wttinger Zeit: - 17' 

l 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
1) Die i)iflcl.cn8 [,cijei Svsii.'ll,c ,cll~vallkt bei lkklit)allon 711 6 .  ,I.i;h l:~hsl sich keine l'ii~icl~'rl1cil rntJcArii. r, i l t  Aihrr da$ I ~ a ~ ~ p t - S y s t c m  als richtig 

angcn~jtnnl~n , V ~ ~ * , { ~ ~ I .  . I ) i c  S I W . . ~ I I  S ~ ~ I \ \ ; ~ I I ~ I I I I ~ L * I I  ,{,.I. \\'iiikal-Iii~-!~-lti>l .in,! ichr ~cr.i.ii'Iili;:. 



SÃ¼d-Georgien 

7. Termin ^882 lbvmtber 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Mttinger Zeit: - 17s 

I , Deklh. Her.-Int. Vert..Int. 
Zeit , 

3sQ 0 . e  0.25 0.29 & 
P- 

l 
Deklim. iior..Int. Tert..Int. 

Zeit = ,  
359 0.a- o . z j d m +  a q d  

-- 
DÃ§kllm Ha-1.t .  Verl-lmt 

Zeit 

Polarlicht-Beobachtwen und Bemerkun~en. 



Sud-Georgien. 
8. Termin 1882 November 16. Absolute Werthe (C .  G. S.). Reduktion auf mittlere Gfittinger Zeit:-- 17' 

+ 

Itrklla. Hor..Int. Vrrt.-Ii Zeit 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 



SÃ¼d-Georgien 

9. Termin 1882 December 1. Absolute Werthe (C. G. S. ) .  Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - nS 

Drillin. Hor..Int. Vf-rt..Int. h k l i n .  110r.-Int. 
Zeit 9 .  

- 
Deklin. HOT.-Int. Vert.-Iut. 

Zeit 
3 

Itcklin. 
Zeit 

C i 

35') 0.0-t 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
I) Starker Wind: bei jedem \Vindsto~se geralhen die Nadeln in  Scliwingungen. - ') Unruhige Bilder wegen Stunn. ') Starke WindstGsse. 



SÃ¼ - Georgien. 
10. Te/*//t(Â¥/ 1882 D a - e ~ ~ l h c ~ *  15. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Gtittinger Zeit: - 17' 
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Sud-Georgien. 

11. Termin 1883 Januar 2. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17'- 

Deklin. Hor..Int. Vert.Int. 
Zeit 

359 ~ 0 +  0.2 5 0.29 QOO+ -- - 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
') Von o" +h um Vertikal-IntensitÃ¤ nach K.-S., alles Ã¼brig nach H.-S. 



SÃ¼d-Georgien 

12. T w m h  1883 Januar 15. Absolute Werthe (C.  G. S.). &&u&ion auf mittlere Oottinger Zeit: - W 



SÃ¼d-Georgien 

13. Termin 1883 Fcikucir 1. Absolute Werthe (C .  G. S.) .  Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17> 

Deklln. Hor..Int. Vert..Int. 
Zeit : r 

359 O.O+ 0.25000+ 0 . 2 9 0 0 0 ~  
. -- --- 
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Deklin. Hor..Int. Vert..Int. 
Zeit o ,  

359 o.o+ 0.25 000 + 0.29 000 + 
- -.- 

- 
Deklin. Hor..Int. Tert..Int 

Zeit o ,  

-- - 359 0.0_̂' 0.29003-+ 
- 
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SÃ¼d-Georgien 
14. Termin 1883 Frhriiar W. Absolute Werthe (C. (i. S.). Reduktion auf mittlere Oiittincr Zelt: - 17' 

r . 

polarlicht-BeobachtUngen und Bemerkungen. 
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I) Wahrend der Ablesung um 



SÃ¼ - Georgien. 

15. Termin 1883 Mars  1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17s 

Deklin. Hor..Int. Vert..Int. 
Zeit 

3 59 0.0+0.25 ooo-+- 0.29 OOO+ --- - - -- - - 

Deklin. Hor..Int. Vert.-lnt. 
Zeit 

0 i 

--- J>^ 00-Ãˆ 0.25 ~ ~ + _ 0 . 3 9  000-f- - -- - - - P 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
'1 Ablesungen um iul  verspÃ¤tet 



SÃ¼d-Georgien 
Hf. Termin 1883 Murs 15. Absolute Werthe (C. G. S.1. BJ-.dTiTrtion a~ mittlere GÃ¶ttinm Zeit: - 17' 

I 

Deklia. HO~.-Int. Verteil Zeit 
nt. 1 

Polarlicht-Beobacht,ungen und Bemerkungen. 



Sud-Georgien. 

17. Termin 1883 April 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17" 

1 1 .  Hor..int. vtrt.-Int. 
Zeit , 

I 

Deklin. Hor..Int. vert..Int. 
Zeit o ,  

359 0 0+>25,3X + 0.29 CCO-+ - -- -- -- -P 

Deklin. 1 Her-Int. 1 vert..Int, 
Zeit I 

0.d- 0.25.- 4- 0.29 CCO 
- P- P- -- 
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406 
A l l  



SÃ¼d-Georgien 
18. Termin, 1883 Apri l  3.5. Absolute Werthe (C. G .  S.). Kaduktion auf mittlere G5tthger SSeit:-17" 

Beklin. Hor.-tat. Vert . .~~  
Zeit z ,  

-- _15"t_0.0-+- 0.25 0304- 0.29 000 
P. - 



19. Termin 1883 Mai 1. 

Ueklin. 
Zeit 

359 0.h -. - 

Sud-Georgien. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Gottinger Zeit: - yp 

Deklin. Hor..Int. Yert..Int. 
Zeit 
-. - -  3 5 9  O.OL 0 .25  (XJO;_P.29 -4 - - - - -- -- -- 

Deklin. HOT.-Int. Vert-Int. 
Zeit 

3 ,  
359 O.O+ 0 . 2 5  050+ 0.29 ---- - .- -- - 

I 



20. Termin 1883 Mai 15. Absolute Werthe (C .  G. S.). Reduktion auf mittlere G6ttinger Zeit: - 17' 

7 I 
Deklln. Her.-Int. 1 Vert..Int Zeit o ,  

0 O+ 0.25 W + 359 0.29 0 0 0 0  
P- P- 

Polarlicht -Beobaohtungen und Bemerkungen. 



Sud-Georgien. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Wttinger Zeit: - 17% 



22. Tomtin 1883 Juni IS. 
SÃ¼ - Georgien. 

Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere Mttiuger Zeit: - 17' 
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Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 



s Å ¸  - ~ e o r ~ i e n .  

23. Termin 1883 Juli 1. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17s 

Deklin. Hor..Int. ' Tert..Int. 
Zeit 

0 i 



SÃ¼d-Georgien 
24. Termin 1883 Juli 15. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere fUttin~epZnit:-l7~ 

1 Deklln. 1 lior..Int. Zeit o ,  , 
- 359 0-Â¡+^I32 - ooO+ - 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 



SÃ¼d-Georgien 

25. Termin 1883 August 1. Absolute Werthe (C.  G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17s 
I 

Deklin. I Her.-Int. Vert..Int. 
Zeit o ,  

, 359 o.o+ 0.25 o w  + 0.29 om+ 

1 Deklin. 1 Her.-Int. 1 Tert..Int. 
Zeit I , 

I 359 o.o+ 0.95 000 + I 0.29 000 + 
-7 , I 

Zeit 
-- 

ih ompn 



Siid-Oeorgien. 
26. Tertngn 1883 August IS. Absolute Werthe (C. G. S.). &diUstion auf mittlere aittinger Zeit: - IT.  

oll omam 39. I 

' DekUÃ§ Her.-Imt. Vert..Int Zeit , 
3 5 ~  <w^ 0.25ooo-h 0.39 ooo-+ 

Polarlioht-Beobaohtnngen und Bemerkungen. 
) Voll ~h 3om-7" i < " "  Vcri.-Int. t~acli K. S.. am llatipt-Sv-.tcin Sass dir Nadel fest. 



SÃ¼d Georgien. 

27. Termin 1883 September J. Absolute Werthe (C. G. S.). Reduktion auf mittlere GÃ¶ttinge Zeit: - 17" 

1 Deklln. Hor..Int. Vert.Int. 
Zeit , , 

-- 359-E& 0.25 - 12?!~9-!L - 

Deklin. Hore-Int. Tert..Int. 
Zeit , 

1 

Deklin. I Her.-Int. I vert..Int. 
Zeit 

0 ' 
353 oo+  0.25 0oo-i 0.29 m+ 

Deklin. l Her.-Int. Vert..Int. Zeit , I 
359  0.0-4- -0.25 ooo+ I 0 .9  QOO-+- - 



StÃ¼ndlich Beobachtungen. 

Die s t ~ n d l i c  h e n  B e o b a c h t u n g e n  wurden in den ersten beiden Monaten September und Oktober 
mehrfach unterbrochen, wenn die Instrumente, welche in Folge von Pfeiler-Senkungen nicht mehr funktionirten, 

neu aufgestellt werden mussten. Obgleich zwar immer ein System im Gebrauch blieb, so trat doch zuweilen 
der Fall ein, dass auch dieses keine sicheren Ablesungen mehr zuliess, zumal in der ersten Zeit der Beobachter 

es vermied, eine Korrektion am Instrumente vorzunehmen. Bei der Berechnung stellte sich heraus, dass ein 
grÃ¶sscre Theil der Ablesungen vom September und Oktober 1882 nicht brauchbar war, da der Verlauf der 

Ablesungen verrieth, dass an den Instrumenten etwas nicht in Ordnung war. Sehr stÃ¶ren wirkte es, wenn 
das Deklinations-Instrument in Unordnung gerieth, da dann auch die beiden anderen Komponenten nicht 

berechnet werden konnten. Im Allgemeinen wurde in der ersten Zeit das Kontrol-System nur bei dem Wechsel 

der Beobachter abgelesen, nach dem Umbau der Pfeiler, also von Anfang November ab, wurde es zu jeder 
Stunde in den Bereich der Ablesungen gezogen. Die Beobachtungen geschahen dann in folgender Weise: 
Das Haupt-System wurde stets zweimal vor, und zweimal nach der vollen Stunde abgelesen, zur vollen Stunde 

das Kontrol-System, bei welchem es fÃ¼ die Schnelligkeit der Beobachtung sehr zu statten kam, dass die 
Skalen der drei Instrumente gleichzeitig in einem Ablese-Fernrohr 'erschienen. Das Beobachtungs-Schema war 

wenn x die volle Stunde bedeutet, das folgende: 
Hor.-Int. Dekl. Vert.-Int. 1nstr.-System. 

x h - z m  x h -  i m  40s xh - I m 20s Haupt-System 
s h  - i m  x h  - o m  40s xh - o m  20s Haupt- ,, 
x h  onl x h  o m  x h  o m  Kontrol- ,, 
'xh + i m  x h + o m  4 0 s  XII + o m  20s Haupt- ,, 
x h + z m .  x h +  i m  4 0 s  x h +  irn 20s Haupt- ,, 

Diese zahlreichen Ablesungen ermtiglichten eine gute Kontrole der beiden Systeme, auch lÃ¤ss sich 
erwarten, dass die Pausen von 20s,  welche zwischen den Ablesungen der einzelnen Instrumente des Haupt- 

Systems verflossen, das Resultat ftir die volle Stunde nicht beeintrÃ¤chtigten zumal die Ablesungen vor und 
nach der vollen Stunde nur sehen mehr als um wenige Zehntel Skalentheile differirten. Bei diesen geringen 

Bewegungen der Nadel erschien es tiberfltissig, die Zusammenstellung der stÃ¼ndliche Werthe mit Zeichen 
u b e r  das  V e r h a l t e n  der Nadeln zu versehen. Derartige Zeichen, wie sie von der Wiener Konferenz vor- 

geschrieben, waren vom Beobachter nicht gebraucht, es hÃ¤tt somit nur ein 2hnliches Verfahren wie bei den 

Beobachtungen von Kingua-Fjord eingeschlagen werden kÃ¶nnen da aber fÃ¼ SÃ¼d-Georgie alsdann meist das 

Zeichen der Ruhe gebraucht worden wÃ¤re so ist es vorgezogen worden, Ã¼be besondere Fiille von Bewegungen 

der Nadeln in Anmerkungen an1 Fusse jeder Seite zu berichten. Sonstige den Beobachtern oder Bearbeitern 

aufilligc Umstgnde sind in derselben Weise angemerkt. erschien ein Werth unsicher, entweder wegen einer 

v e ~ ~ s s i g e n  Ahlesung, oder Temperatur-Korrektioii, so ist hinter denselben das Zeichen der L'nsicherheit 

(:) gesetzt worden und zwar pÃ¶hnlic nur dann, wenn sich die Unsicherheit auf die vorletzte Dezimal-Stelle, 
bei der Deklination auf die volle Minute erstreckte. 

S.-Gm. 11. 



Die Beobachtungen geschahen nach GÃ¶ttinge Zeit, es wurden deshalb, konform mit den Wiener 

Konferenz-Beschltissen, die beobachteten stÃ¼ndliche Ablesungen auf die nÃ¤chs gelegene Stunde nach Ortszeit 

gelegt, und die noch nÃ¶thig Zeit-Korrektion am Kopfe der Tabellen gegeben. 

Im Allgemeinen sind stets die Ablesungen des Haupt-Systems benutzt, die des Kontrol-Systems dagegen 

nur zu Erg~nzungen gebraucht; wÃ¤hren der ersten Zeit wurde das System benutzt, welches gerade sicher 

funktionirte, doch muss bemerkt werden, dass die Werthe der Normal-Punkte fÃ¼ diese Zeit, wie auch an 

anderer Stelle erÃ¶rtert nicht gentigend sicher sind. Die mittleren Monatswerthe fÃ¼ die Monate des Jahres 1882, 
namentlich September und Oktober, sind daher nur mit Vorsicht zu benutzen. 

Die tÃ¤gl ich  Ampl i tude ,  wie sie aus den stÃ¼ndliche Beobachtungen folgt, wird fÃ¼ Dek l ina t ion  

und H o r i z o  n tal-I n t e n s i  t Ã t als zuverl~ssig gelten kÃ¶nnen fÃ¼ letzteres Element allerdings in geringerem 

Maasse, da einmal in ihnen die Unsicherheiten der Deklination vorhanden sind, andererseits mussten die 

Temperatur-Korrektionen mit Htilfe des nicht vollkommen sicheren Temperatur-Koefficienten nach den Angaben 

des an der Wand des GebÃ¤ude hÃ¤ngende Thermometers berechnet werden, dessen Schwankungen nicht den 

Temperatur-Ã„nderunge der Instrumente zu entsprechen brauchten. Um eventuelle hierdurch eingefÃ¼hrt 

Ungenauigkeiten kenntlich zu machen, sind die Tage mit sehr grossen Temperatur-Variationen (etwa 1oO C.) 
durch einen Stern an der Datumzahl gekennzeichnet. Derartige grosse Temperatur-Schwankungen kamen 

Å¸brigen nicht mehr in der zweiten HÃ¤lft des Jahres vor, nachdem das Observatorium mit einer ErdschÃ¼ttun 

umgeben war. Die Ungenauigkeiten (vergl. die Bemerkungen Ã¼be den Vergleich der beiden Systeme) steigern 

sich bei der Ver t  i ka l - In  t ens i tÃ¤  in erheblichem Maasse, so dass bei diesem Elemente wohl nur die aus 

gr6sseren Zahlenreihen gebildeten Mittelwerthe Anspruch auf ZuverlÃ¤ssigkei machen kÃ¶nnen In den ersten 

Monaten sind auch diese, der Unzuverlassigkeit der Normal-Punkte und der unkontrolirbaren Ã„nderunge im 

Magnetismus der StÃ¤b wegen, Ã¤ussers unsicher. 

BezÅ¸glic der Angabe der Maximal-  und ~ i k i m a l - ~ e r t h e  im Laufe eines Tages ist wie bei den 

Beobachtungen von Kingua-Fjord verfahren worden. An den Beobachtungen betheiligten sich dieselben 

Expeditions-Mitglieder wie an den Termin-Tagen. 



Mittel 

D E K L I N A T I O N .  

Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4111 6s. 

3 5 9  o!o + 
1 9 3 4 5 6 I ? '  8 ' 9  10 I 

11 'I Mittag 

Datur 

'4 
I s 
16 

17 
r8 
19 
20  

21 
22 

23 
24 
2 5 

26  

27 
28 
29 
30 

31 

Mittel 

1 Die l,lickcll i n  den Beot'ncI~tiing~reiln'n sind durch We+?lassung iinzuverlkssiger Beobachtungen entstanden. 

Tages- 
mittel 
- - 

Maxi- 
mum 



Deklination. 
October 1882. 359O 0l.o + 

)atun 
-- - -  - 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
'5  
I 6 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
2 8 
29 
30 

3' - 
Mittel - 

I Mittag 
= 

November 1882. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
1 5  

16 

3 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 

Mitte 



Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4 111 6 S. 359" o'.o + Deklination. 



Sud-Georgien. 

I 

1 1 2 ' 8 1 4 '  5 1 6 , 7  1 8 1 9  10 11 Mittag 

Januar 1883. 



Reduktion auf mittlere Ortszeit = -4111 6s. 3 5 9  ol.o + 
I I I 

Deklination. - 
Tagesmittel 

-- - - -  

45'3  
46-4 
46-9  

i::; 
49'5 
48-8 
47'6 
46-9  
46-7 

47.1 
46.0 
44'4 
44'3 
44.2 

45-3  
43-S 
44'9 
45'3 
46-0  

47 -0 
47-1 
49'5 
48-1 
48-3  

47'7 
46-5  
46-4  
47-5 
47.5 
46-8  

Maximum Minimum Ditiereni 

Januar 188.3. 1 = 36' o ' o "  = 2h24m0s W. L. Gr. 



Deklination. 
Februar 1883. 359O 0'-0 + Sud-Georgien. 

1 
I I --T- = 

turr 

I 
2 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

I0 

I I 
12 

' 3  
14 
15 

16 
'7 
18 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

- 
itte' - 

I 
2 8 6 7 8 ' 9 10 i 11 1 Mittag I I 

- - - - - - - - - -- - - -- - 
I I I 



~ u k t i o n  auf mittlere Ortaseit = - 4 -n 6 h. 35q0 o'.o + 
1 

Dekiination. 
F-v 1883. 

Maximum Minimum Differen 
-. -- 



Deklination. 
Apdl  1883. 



Deklination. 
Ap2*U 2883, I ReÃ¤uktio auf mittlere Orts~eit = - 4 m 6 S. 3 5 9 O  0l.o + 

I I 

Maximum l ~ i n i m u r n  1 DiRere 
I 

2 = 36' o1 oll = 21124mos W. L. Gr. 



- 280 - 

Dekiination. 

I 
2 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

I 1  
12 

13 
14 
1 5  

16 

'7 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

3 
29 
30 

31 - 
Mitte 



Reduktion auf mittlere Orts~eit = -4m 6s. 359O o'.o + 
I I I I I 

Tagesmitte 
. 

411.7 
41.8 
41-4 
42.5 
42-9 

g:; 
42-8 
42.7 
43'0 

42- s 
41.9 
41 -9 
42.1 
42.3 

42.3 
41.3  
42-8 
41 -9 
42.3 

42-4  
42.3  
42 -3  
42.1 
42.1 

42.3 

42.1 
41.4 



Deklination. 
Atqmat 1883. Sud-Georgien. 

1 Mittag 

6 
7 
s 
9 
10 

I I 
12 

'3 
'4 
'5 
I 6 
'7 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

3 1 

I 
-2 - 

l itte - 
I )  Ablesung um 25"' verspÃ¤tet - 2 )  Ables. um 3'" versp. 



Deklination. 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4111 t i -  3 5 9  0.0 + - 

Tagesmittel 
8 

Maximum Minimum Differenz 







Horizontal-IntensitÃ¤t 
Novevnber 1882. 0'25000 + (C. G. S.) SÃ¼d-Georgien 

I 

S I  If).,tum 1 2 $1 10 11 Mittag 
I - --- - -- 

P - P - - -- - - - P - -- -- P- U P - 

I I 

l 
Decewbw 1882. 

t 
I 
J 
l ' 
4 3  
1 ; 
' '5 

( I  

l 7  
l !i 

1 
- 1 0  

l 
1 " 
1 12 

17 
18 

'I9 
20  

21  
-,+ -- 
23 
24 
2; 

026 
27 
28 
29 
30 

31 

Mittel t>72 67 3 674 676 675 675 673 666 663 &I8 664 

= - 5 4  3 1 0 " .  
- 

i 
(174 67 5 684 703 698 700 701 

672 679 694 674 690 
657 65b 650 657 646 653 65 I 643 644 6 j I 
057 660 6 o 663 660 6 56 646 641 % 638 648 64r 640 670 6So ISfQ 671) 665 649 651 
64 I 646 633 634 633 632 *Y '"'3 1 628 629 632 638 638 642 645 6 50 657 
1131 630 631 637 632 626 622 624 feil (J 2C, 626 632 

0;Ã 6; i 659 65 5 649 645 (CÂ 
fJ33 628 

63; 638 6;6 (!SI 
64 1 6 $8 638 642 649 65 5 647 6y> (9% 629 
67; 67 5 674 

647 

671 
674 68 5 675 M1 662 667 

676 684 680 683 680 
684 716 

684 670 666 67 3 6 9 ~  713 
702 712 70Â 7I3 7'4 712 O(1I 699 692 687 676 (Ã‡w 700 

691 683 692 697 701 700 692 689 699 674 692 (21 t.87 710 714 710 710 710 701 696 689 690 710 
687 698 702 

71!> 714 708 701 699 698 688 687 700 718 
707 700 691 684 W 708 706 696 698 

1176 68 6 682 677 67 8 657 666 
6% 

(i3a 663 66 I 664 677 
695 714 708 684 686 68 i 680 67" 

694 6 p  680 093 696 697 70 I 700 681 2;; 683 701 
fL)S 697 

67 o OS9 680 690 702 683 677 680 ?$ 697 687 680 694 689 695 691 2; 668 667 66 j 684 
66 5 670 674 67 7 68 I 680 
680 683 686 68 I 67 I 670 2% 665 691 

676 690 686 692 
66 2 664 666 

67 ; 
667 

666 6 56 674 
662 664 658 

668 658 650 691 
682 (W* 6 60 6 56 647 641 64 1 650 

646 653 640 648 642 638 630 616 639 610 630 645 668 
W 646 648 651 657 66 I 

659 66; 667 
656 653 658 650 661 688 

67 I :$ 657 665 671 670 672 662 66 I 662 680 :$ 658 
('74 676 68 I 6 g ~  660 665 646 650 
685 68 2 683 683 2;; 78 702 692 670 700 682 684 65r :% 
691 686 685 682 68Ã 701 7% 696 692 659 657 667 

.- 

680 
6 4 1  

69 3 
650 

6 52 668 
660 643 
665 679: 
6.36 645 
664 659 
653 
737 
7 3O 7 8  
719 740 
715 722 
732 751 
743 745 
714 7O7 

68 1 

705 3 
727 738 
697 -16 
712 $50 

") 689 
684 22 
689 684 
662 660 
669 671 

7z2 

;;i 7O7 
661 693 

674 678 



Horizontal - IntensitÃ¤t 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4rn 6 s .  (Unifilar mit Deflektoren.) 

3 4 
I 

10 Tagesmitte 
-- 

636 
648 
669 
653 
655 

659 
662 
66; 
658 
67 I 

684 
644 
606 
639 
666 

662 
588 
572 
6 20 
531 

616  
644 
670 

22 
665 
675 
675 

Ã̂ 

Maximum 1 Minimum ' Differeni 

i = 36' olol' = 2h24mos W. L. Gr. 

- I') Ables. um 33" versp. 

S.-Gm. 



itum 

I 
2 

3 
'4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
1 5  

I 6 
'7 
18  
'9 
20 

21 
22 

23 
24 

' 2  5 
26 

'27 
28 
29 
30 

3 1 

litte - 

Horizontal-IntensitÃ¤t 
Januar 3883. 0'25000 + (C. G. S.) - 

I I 

1 
I I 

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 Mittag 
- 

J 
"2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
14 
'5 

16 
'17 
I 8 
'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 - 

Mitte 

Februar 1883. 

Sud-Georgien, 



Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4m 6 s .  (Unifilar mit Deflektoren.) 
I I 

S l 4 ' 5 '  6 I 7 1 8 1 9  I 10 I 11 12 

I , -- 
I 

L =  3 6 O  o'o" = 2h24m0s W. L. Gr. 
- 

Horizontal - Intensitiit. 
Januar 1883. 

Maximum ! ~ i n i m u m i  DifTeren, 

Februar 1883. 
- 

I 



- 290 - 

0'25000 + (C. G. S.) 
Horizontal-IntensitÃ¤t 

M&r% 1883. Sud-Georgien. 

I I I I I 
5 6 1 7 '  

I 
8 ' 9  

I 1 1 1 Mittag 
i 

= 
t u n  

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
1 5  

16 

17 
18 
19 
20 

2 I 
->Â¥ - - 
23 
24 
25 

36 
27 
28 
2f) 
30 

31 

Mit1 - 
April 1883. 

I 
Â¥ 

1 
4 
3 

6 
7 
8 
0 

10 

1 1  
12 

n 
'4 
1 5 
I 6 
'7 
I 8 
'9 
20 

2 1 
22 

2 z 
24 
25 

26 

27 
2 s 
2<) 
30 

Mitt 



Horizontal - Intensitiit. 
Redliktion auf mittlere Ortszeit = - 4m 6 s. (Unifilar mit Deflektoren.) f̂&w 1883. 

-- -- - - -- 

l 

= 36' o'o" = 211~4~0~ W. L. Gr. AprÅ 1883. 
- - -  - 

I I I 

686 I 682 681 681 676 676 
677 678 673 ' 66; I 671 672 678 
613 b27 ~9~ 606 

572 &? 668 643 651 660 652 665 64 'i 
643 643 64I 644 65 5 66 1 66z 656 

W 677 667 662 668 669 667 642 038 680 
670 688 686 W 694 689 682 680 680 6-70 00 T 

683 678 658 659 663 662 68; 682 688 673 698 649 
686 68 I 683 68 674 T 676 67 8 678 680 68 I 683 684 679 654 03 2 

690 fi9Ã 696 694 69'5 684 685 681 68 8 689 682 699 6;/~ Oi-3 

687 694 691 684 690 692 690 687 688 686 678 094 0;O 
6 9 ~  682 681 2) 681 694 692 694 Â§Ã̂. 68 1 69 5 649 644 046 
68 T 660 686 677 681 678 687 688 680 697 648 049 $i 688 68 1 687 68 1 684 682 686 680 694 651 043 
699 703 699 704 696 68 j 672 707 690 W7 707 6;6 0; 1 

694 696 fjjz 68 1 684 688 693 697 %I 691 683 698 
0; 1 

693 688 68; 68 1 688 $93 685 698 668 647 030 

674 669 67 I 66 2 689 z:: 658 2: 670 708 6.34 074 
649 637 603 672 6 n  P i  606 615 620 650 690 602 o X X  

636 633 642 652 654 658 658 657 659 650 699 
Wl 0^ 



- 292 - 

0'25000 + (C. G. S.) 
Horizontal-IntensitÃ¤t 

Mut 1883. Sud-Georgien. 

1 Mittag 
s 

tur 
- 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

I I 
12 

'3 
'4 
1 s 
16 
'7 
18 
'9 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 - 

litt( - 
Juni 1883. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

1 0  

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 

'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30  - 

Mitte' 



Horizontal-IntensitÃ¤t 
M a i  1883. 

i 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4 111 6 s. (Unifiiar mit Deflektoren.) 

I 
Maximum ; Minimum Ditferen 

Juni 1883. 
i = 36' o'o" = 2h24mos W. L. Gr. 

, 664 664 1 658 1 653 632 651 , Ã§5 653 657 657 

" Um ~ O Q  verspÃ¤tet 



- 294 - 

0'25000 + (C. G. S.) 
Horizontal-IntensitÃ¤t 
Juli 1883. Sud-Georgien 

turn 

I 
2 

3 
4 
s 
6 

H 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
15 
I 6 
17 
i n  

'9 
20  

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 

3' 

litte - 

(Mo 

67 9 
67 1 
678 
67 2 

657 
684 
670 
679 
673 

649 
(i:t 1 
668 
679 
690 
712 
690 

2: 
684 
684 
690 

2:: 
672 

673 
669 
674 
676 
636 

648 

1 669 
682 
687 
689 
692 

698 
696 
690 
688 
698 

703 
7 12 
702 

I"  L.! 
689 
691 
69 1 
678 
686 

692 
692 
706 
704 
702 

703 
702 
j I 0  
- 3 -  
/ - 3  
732 

754 

739 
74 1 

I 
672 
674 
697 
692 
701 

692 

3: 
67 9 
696 

709 
t i i  
702 
68 9 
700 

678 
G70 
649 
65b 
659 
68 I 
693 g 
71' 
704 
740 

iÃ‡ 
720 

716 
720 



Horizontal-IntensitÃ¤t 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4rn 6 s. (Å¸nifila mit Deflektoren.) = k- 

Ã§ 
668 

650 6.30 
640 

6-70 
662 
665 
676 
671 
698 
677 
682 
68s 
688 

683 
608 
680 
666 
687 

68 s 
684 
690 
66s 
676 
6% 
67 1 
678 
708 
618 

(KM 

Tagesmitte 
.. 

Juli -1883. 

Maximum Minimum Differei 

August 1883. 



SÃœD 

V E R T I K A L -  

0.29000 + (C. G. S.), Reduktion auf 

-- 
$1 

Die 1.ucken in den Beobacht~~ngsreillen sind 
nation5-Ixsung unsicher. - Wegen cn\aiger Vcrspamng 

I 

durch \Veglassung unzuverlÃ¤ssige 
der AbIe3ungen siehe die gleichen 

Beobachtungen entstanden. - V o n  a h  a77t bis llh 

Monate der Deklination oder Horizo~ltal-IntensitÃ¤t 





Vertikal-IntensitÃ¤t 
November 1882. O'Z~OOO + (C. G. S. )  

I 

Datum 1 1 5 i 6 ' 7 1  i 1 8 9 ' 10 11 1 Mittag 
- -- .- - -- - .- - - --. -- .- -P-- 

- 
.- - - ! I I I 

1 ~ 
I * 2  ' '3  
' 4  

5 

i ., 
l 
1 

1 

Sud-Georgien. 



Vertikal-Intensitat. 
November 1882. Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4 m  6 s. (Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 

I 

7 11 12 

I 

Tagesmitte 
----P 

382 
377 
453 
464 
461 

533 
499 
494 
483 
416 

451 
428 
407 
348 
386 

362 
363 
39' 
390 
372 

406 

8' 
609 
546 

425 
387 
178 
tel 
383 

Maximum Minimum 1 Dilfeien 



- 300 - 

0" 29000 4- (C. G. S.) 
Vertikal-IntensitÃ¤t 

Januar 1883. SÃ¼d Georgien. 

Februar 1883. 



Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4"' Gs . (Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 
I 

3 4 

Si = 36' oJ.o" = ~ ~ 2 4 ~ 0 ~  W. L. Gr. 

361 
38; 
422 
432 
429 

442 
4'5 
392 
421 
466 

oft0 
5 50 
'1 52 
533 
47' 

453 
489 
j l l  
535 -, 16 

54' 
561 
555 
534 ^ 
54' 
527 
478 

Vertikal-IntensitÃ¤t 
Januar '1883. 

236 029 2 07 
216 0'3 20.3 

244 '43 IOT 
2.16 1 2 0  l I6 
330 '47 1x3 

Februar 188.7. 



Vertikal - IntensitÃ¤t 
MdrÃ 1883. 0'29000 + (C. G.  S.) Sud - Georgien. 

7 
April 1883. 

4O9 4 O 9  4" 412 412 ' 414 412 408 4 0 1  398 397 399 
l 

'\ Stimnigen. - '\ Von 7" pm S15rungen. - Wegen etwaiger Verspatung der Ablesungen sielie die gleichen Monate der Deklination oder 1 



Vertikal-IntensitÃ¤t 
~ u k t i o n  auf mittlere Ortaitait Ã - Am $6. Unifilar mit EisenstÃ¤ben 

i * ~ -  
6 7 U 9 10 11 12 Tagesmitte 

-- - 

Maximum Minimum Differenz 
--- -. -- . - - 

April 1883. 



Sud-Georgien. 

turn 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
0 
10 

1 1  
12 

13 
'4 
15 
1 6 
17 
I iS 
' 9  
20 

2 1 
2 2 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
3' 

ittel - 
Juni 1883. 
---- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

10 

I I 
12 

13 
'4 
1; 

I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 - 

Mitt 358 

'1 StGrungen. - Wegen etwaiger VerspÃ¤tun der Ablesungen siehe die gleichen Monate der Deklination oder Horizontal-Intensitat. 



Vertikai-IntensitÃ¤t 

i Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4m 6 5 .  (Unifilar mit EisenstÃ¤ben. Mai 1883. 

2 = 36' or.otr = 2h24mos  W. L. Gr. 
-- 

i l l I I 

Juni 188.3. 



Vertikal - IntensitÃ¤t 
Juli 1883. (C. G.  S.) SÃ¼ - Georgien. 

1 9 1 10 1 11 1 Mittag 
I i I - 

I 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

i 
9 

10 

I I 
12 

' 3  
'4 
1 s 
1 fl 

17 
I 8 
19 
20 

2 1 
2 2  

23 
24 
Â¥' l* - Â¥ 

26 
27 
2s  

29 
.30 

3 ' - 
l i t t e  

August 1883. 
c p =  



Vertikal-IntensitÃ¤t 
Reduktion auf mittlere Ortszeit = - 4 m 6 s .  (Å¸nifila mit EinstÃ¤ben. 

4 5 fi l 8 9 10 11 12 " 

Juli 1883. 

Maximum ' Minimum Differenz 

1 = 36' olo" = 21'241"os W. L. Gr. 



-- - --- 

I October. . 
November 

December 

1883. Januar. . . 
Februar. . 
M3rz . . . 

April . . . 
Mai . . . . 
Juni . . . . 
Juli . . . . 
August . . 

1882. .September 

DEKLI- 
Abweichungen der stÃ¼ndliche 

Von 1882 Septeinbei* 14 1 

- - - 
I l l I 1 

l i 2  3 4 1 0  6 ,  I 7 1 8  0 1 1 0  11 1 1 Mittag 
- -  - - --P -----P - -- - - - -- P- 

---- - -- - - - - - -P.- 
&-- - - -- -- 

I I I I I 

- 1l.5 -2.0 -31.3 Ã‘2' -21.0 -21.3 -2j.6 -4'.i -4l.4 -3'4 - 11.5 + 1j.8 

-1'3 -2'3 -3-3 -3.6 -3.6 -3.3 -3.5 -3.6 -3.6 -1.7 +0.6 +3*3 

-0-7 - 1.2 -1-8 Ã ‘ 2 -  Ã‘3-  Ã ‘ 3 -  -3.7 -3 .6  -2-7 -n +oa9  + 3.0 

-0.5 -0.8 -n -1.9 - 2 . 5  - 2 . 8  -3.2 -3.6 -3'1 -1.9 -0'3 +1'7 

-0.9 -n -1.2 -1.6 -2.0 -2.7 -3.1 -3.6 -3'1 -1.7 + 0 ' 1  + 2 ' ?  

-1.4 - 1'3 -1.2 1.0 - n -0.9 -1.6 -2.8 -3'9 -3'6 - 1'9 +0'8 

O c t o b e r ~ M i i r z . .  -1.0 -1.4 -1-8 -2.2 Ã ‘ 2 -  Ã ‘ 2 -  Ã‘3. -8.6 Ã‘3. Ã ‘ 2 .  -0.4 + 2 ' 2  

April-September. -0-8 -0.6 -0.6 -o-5 Ã ‘ 0 -  Ã ‘ o -  r * 6  - 1 . 7  -0.9 1 +0'6 

HORIZONTAL- 
1 Abweichungen der stÃ¼ndliche 

November 
I December 

1883. Januar . . 
Februar. . 
MUrz . . . 

I 

I 
April . . . 
Mai . . . . 
Juni. . . . 
Juli . . . . 
August . . 

---Y- - 1 -  - I --B -- -- - ---- 
i . Jahr. .  . . . . . 1 +' + 3  + 3  + 3  + 4  + 4  + 4  - I 

2 -10 , -14 -15 - 9  

October - hiiirz . . 
A p r i l - A ~ ~ ~ t . . .  

+ 2 
- 8 + I -(- 2 + 2 + 2 + I o - 9 Ã ‘ 2  ' -31 -18 
/ 10 + 3  + 4  + 5  + j  + 6  4 - 7  + 8  + 6  + I  6 -11 
/ 

') Die Zahlen bedeuten Einheiten der funften Dezimalstelle (C. G .  S.). 



i 1 NATION. 
I Mittelwerthe vom Monatsmittel. 

Mittelwerthe vom Monatsmittel *) 1 





StÃ¶rung -Beobachtungen. 

Bei lebhafteren Variationen der erdmagnetischen Elemente wurden gewtihnlich die drei Instrumente 
des K o n  t ro l -Sys t ems  in mÃ¶glichs kurzen Intervallen nach G6t  t inger  Zeit  von einem Beobachter abge- 

lesen. In der ersten Zeit versuchte man die Anordnung der Ablesungen nach Art der sttindlichen Beob- 
achtungen beizubehalten und zwar so, dass dieselben symmetrisch um jede ftinfte Minute gruppirt waren, wie 
bei jenen um die volle Stunde (siehe sttindl. Beobachtungen), man benutzte hierbei das Hauptsystem. SpÃ¤te 
geschahen die Ablesungen von Minute zu Minute nur am Kontrol-System und zwar folgten dieselben an den 

drei Instrumenten so schnell wie mÃ¶glic aufeinander, etwa innerhalb 3 Sekunden. Bei einigen stÃ¤rkere Be- 
wegungen im November 1882 geschahen die Ablesungen in jeder Minute dreimal, dagegen dehnte man bei 
spÃ¤tere StÃ¶runge die Intervalle bis auf 5 Minuten aus. 

Die Zeit angaben wurden von einer Beobachtungsuhr geliefert, deren Stand gegen G6ttinger Zeit stets 

in Rechnung gezogen wurde. Die Korrektion, welche an die Beobachtungszeiten wegen Benutzung einer ge- 
nÃ¤herte LÃ¤ng der Station oder wegen Unsicherheit der UhrstÃ¤nd anzubringen ist, ist an jedem Beobachtungs- 
tage der Uberschrift beigeftigt. 

Die Be r ec h n U n g  erfolgte nach den in der Beschreibung der Variations-Apparate angegebenen Formeln, 
welche sich in allen FÃ¤lle ausreichend zeigten, wofern nur die zweite Potenz der Differenzen V-V' und V-V" 

in Rechnung gezogen wurde. - Temperatur-Korrektionen wurden nach Massgabe der an derselben Stelle ge- 

gebenen ErlÃ¤uterunge angebracht. 
Im Allgemeinen werden die Variationen der Dekl ina t ion  und Hor izonta l - In tens i tÃ¤ als zuver- 

lÃ¤ssi gelten kÃ¶nnen wÃ¤hren bei der V e r  t i kal- In  tensi  t Ã t h6chstens die vorletzte Dezimalstelle als einiger- 

massen sicher gelten kann. In besonderen FÃ¤lle werden die Unsicherheiten noch einen h6heren Betrag er- 

reichen, doch sind dieselben alsdann wohl meistens auf Ablesefehler zurÅ¸ckzufÅ¸hre derartige bei regelmassigern 
Verlauf der Variationen stark herausfallende Werthe, die wohl kaum auf plÃ¶tzliche Ã„nderunge des Erd- 

magnetismus beruhen, sind mit dem Zeichen der Unsicherheit (:), eventuell auch mit einer Anmerkung ver- 
sehen, in welcher der dem Bearbeiter richtiger scheinende Werth, der also durch Korrektion des Ablesefehlers 
erhalten wurde in [ ] angegeben ist. Das Zeichen f. 1. bedeutet hier wie anderswo, dass ein Fehler in der Ab- 

lesung vermuthet wurde. 
Bei einigen stÃ¤rkere Bewegungen im November 1882 war es dem Beobachter nicht mtiglich, Zehntel 

Skalentheile zu schÃ¤tzen. Bei den berechneten Werthen musste daher die letzte Stelle ausgelassen werden, an 

ihre Stelle wurde ein Punkt gesetzt. 
Die Werthe der Normal-Punkte des Kontrol-Systems wurden ftir die einzelnen Tage durch Vergleich 

mit dem Hauptsystem erhalten. 
An den Beobachtungen betheiligten sich dieselben Herren, welche bei den Termin- und sttindlichen 

Ablesungen mitwirkten. 



Verzeichniss 

der zu SÃ¼d-Georgie beobachteten StÃ¶rungen 

1882. October 2. I il/,h am - 4l;,h Pm: 7h  fint - 11' I /m 
6 .  S1/,h am - gh arn 

*November 3. 4 h  am - 4'/,h am 

13. jl/,h am - 6h  am: I& am - ~d'/,h am 
14. 121/& am - s1i4h am 
16. 9^/4h um - 10h um 

17. il/,h '"Ã - 8h um; I I ~  um - 18. November 7 h  f m  

s 20. 31/& am - I I ~  pm 
2;. y1I4h - 73/4h@n 

V 26. 121/$ am - i h  am 
1883. Februar 24. l o h  ,tm - 25. Februar 2 h  am 

" 7'I4h am - 1 0 ~ ' ~ h  am 
27. loh pm - 26. Februar 2h um 

April 3. 1 2 h p m  - 8 h p m  
,I 24. 1011 pm - 25. April 8h am 

Mai 21. I I ~  pm - 22. Mai 4h  am 
Juni 23. I'/$ a m  - 2 h  am 
Juli 8. 511 pf" - 8 h  pm * * 

1 12. ~ ~ / ^ h a w -  4 h a m  
e 30. 4V3h am - I& am 
,, 30. ~ l l / , h  pm - 31. Juli 11'1~ am 

August 18. 11'/3h pm - 19. August j11.h um 

Die Beobachtungen mit einem * vor dem Datum sind nicht berechnet worden. 



S u d - G e o r g i e n .  stÃ¶rungs-Beobachtungen 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  Deklln. 
0 i 

150 0.0-f- 

9 57.0 
9 57-1 
9 56-3 
9 58-2 
9 61.4 
9 63-5 
9 63'2 
9 64-8 
9 63-5 
9 61.2 
9 59'5 
9 57'5 
9 56-9 
9 57'6 
9 58-3 
9 59.0 
9 6 2 ' 4  
9 60.9 
9 59'9 
9 59'0 
9 57'8 
9 58-9 
9 60.4 
9 61-4 
9 0.7 
9 60.5 
9 60-8 
9 63-0 
9 bz-6 
9 62-2 
9 62'1 
9 62.9 
9 65-1 
9 6 n  
9 62.6 
9 39.7 
9 60.0 
9 60.0 
9 59'2 
9 59'9 
9 5T7 

Z e i t  

1882. Okto6er 2. I )  

Reduktion auf nuttl. GÃ¶ttinge Zeit = - +*. 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



Sud-Georg ien .  
StÃ¶mngs-Beobachtungen 

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Umfil. mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  

1882. November 14. 
Reduktion auf mittl. G6ttinger Zeit = - 17'. 

Reduktion auf mittl. GGttin 

1882. November 16. 
Reduktion auf mittl. GÅ¸ttinge Zeit = - 17'. 

1882. n'ovem6er 18. 
Reduktion auf mittl. Giittinger Zeit = - 17,. 

! 



Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Risenstsben.) 

Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 



- 3 1 6  - 

S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

Absolute Wcrthe G. S.). Unifil. mit Deflektoren.) Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

Deklln. ' ~ 0 r . - I n t .  Vert.-Int 
Z e i t  I 35t!0 00 + 10'20000+ 0 '20  0 0 0  i 

1 Ikklln. HW.-lnt. V&.-In1 
Z e i t  , 0 ' 1  

30 0' J + 0 2 0  im~ 4- U'20 0 0 0  - 

Deklln. ' ~ o r . . ~ n t .  ~ e r t . - ~ n ~  
Z e i t  

0 '  ' 
j 0.0 4- 0 '20000  + 0 2 0  0 0 0  -I 

Z e i t  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



stÃ¶rungs-Beobachtungen S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
Absolute Werthe (C. G. 5.) (Ehr.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Risenstsben.) 

UfUla. llor..l~t.Vert.-Int. 
f! t 11 

1)ekllm. Hor.. Iut. Vert.. Iut . , a t 
1.0 f'o + 3 %  Â¥ii ->- 0 3 0 J W  -1- > W  -304- J'JJ , 1 0  t 

t 

I 

I 

l I 

I 
l ' 
1 

l 
i l 

1 I 
I 

1 
-I 

Polarlioht-Er~cheinungen und Bemerkungen. 
* f. l rkkl 5 1  [ * )  f. I. r)ck! ,Ã  ̂f l o r  -1nt ;,R Vert  fnt 4 j 7  1 - J f l .  IVcrt -Int. 446.1 



- 318 - 

S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
Starungs - Beobachtungen. Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifilar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  Z e i t  
Z e i t  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



- 319 - 
S u d - G e o r g i e n .  StÃ¶rung -Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G .  S.). (Hor.-Int. Unifi]. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 
- ---T I 

1 Deklln. Hor.-Int. Vert.-In 
Z e i t  

0 ,  I 1 350 0'0 + 0'30 000 -t" 0'20000 - 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
9) D , . ~  ~ ~ ~ b ~ ~ , , ~ ~ ~  war es ,,icht zehntel Skalcntlieile zu  sch:itzen, und bei der Bei-eclinung ergab sich, Jass von +*' 3"'-4!' Smauch die Zclincr als  . in~i ,her  zu b L l r a ~ l ~ t c n  

$~d. da das protokoll unvollstilldig ist. - von ,I, 30m bis H"; stetig fortsctweitende B e r g u n g  der Nadeln. - ' I )  f. 1. !s~sl.  - '9 f. 1. i++31. - "l Wege11 zii sih:icIIcr B c w c ~ u n a  

Jet sa,jein die der Deklination ~ t , l ~ ~ ~ ~ ~  daher ausgelassen. Bem.: Bei der Deklination sind die Minuten i~m-ier  uber 60 gezÃ¤hl wurden, da e-, iiiipriinglich in 

Absicht lag, Am Kopfe 359Â in fuhren. - 14) C. I. (441. - ") 1. [39!- 



S u d - G e o r g i e n .  
StÃ¶rung -Beobachtungen. 

Absolute Werthe (C. G.  S.). (Hor.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Ei~enstÃ¤be~. 

Z e i t  Z e i t  Z e i t  

1882. November 1 7  
(Fortsttxwng). 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
Ib) Von 6h Sm - 6h 13"' sind die Wertlie des mangelhaften Protokolls wegen sehr unsicher. - 17) f. 1. [ H ~ ~ . - I ~ ~ .  591;  ~ert . -1nt .  4991. - 18) f. I. [ ~ e k l . 6 ~ - 0 ;  ~ o r . - 1 n t .  415; ~ e r l . - I n t .  464.1 



Absolute Werthe (C. G .  S.). (Hor.-Int. 

:I 
Unifil. mit IReflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  I U ~ U I ~ .  ilor.-~nt 
0 i 

35" U " +  Â¥-)-ioiXXJ 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 





S u d - G e o r g i e n .  stÃ¶rungs Beobachtungen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. UnifiIar mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

I Doklln. Hor..Int. Vert.-11 
Z e i t  

0 ,  l l 
350 0.0+ 0'20000 +'0'20000 

Z e i t  1 Deklln. 
0 ' I 350 0.0-t- 

Z e i t  

7h  -in osan 

Deklln. 
0 ,  

350 0.04 

9 37'2 
9 37'3 
9 37'3 
9 37.7 
9 37'7 
9 37'7 
9 37 -8  
9 38-1 
9 38.8 
9 38-1 
9 37'6 
9 38-5  
9 38 -8  
9 39'1 
9 39'3 
9 39'2 
9 39'2 
9 39-6 
9 39'2 
9 40.8 
9 40'4 
9 40-1  

- 
9 40.6 
9 40'4 
9 40'6 
9 41 -0  
9 40'8 
9 40'4 
9 41.1 
9 41'7 
9 41'7 
9 41'6 
9 41 -8  
9 41.6 
9 41.7 
9 41.7 
9 42-0  
9 42.3 
9 39.5" 
9 45'5 
9 4 f ~ - 1  
9 45'0 
9 44'9 
9 45'2 
9 45'8 
9 46-7  
9 47'5 
9 47'5 
9 47'6 
9 47'7 
0 47.9 
9 47'9 
9 49'0 
9 48-2 
9 48'9 
9 48'4 
9 48-5  
9 48 -2  
9 48'4 
9 48'6 
9 48'2 
9 49'2 
9 49'0 
9 48 -8  
9 49.0 
9 49'7 
9 49'5 
9 49'7 
9 49'5 
9 49'8 
9 49'9 
9 50'0 
9 49'7 
9 49'5 

Z e i t  

(Fortsetzung). 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



S u d - G e o r g i e n .  
StÃ¶rung - Beobachtungen. Absolute Werthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben, 

Z e i t  

1882. November 18. 
(Fortsetzung.) 

Polarlicht -Beobachtungen und Bemerkungen. 



- 325 - 

S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
StÃ¶rung -Beobachtungen. 

Absolute Wprthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Eisenstzben.) 

INiklln. Uor..Int. Vert.- In 
Z e i t  2 ,  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



- 326 - 
SÃ¼d-Georg i en  

StÃ¶rung -Beobachtungen. Absolute Werthe (C. G. S.). (Hore-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Eisenstaben.) 

Z c i t  Z e i t  
Z e i t  

411 391" 0s am 

ittl. Go t t i i  

9 35.5 
9 35-8 
9 35-9 
9 36-1 
9 36'4 
9 36.6 
9 36.4 
9 35'2 
9 35.0 
9 34'7 
9 34'8 
9 34'9 
9 34'3 
9 34'1 
9 34'4 
9 34'9 
9 35'2 
9 35'6 
9 35-8 
9 36-0 
9 36-2 
9 36.2 
9 36-2 
9 36.3 
9 36-1 
9 36'4 
9 36-7 
9 36-9 
9 37.1 
9 37'6 
9 37'9 

9 36'9 
9 36'5 
9 36-5 
(1 36.6 
9 36'9 
9 37.0 
9 37'3 
9 37'4 
9 37'4 
9 37'5 
9 37'7 
9 37.6 
9 37'5 
9 36-7 
9 36.3 
9 35'9 
9 35.4 
9 35'3 
9 35.0 
9 34'7 
9 34'3 
9 34'1 
9 34.0 
9 33'6 

!r Zeit 

5629 
5628 
5630 
5634 
5630 
5618 
5601 
5592 
5554 
5 546 
5551 
5551 
5553 
5556 
5556 
5560 
5570 
5577 
5580 
5583 
5583 
5580 
5583 
5583 
5582 
55% 
5584 
5585 
5588 
5589 
5582 

5543 
5 539 
554' 
5548 
5554 
5564 
5550 
5564 
5564 
5563 
5565 
5564 
5557 
5557 
5553 
5 548 
5559 
5 547 
5544 
5539 
5 540 
5540 
5535 
5533 

'chen x b  aom und ,t 

~ e ~ e r ~  ein Ab, 'sm i \ 1  r in  
"tfc"1"' ct,tl,,,l,el, 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 



- 327 - 

S u d - G e o r g i e n .  StÃ¶rung -Beobachtungen. 
Absolute Werthe (C. G. S.). (Hor.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

- ,  

Z e i t  I 
350 0'0 + 0'20 w o +  0'30 000 i 

Z e i t  

3h 51m ospm 

Z e i t  

9 '54'3 
9 64.0 
9 64'1 
9 63.8 
9 64-0 
9 63-8 
9 63-8 
9 63.0 
9 62'7 
9 62-1 
9 62.4 
9 62-8 
9 62'3 
9 62-4 
9 62-2 
9 61.9 
9 61-5 
9 61.6 

61-2 9 (in 
9 61.1 
9 61.0 
9 60.9 
9 60.5 
9 61.0 
9 60-8 
9 62-8 
9 63-2 
9 63-4 
9 63-8 

62-7 
61'8 

9 60-6 
9 59'7 
9 58.7 
9 57'7 
9 57-8 
9 58'0 
9 58'3 
9 58.1 
9 57'2 
9 56-7 
9 56.9 
9 57'9 
9 58'0 
9 57'4 
9 58-7 
9 58.1 
9 57-8 
9 58.0 
9 58'3 
9 57" 
9 56-8 
9 57" 
9 56'3 
9 55'2 
9 56'2 
9 56.3 
9 56.0 
9 56-0 
9 56'' 
9 57" 
9 56.1 
9 55- 
9 57'8 
9 58'9 
9 59.0 
9 59;; 
9 59 
9 59'2 
9 58.8 
9 58-2 
9 58'2 
9 57'4 
9 57-8 

, 9% 
. 'w 
Ã 'M- 
, 9̂  

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
9) Zwilchen ih ,@ und ,b i'," ist ein &itfehler von X"  vorgekommen. Wahrscheinlich fclilt die A b l e s i i ~ i ~ ~ m  am. - 

H'flizOntal-variometers ein Ablesefehler eiilh;ilten zu sein, dessen Grosse sich aber nicht crlnitteln l i e s .  

Â¥' Von 4h 43m - 4" 55" scheint in  der Ablc-'~iiig dcs 



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
StÃ¶rungs-Beobachtungen 

Ab501ute IVerthe (C. G. S.). (Her.-Int. Unifil. mit Deflektoren,) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 
- - 

1 Deklln. Mor..Int. Ted.-1nt. I Deklin. ~11~ . -1nt .  Tert.-In, 
Z e i t  , , 

?SO 0.a * 0.m Km+ 0'20 Co3 + 1 ?SO0 O.k+ '0'20-+ 0'20a04 

Z e i t  

Iss:<. Feb?*t/~l2~ 2%. 
Red~ikt iu i~  auf liiittl. Gaifti11:er Zeit = - 17.. 

---- 
1883 .  Fehrtm?. 2c;. 

Red~~htiur~ auf 111iftI. G ~ ~ I I I I ~ C I  Zeit = - 1 7 '  

011 oln osurt, 9 46.8 5702 9556 
1 0 9 46.8 5703 9558 
2 0 9 46.8 570; 9 ; t c  
3 0 9 46-8 5710 9571 
4 0 9 46.8 5711 9573 
5 0 9 46.9 5710 9567 
6 0 9 46.9 5711 9569 

0 9 46 -9  5711 9569 g 0 9 4f )*9  5713 9574 
9 0 9 47.0 5714 9573 

I 0  0 9 47.0 5714 9573 
0 9 47.0 5714 9573 
0 9 47'0 5715 9575 

- 
15S2. Bot-etrtbe2. 26. 

l t e ~ i ~ ~ l ~ t i o ~ i  mi' 1111ttl. G,~ttil~gcr Zeit = - 1 7 1 .  
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S Ã ¼ d - G e o r g i e n  

Absolute Werthe (C. G. S.). (Hore-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Eisenstzben.) 

Polarlicht-Beobachtungen und BemelSkungen. 



Z e i t  Z e i t  Z e i t  

Redt~klion auf  lnittl. GÃ¼ttinge Zeit = - 17'. 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
') Ablesefetiler oder Stdr~ing. 
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S u d - G e o r g i e n .  

- \ b d u t e  Werthe tC. G. S.). (Ihr.-Int, Ur~ifiI. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit Eisenstiiben.) 

Z e i t  ' nek11n. ~ ~ r , - ~ n t .  vert.-Inf 
0 -  1 

;50 s o  -I- a 2 0 0 x , +  0'20 >Ja - 
Z e i t  llvklin, o t , ~ f o r . - ~ n t . ' ~ ~ r t . - l n  

450 0' > + 0.20 C O > +  0'20 000. 

- 

i ~ e k ~ i n .  i ~ o r . - ~ n t .  ~ e r t . - ~ n  
Z e i t  

0 8 

350 0.0 + '0.20 OOO+ 0.20- 



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
Starungs -Beobachtungen. 

Absolute IVerthe (C. G. S.1. (Hore-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Ted.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

I Deklin. Hor..Int. Vert.-Int 
Z e i t  0 ,  , 350 0.0 + 0'2ooOo+ 0'20- 4 

I IM~lln. Hor.-I~~t.,V*fl.-In 
Z e i t  - .  I 

Z e i t  Z e i t  

311 54111 OS an4 

188*?. Mai  22. 
r Zeit = - 1 7  *. 

5653 9396 
5651 1 9401 
5651 9401 
5652 1 9404 
5652 G 9401 
5646 I 9389 
5650 I 9403 

5676 , 9413 
5675 9418 
5675 9425 
5669 9418 
5655 1 9410 
5644 1 9415 
5640 9403 
5643 1 9413 
5653 1 9411 
5650 9422 
5644 9419 

5640 9416 
5639 i 9414 
5639 1 9414 
5640 1 9381 
5642 I 9418 
5641 1 9418 
5641 9418 
5646 9#27 

5676 9420 
5672 1 9418 
5670 9420 
5669 C 9418 

1883. Jd i  8. 
Red[~ht~on auf n ~ ~ f t l .  Gotfinger Zelt=- 2 7  * 
511 9m 05pnt 9 43 -1  5726 ; 9381 
10 0 I 9 42.9 5723 9381 
11 0 9 42.6 5717 1 9384 
12 0 9 42'3 5712 9383 
13 0 9 42.1 5709 I 9380 
14 0 9 42 -9  5705 1 9380 

0 9 41.7 5702 1 93S1 :: 0 9 41.7 5704 9378 

Red~ih~io~i auf n~itfl. Gvttiiiger Zeit = - 17 *. 
111 Iom ospvt 9 41.8 1 5642 1 9378 

15 o 9 4 1 . 6  , 5 6 4 7  9382 
20 0 9 41.4 5649 9390 
25 0 9 41.7 1 5653 1 9386 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
+) Scho~i in gestriger Sacht  wareil die I i~~l ru~nc~l te  tlrir~~llig, heute seit 7 ' ~ .  Sild- t111d West-Hirx~mel bewfilkt. 



Absolute Werthe (C. G. S.). (Hot-.-Int. Unifil. mit Deflektoren.) (Vert.-Int. Unifil. mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  ' B ~ ~ I I B .  tlor..liit.'~ert.-IU 
Z e i t  

2A-Se?. .TÅ¸l 32. 
Rc. luk~ioi i  auf miltl. Gs'itiinger Zeit = - 17 ' .  



S Ã ¼ d - G e o r g i e n  
StÃ¶rungs-Beobachtungen 

Absolute Werthe (C. G. S.). (11or.-Int. Unifil. mit Å¸eflektoren. (Vert.-Int. Unifil, mit Eisenitaben.) 

I 
Deklin. ifor..Int. Vert.-In 

Z e i t  , , , 
3 5 0  00+ 0'20000+0'20- .KK)~ 

I lkklln. Her.-Int. Vd-t.-In 
Z e i t  

0 ' 
350 0 ' 0  + O'>Oixxi <- 0'201300 

I 
I 111 521" oa/w 9 39'5 5677 l 9428 

53 0 1 9 39'6 ' 5671 9421 
54 0 1 9 3 9 ' 6 '  5668 1 94'8 
55 0 9 39'6 5664 9423 
56 0 1 9 39's 1 5662 Wf 
57 0 1 9 39'3 5658 9433 
58 0 i 9 39.2 5655 9429 
59 o 9 39.0 5652 942ti 

Z e i t  

1883. A4t1gu.vt lÃ̂  
Redtik!ioii auf niittl. (Xt~inger  Zeit =- 17' . 































Einige Resultate 
der 

meteorologischen Beobachtungen der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgien 

Unter den bis fetzt bekannt gewordenen meteorologischen Ergebnissen der verschiedenen Expeditionen 
im Systeme der Internationalen Polar-Forschung haben wohl nur wenige in Fachkreisen vom klimatologischen 

Standpunkte aus ein solches Interesse erregt, wie diejenigen der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgien RÃ¼hre 
dieselben doch von der Grenze eines Gebietes her, dessen meteorologische VerhÃ¤ltniss noch Ã¤ussers mangel- 
haft bekannt sind. Zur Beurtheilung derselben kÃ¶nne einerseits die, nur kurze Perioden und blos die Sommer- 

Monate umfassenden Schiffs-Beobachtungen dienen, welche man den wenig zahlreichen Forschungs-Fahrten im 

Bereiche des SÃ¼d-Polarmeeres insbesondere James ROSS und spÃ¤te der Challenger-Expedition verdankt, 
andererseits jene, ebenfalls nur wenige Monate umfassenden Beobachtungs-Serien, welche von verschiedenen 

deutschen und englischen Venus-Expeditionen, die auf den Aucklands- und Kerguelen-Inseln vorÃ¼bergehen 

verweilten, beigebracht worden sind. Von letztgenannten Inseln allein liegt auch eine, die Wintermonate Mai 

bis Juli umfassende Beobachtungs-Reihe von James ROSS aus dem Jahre 1840 vor, welcher damals auf seiner 

epochemachenden Forschungsreise in dem antarktischen Meere dort anlegte und damit das bisher einzige 
Material zur Kenntniss der klimatischen VerhÃ¤ltniss des Winters der h~he ren  sÃ¼dliche Breiten geliefert hat. 

Wenn zwar auch Beobachtungen aus hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten als die genannten Punkte in Gestalt 

der Resultate der meteorologischen Stationen in Punta Arenas und Ushuaih auf dem Feuerlande, sowie von 
Port Stanley auf den Falklands-Inseln bereits seit geraumer Zeit bekannt waren, so sind dieselben doch durch 

die kontinentalen Einwirkungen des sÃ¼damerikanische Festlandes und andere EinflÃ¼ss derartig modificirt. dass 

in ihnen der rein oceanische Charakter des Klimas der hÃ¶here sÃ¼dliche Breiten nur partiell und abgeschwÃ¤ch 

zum Ausdruck gelangt. 
Nur durch eine frei von kontinentalen EinflÃ¼ssen mitten in dem antarktischen Ocean oder wenigstens 

nahe an dessen aequatorialer Grenze gelegene Inselstation konnten weitere wichtige Beitrgge zur Kenntniss 

jener Zone der SÃ¼dhen~isphÃ¤ erwartet werden, deren klimatische VerhÃ¤ltniss von Geologen und Geographen 

als denen der ehemaligen Eiszeiten der n6rdlichen gemsssigten Breiten entsprechend nach dem neueren Stand 

der Forschung angesehen werden. 
WÃ¤r es vielleicht auch von manchen Gesichtspunkten aus, namentlich vom Standpunkt der nunmehr 

for einige Monate der internationalen Beobachtungs-Periode in1 Manuskript fertig vorliegenden synoptischen 

Witterungskarten des Stid-Atlantic aus, und nach den Resultaten selbst, welche auf der Station SÃ¼d-Georgie 
erzielt worden sind, wohl w~~schenswer th  gewesen, dass diese Station auf einer weiter pol\\?Ã¤rt befindlichen 

Insel und zwar auf deren Luvseite gelegen hgtte, so darf man nicht vergessen, dass eine solche Verschiebung der 

Station in noch hÃ¶her Breiten und in weniger geschÃ¼tzt Lagen ganz andere Anspriiche an die Ausr~stung 

die Transportmittel der Expedition gestellt haben wÃ¼rde welche das ganze Unternehmen unter den bei 

der ~~~~~~~d~~~ desselben ~lerrschenilen VerhÃ¤ltnisse von vorn herein einfach zur Unausf~hrbarkeit ~g verurtheilt 1% 



hatten. Die im ersten Theile dieses Werkes niederzulegende Geschichte der Expedition sowie die Einleitung 

zum meteorologischen Theile der wissenschaftlichen Beobachtungen der Expedition giebt Ã¼be diese Verhiiltnisse 

genugenden Aufschluss. 
Von allen meteorologischen Ergebnissen der Station sind es ausser Zweifel die Resultate der T e m p e r a t u r -  

Beobachtungen, welche geradezu Ã¼berraschend genannt zu werden verdienen. W a r  man zwar in  Folge der 

frÃ¼here Beobachtungen auf Kerguelen, welche, obwohl unter 49 O S. Br. angestellt, eine Sommer-Temperatur 

von nur  6?4 bei einer Winter-Temperatur von 2?o und eine Jahres-Temperatur von circa 4" ergeben hatten, 

auf ahnliche VerhÃ¤ltniss gefasst und liessen auch die vorhandenen Beschreibungen der Insel, die hiernach von 

Schnee, Gletschern und Eis starren sollte*), auf sehr niedrige Temperatur-Mittel schliessen, so war doch das 

Endresultat der Temperatur-Beobachtungen, welches eine Jahres-Temperatur von nur 1?4 ergab, ein ganz un- 

erwartet niedriges. 
In Bezug auf diese VerhÃ¤ltniss kann in  der Tha t  kaum ein grÃ¶ssere Gegensatz zwischen den beiden 

Hemisphitren der Erde gedacht werden, als wenn man sich vergegenwitrtigt, dass auf der Breite der Insel RÃ¼ge 

mit einer Jahres-Temperatur von 7?7 und einer mittleren SommerwÃ¤rm von 16?3 auf der sÃ¼dliche Halbkugel 

Gebiete vorhanden sind, die, ohne dass daselbst eine erhebliche WinterkÃ¤lt eintrÃ¤t wie an der Ktiste von 

Labrador z. B., von Eis und Schnee starren; Gebiete, die keinen vÃ¶lli frostfreien Monat haben und deren 

Gestade unaufhtjrlich wiederhallen von dem Donner und Krachen der niedersttirzenden Lawinen und  Eismassen, 

von dem polternden <Kalben>, der mit vielen Kilometer breiten Stirnen sich von den Ã¼be 2000m hohen 

Bergen in das Meer hineinschiebenden Gletschern, gegen welche die Gletscher der Alpen einen Vergleich kaum 

bestehen ktinnen. 
Die nitchste Ursache der so niedrigen Jahres-Temperatur der Station auf Stid-Georgien ist die ausser- 

ordentlich erniedrigte Wtirme des Sommers**), wodurch eine erhebliche Abstumpfung der Temperatur- 

Unterschiede zwischen diesem und dem Winter stattfindet, da letzterer mit einer Mittel-Temperatur von -1?3 

ein relativ milder ist. 
Die Temperatur-Verhgltnisse SÃ¼d-Georgien' erscheinen um so bemerkenswerther, wenn man diejenigen 

der benachbarten Falklands-Inseln und vom Feuerlande mit ihnen in Vergleich bringt. 

o> FrÃ¼hlin Sommer Herbst 
SÃ¼d Georgien 1882-83 54O3 I S. Br. I?I 4?6 1?3 
Falklands-Inseln 1875-77, 1881-83 51 41 ,, 5.5 9.1 6-2 

77 1882-83 ***) SI  41 9, 6*3 9-2 5'6 
Punta Arenas 53 10 77 7'3 9.7 6.5 
Ushuaii ***) 1876-82 (44 Mon.) 54 53 ,, 6'0 9'9 5'5 

*Â¥Â n 1883 54 53 97 6.1 9.8 5-6 
Orange-Bai 1882-83 55 31 7, 6.1 8.0 4.9 

Winter 
- 1?3 

2-8  

2-9 
2 - 2  

0-0 

2-7 
2-7 

Jahr 
1?4 
6-0  

6-0 

6'4 
5'3 
6-1 

5'4 

Mittlere Absolute 
Max. Min. Max. Min. 
4?1 - 1?2 19?7 - 13?2 
9.0 3'1 24'4 -11'2 

-- - W - 

- - 24.6 - 2.0 

- 27'3 - 10.6 
11-5 1.4 26-8 - 9 - 0  
9'1 2.3 24'3 - 7.0 

*) So z. B. bei Georg Fors ter, Reise um die Welt, 11. Band, Ausgabe von 1843, Seite 401 : ,,Die Berge waren 
erstaunlich hoch und bis auf wenige schwarze, 6de Klippen nebst etlichen hohlen, Å b̧e die See hiingenden Felsen durch- 
aus oft bis an's 'ausserste Ufer mit Schnee und Eis bedeckt." (14. Januar 1775). 

**) Diese Thatsache fiel auch den friiheren Besuchern der Insel auf. So schreibt z. B. Ge o rg  Forst er  (a. a. 0. 
11. Band, Seite 406): ,,Im Vergleiche mit SÃ¼d-Georgie ist das Klima von Tierra del Fuego gelinde, denn wir hatten 
wenigstens einen Unterschied von 10' am Thermometer bemerkt. . . . Schon der Sommer ist in dieser neuen Insel so 
entsetzlich kalt, dass das Thermometer wahrend unserer Anwesenheit nicht loO Ã¼be den Gefrierpunkt stieg, und ob wir 
gleich mit Recht vermuthen khnen, dass im Winter die KÃ¤lt nicht in eben dem VerhÃ¤ltniss zunimmt, als in unserer 
Hnthkugel, so muss doch wenigstens ein Unterschied von 20 bis 30 Grad stattfinden." In dieser letzteren Muthmasung 
hat sich der gelehrte Reisegeftthrte Capitain Cook7s, wie wir sehen, allerdings wesentlich getgusch*, und so ging es auch der 

deutschen Expedition, welche ebenfalls wesentlich niedrigere Winter-Temperaturen erwartet hatte, als die, that- 
sachlich beobachtet wurden. 

* )  Reducirt auf 24stÃ¼ndig Mittel. 



SÃ¼d-Georgie ist von den Falklands-Inseln circa 800 Seemeilen (1500 km) entfernt, von Kap Horn 
ungef'ahr I IOO Seemeilen (1900  km). 

Ehe man die Ursachen in's Auge fasst, welche auf eine verhÃ¤ltnissmiissi so geringe Entfernung eine 
so wesentliche Umgestaltung der Temperatur-VerhÃ¤ltniss bewirken, wird es am Platze sein, einen Blick auf 

die StrÃ¶mungs-VerhÃ¤ltnis des in Rede stehenden Gebietes zu werfen. 

Dieselben haben kÃ¼rzlic durch Prof. K r Ã ¼ m m e  in Kiel eine umfassende, auf dem neuesten und besten 
Materiale beruhende Darstellung erfahren, (Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, V. Band), welche mit 

frÃ¼here veralteten Anschauungen Ã¼be die StrÃ¶mungs-VerhÃ¤ltnis der Falklands-See aufgeriiumt hat und 

letztere in grossen ZÃ¼ge wie folgt darstellt: 

Der kalte antarktische, und von sÃ¼d-pacifische GewÃ¤sser gespeiste Strom, welcher den ganzen sud- 
liehen Theil  des in Rede stehenden Gebietes einnimmt und der im SÃ¼de des amerikanis~he~ Kontinentes der 

Kap Horn-Strom heisst, entsendet durch die LÃ¼ck zwischen dem Feuerlande und den Falklands-Inseln einen 

lÃ¤ng der sÃ¼damerikanische OstkÃ¼st Ã¤quatorwÃ¤r fliessenden, allmÃ¤hlic sich auskeilenden und an Bedeutung 

verlierenden, aber immerhin noch bis Ã¼be die La Plata-MÃ¼ndun hinaus sich geltend machenden Zweig, den 

Falklands-Strom. Dieser drÃ¤ngt in Verbindung mit der ablenkenden Wirkung der Erd-Rotation, den warmen 

Brasilien-Strom sÃ¼dlic von 35O S. Br. immer mehr von der Ktiste nach Osten ab und wird letzterer schliesslich 

unter 48-4g0 S. Br. und 57O W. Lg. durch die vereinte Wirkung der bereits von 30Â S. Br. an das ganze 

Jahr vorherrschenden westlichen Winde und der mechanischen Einwirkung des ostnord~stlich fliessenden Kap 

Horn-Stromes an einem weiteren Vordringen in hÃ¶her sÃ¼dlich Breiten, in den oberen Meeresschichten 

wenigstens, gehindert und ebenfalls in ostnordÃ¶stliche Richtung abgelenkt. 
So liegt denn das ganze, hier in Frage kommende Gebiet in1 Bereiche einer kalten Meeresstr~mun~, 

deren westlicher Theil indessen, da in diesem eine die SÃ¼dspitz SÃ¼damerika' umgehende Abzweigung der Peru- 

Str6rnung eintritt, welche, da sie fÃ¼ diese Gebiete aus niederen Breiten kommt, immerhin relativ wÃ¤rmere 
Wasser eine hÃ¶her Temperatur besitzt, als deren weiter Ã¶stlic nach SÃ¼d-Georgie zu liegenden Theile. 

Diese VerhÃ¤ltniss treten recht deutlich zu Tage und finden ihre BestÃ¤tigun in den ,,Charts showing 
the Surface Temperature of the Atlantic, Indian und Pacific Oceans. London, Meteorological Office. 1884." 

Diesen Karten zu Folge haben die verschiedenen Gebietstheile der Falklands - See folgende Durch- 

Gebiet um Kap Horn Gebiet um die Falklands-Inseln Gebiet westlich von Sud-Georgien 

im Februar circa 8?3 circa 9.4 circa 5?6 

Mai ,T 7.2-5-6 7 5.6 7 3'3-1'7 

August > Y  5'6-5'0 .Y 4'4  r;-1-0 

, November ?, 6-1-5-6 77  7 - 2 - 4 . 7  97 1'7. 

Es nimmt also die Temperatur des Wassers von der West- nach der Ost-Grenze unseres Gebietes 

unter gleicher Breite ab: 
im Februar um circa 3' im August um circa 4O 

, Mai ,, ,, 4O , Nov. 7, P? 4'. 

In gleichem oder noch etwas stÃ¤rkere Maasse nimmt, wie wir oben sahen, auch die Temperatur der 

Luft von Feuerland nach SÃ¼d-Georgie zu ab. 

Die raschen Temperatur-Abnahmen des Wassers nach Osten ergeben sich auch aus einzelnen Schiffs- 

beobachtungen. So nahm an Bord S. M. S. ,7Marie" die Temperatur vom Gstlichen Ausgang der Magellan- 

Strasse nach den Falklands-Inseln zu von 5% bis 3?2 ab, von hier bis nach Sud-Georgien bis auf - l?o 

und zwar vom *6.-20. August und vom 2+-31. August 1883. Ebenso machte sich auf der Uberfahrt von 

Sud-Georgien nach Port Stanley an Bord S. M. S. ,7Moltke" in den Tagen vom 4-19. September 1882 eine 

Temperatur-Zunahme des Seewassers von - o?4 bis auf 4?8 bemerkbar. 



Diese Thatsachen sprechen in ihrer Gleichartigkeit dafÃ¼r dass ein Grund fÃ¼ die niedrige mittlere 

Temperatur von SÃ¼d-Georgie in der kalten antarktischen StrÃ¶mung welcher die Insel schutzlos preisgegeben 
ist, zu suchen sein durfte. Ein weiterer wesentlicher Grund ist, wie bereits bemerkt, in der Lage der Insel 

inmitten eines gossen Oceans gegeben, durch welche an sich schon die Sommer-Temperatur wenigstens 
deprimirt wird. Ein ferneres Moment fÃ¼ die Herabminderung der Temperatur liegt in dem Umstande, dass 

die Insel sehr hohe Berge tragt, welche die Kondensation von NiederschlÃ¤ge in Gestalt von Schnee und Eis 

in hohem Maasse begunstigen und so zu natÃ¼rliche KÃ¤lte-Reservoire werden, deren Wirkung sich durch 
die bis in das Meer hinabschiebenden Gletschermassen auch in den niedrigsten Gebieten der Insel fÃ¼hlba 
machen muss, 

In der That ist keines der hier in Rede stehenden Gebiete, weder das Feuerland noch die ~alklands-  

Inseln, noch auch die Kerguelen-Gruppe von so hohen Bergen eingenommen wie SÃ¼d-Georgien wo es zahl- 
reiche KÃ¤mm und Rucken von 2 0 0 0 m  HÃ¶h und Bergspitzen von Ã¼be 2j00m HÃ¶h giebt, wÃ¤hren auf 
Kerguelen der hÃ¶chst Berg,, Mount ROSS, nur 18go hoch ist und die BergzÃ¼g der Falklands-Inseln wohl 

ausnahmslos unter 1000 m bleiben. Immerhin reichen aber auch auf den Kerguelen Gletscher bereits bis zum 

Meere hinab. 

Trotzdem die Temperatur des Jahres auf der deutschen Station eine so niedrige ist, steht es doch 

ausser Zweifel, dass dieselbe sich noch wesentlich tiefer ergeben hÃ¤tte wenn es angÃ¤ngi gewesen wÃ¤re 

die Station an der Luv-, d. h. Westseite der Insel, also etwa in der Adventure-Bai anzulegen, was aber wegen 

der ungemeinen Schwierigkeiten, welche der fast bestÃ¤ndi hohe Seegang und die Schutzlosigkeit vor den 
West-StÃ¼rme einer Landung der Expedition entgegengestellt haben wÃ¼rden unausfiihrbar war. 

So ist denn der durch das HerabstÃ¼rze der oft mit grÃ¶sste Heftigkeit wehenden westlichen Winde 

an den OsthÃ¤nge der hohen Berge der Insel erzeugte FÃ¶hnwin eine nicht unwesentliche Quelle der 

Temperatur-ErhÃ¶hun an der Station gewesen, welche sich an der Luv-Seite der Insel nicht fÃ¼hlba gemacht 
haben wurde. 

Zur Beurtheilung des Einflusses dieser temperaturerhÃ¶hende Einwirkung der FÃ¶hnwinde die sich 
ziffermÃ¤ssi natUrlic11 nicht feststellen lÃ¤sst mag die Thatsache dienen, dass FÃ¶h an der Station, soweit aus 

dem Verhalten der Temperatur und der gleichzeitig auftretenden auffalligen Verminderung der relativen 

Feuchtigkeit auf die Erscheinung zu schliessen war, wÃ¤hren der Beobachtungs-Periode im 
September i mal Januar 15 mal Mai 8 mal 
October 4 ,, Februar 14 ,, Juni 9 ,, 
November 15 ,, Mirz 15 ,, Juli 5 77 

December 14 ,, April 6 ,, August 12 ,, 
zusammen 118 Mal in 350 Tagen, also durchschnittlich jeden dritten Tag auftrat. 

Die nach der Hann'schen Formel, welche die AbhÃ¤ngigkei der LuftwÃ¤rm von der geographischen 
Breite im See-Klima darstellt, berechnete Mittel-Temperatur des Breiten-Parallel von 540 31' ist 3?6. Hiernach 
ist die Jahres-Temperatur der Royal-Bai, obwohl sie durch die Wirkung der FÃ¶hn-Erscheinunge offenbar 

wesentlich erhtiht sein muss, um 2?2 kÃ¤lte als die Rechnung ergiebt. Der bedeutende Einfluss, den der FÃ¶h 
auf die Temperatur-VerhÃ¤ltniss der Station -hat, tritt sehr deutlich zu Tage, wenn man die VerÃ¤nder l i chke i  
d e r  Tages -Tempera tu r  von einem Tage zum anderen, ohne RÃ¼cksich auf das Vorzeichen, einer Unter- 

suchung unterzieht. 

Dieselbe betrug im Monats-Mittel: 
im September 1?85 im Januar 1964 im Mai 2?10 im FrÃ¼hlin 1?64 ,, October P 6 6  ,, Februar 2-30 ,, Juni 2-25 ,, Sommer 1-68 ,, November 1.40 ,, h&rz 1-85 ,, Juli 2-70 ,, Herbst 1-89 ,, December 1-10 ,, April 1-71 ,, August 2-80 ,, Winter 2-58. 

Die miniere VerÃ¤nderlicl~kei der Temperatur auf SÃ¼d-Georgie im Jahre, 1~95,  kommt der von Wien 
im langjtihrigen Mittel gleich. 



Im Winter erreicht dieselbe ihr Maximum; sie ist dann bedeutender als in Mittel-Europa, wo diese GrÃ¶ss 
nur den Werth von 2?2 gegen 2?6 in SÅ¸d-Georgie erreicht. 

Auch das Jahresmittel ist dort kleiner als hier, 1?8 gegen I?($. 
- - 

Um das Vorhandensein einer tÃ¤gliche Periode der VerÃ¤nderlichkei zu erkennen, wurde die letztere 
f ~ r  73, 2~ und g? besonders abgeleitet. Es ergab sich: 

Septbr. Octbr. Novbr. Decbr. Januar Februar Wirz April Mai Juni Juli Auest Mittel 

7-' 2?53 2?7i .1?97 2?10 2?17 3023 2?14 2?50 2?72 2?94 3087 4-58 2-70 
2P 1-98 1 -90  2-17 2-17 2-31 3-48 2-68 2-44 2-98 2-90 3-69 3-79 2-71 

9p 1 -94  1-99 1-93 1 - 9 9  2-29 2-90 2-17 2-02 2-89 3-03 3-02 4-06 2-52. 

Es scheint hiernach, dass die Temperatur derjenigen Tageszeit die verÃ¤nderlicher ist, welche vor- 
wiegend von einseitigen Strahlungs-Einfiiissen beherrscht wird, so zwar, dass im Sommer die Mittags-Stunden, 

im Winter jedoch die Nacht- oder Morgen-Stunden die verÃ¤nderlichste sind. Im ersteren Falle Å¸berwies die 

Einwirkung der Sonnen-Strahlung am Tage die Einwirkung der nÃ¤chtliche Ausstrahlung, im Winter jedoch 

ist die Wirkung klarer NÃ¤cht auf den Temperatur-Gang von wesentlich grÃ¶ssere Einflusse, als diejenige 

heiterer Tage mit Sonnenschein. 
Positive Anderungen des Tagesmittels der Temperatur kamen 167 vor gegen 185 negative, die ersteren 

sind also, wenn sie eintreten, durchschnittlich von grÃ¶ssere Betrage als die letzteren. Noch deutlicher tritt 
die relativ betrÃ¤chtlich VerÃ¤nderlichkei der Temperatur der Station auf Siid-Georgien - es wurde entschieden 

falsch sein zu sagen, der Insel SÃ¼d-Georgie als solche, da die klimatischen ZustÃ¤nd der Luv-Seite der Insel 
sicher wesentlich andere sind, als die auf der Station gefundenen - zu Tage, wenn man die HÃ¤ufigkei einer 

~ ~ ~ p ~ r a t u r - - 4 n d e r u n g  von bestimmter Gr6sse innerhalb eines Monates als Maassstab anlegt. 

HÃ¤ufigkei einer Temperatur-VerÃ¤nderun von bestimmter GrÃ¶ss innerhalb eines Monates. 

GrÃ¶ss der Hdufigkeit im 
Temperatur-Anderung FrÅ¸hlin Sommer Herbst Winter 

2- 4 O  6-0  9'3 10.3 12'0 

4- 6 0-7 0 - 3  1.7 4-0  
6- 8 0 .0  0.7 0.7 0 .7  
8-10 0'3 0.0 0.3 I "0 

1-12 0'0 0-0 0-0 0 . 3  

Nach dieser Zusammenstellung rangirt im Sommer die Station zwischen Nordwest- und Mittel-Eurona- 

in welchen Gebieten die mittleren Hsufigkeits-Zahlen 9.7 resp. 1 1 %  sind (Hann, Klimatologie p. so4), im 

Winter aber zwischen Ost-Sibirien (18-4) und Nord- resp. Ost-Europa 18-9. Regionen, die sich gegen West- 
und Mittel-Europa (12-13) durch ihre grosse Ver&~derlichkeit der Temperatur im Winter auszeichnen, wenn 
sie darin auch noch durch West-Sibirien (21.0) und die tistlichen Vereinigten Staaten ( 2 ~ 1 )  Å¸bertroft'e werden, 

Dieses merkw~rdige Verhalten der Luft-Temperatur an der Station wtirde mit  den Eigenth~mhchkeiten 

eines oceanischen Klimas, wie es auf einer mitten im Ocean gelegenen Insel erwartet werden muss, ganz 
unvereinbar und deshalb ganz rÃ¤thselhaf sein. wenn es nicht durch die F6hn-Erscheinungen seine einfache 

Erkltirung &nde. 
Ein F6hn war auch die Lksache, weshalb wir irn Winter, arn 28. August um g Uhr Abends, das 

Thermometer seinen zweith6chsten Stand erreichen sehen, 15?r, der nur durch den am I I .  Februar um 2 Uhr 
Nacllmittags beobachteten Stand von 17?8 tibertroffen wurde. Dass man es hier wirklich mit FÃ¶hnwinde zu 
ihun hat, kann keinem Zweifel unterliegen. Der beim Einsetzen der Erscheinung aufklarende Himmel, die auch 

bei Nacht pl~tzl ich eintretende, oft erhebliche ErwMrmung, welche mit einer raschen, oft ganz wesentlichen 
Abnahme der relativen Feuchtigkeit verbunden ist, so dass letztere zu Wenhen herabsinkt, die man in einem 

feuchten Seeklima unter gewrthnlichen Umstgnden nie beachten ~ Å ¸ r d  - Z. B. +@/, am 12, Juli um 1 1  Uhr 



Morgens und am 30. August um 7 Uhr Morgens, oder von 22Â°/ am 31. Mai um 3~ - ferner das rapide Weg- 
der Schneedecke an den Berghgngen bei solchen Gelegenheiten, verbunden mit zahllosen von den 

Gebirgsw~nden niederst~rzenden Lawinen, das, Alles zusammengehalten, liefert unumstÃ¶sslich Beweise fiir die 
Existenz der F~hn-Erscheinungen, die freilich nicht so regelmÃ¤ssi und bei jedem stÃ¤rkere Westwind eintreten, 

wie vielleicht erwartet werden kÃ¶nnte So herrschte z. B. wÃ¤hren der ganzen Dauer eines am 8. August 
w~thenden Sturmes aus West starke KÃ¤lt und hohe Luftfeuchtigkeit. Einer der ausgeprÃ¤gteste FÃ¤ll von 
FUhn fand am V. und 28. Januar statt. Das Thermometer stieg von 3?3 um 8~ 27. mit einsetzendem 

steifen SW auf 8?5 um Mitternacht und hielt sich wÃ¤hren des Morgens des 28. auf dieser HÃ¶he dabei sank 

gleichzeitig die relative Feuchtigkeit von g00/~ bis auf 4g0Jo; der Himmel klarte gegen Morgen ganz auf und 

gegen Mittag entwickelte sich bei fast wolkenlosem Himmel der steife W S W  zu einem schweren Sturme, der 
anfangs buig, spster stÃ¤ndi die Bucht durchpeitschte, das Meer zu einer enormen Brandung und zu hohen 

Gischtwirbeln aufwuhlte, so das die Luft mit Salzkrystallen erfÃ¼ll war, die alles Ã¼berzoge und die Fenster 
des Wohnhauses undurchsichtig machten. Erst nach 8 Uhr Abends legte sich der Wind und zwar ziemlich 

rasch, die relative Feuchtigkeit, welche bis auf 36% inzwischen herabgesunken war, stieg seit gp mit fallender 

Temperatur (um Mitternacht 4?2), wÃ¤hren die sonst mit Wolken so hÃ¤ufi verhullten Hochgebirge vÃ¶lli klar 

dalagen. Der bis dahin wolkenlose Himmel bezog sich nach I I Uhr Abends mit Nimbus und gegen 2 Uhr 
Morgens am 29. trat Regen ein, wghrend dessen zahlreiche Lawinen die Berghgnge hinabstÃ¼rzten 

Jedenfallls trÃ¤g der F6hn wesentlich dazu bei, dem Charakter des Wetters an der Leeseite der KÃ¼st 

von Sud-Georgien eine wechselvollere Gestalt zu geben, als aller Wahrscheinlichkeit nach an der Luvseite 
herrschen wird, wo eine wesentlich kgltere Temperatur, verbunden mit einer grÃ¶ssere NiederSchlagsMenge und 

starkerer, weniger wechselvoller Bewolkung anzutreffen sein dÃ¼rfte 
Die erheblichen Differenzen der Mittelwerthe aus den Temperatur-Beobachtungen der deutschen und 

der englischen Venus-Expedition auf Kerguelen, welche in unmittelbarer Nachbarschaft, die erstere in Betsy-Cove 

an der Nord-KÅ¸ste die andere in Royal-Sund an der SÃ¼dost-Ktist im Sommer 1874/75 verweilten, ist nicht ohne 
scheinbare Berechtigung bereits Gegenstand der ErÃ¶rterun und des Zweifels an der Richtigkeit der englischen 

Beobachtungs-Reihe gewesen, da die deutschen Stations-Beobachtungen durch die gleichzeitigen Beobachtungen 
an Bord der ,,Gazelle" ihre BestÃ¤tigun gefunden haben. 

Die Resultate der beiden Expeditionen sind: 
Beobachtungen an Bord der ,,Gazellea Deutsche Expedition 40-70Â E. L. Siidlich von 45O S. Br. Englische Expedition 

Mittel absol. Max. absol. Min. Mittel absol. Max. absol. Min. Mittel absol. Max. absol. Min. 
November 4?9 I 2?8 -0?3 4?6 9.4 -0?4 4.7 i 6?3 -1.9 
December 5.2 1r8 0 - 2  5.8 12.8 2.0 6-6 18.4 0.2 

Januar 5'5 13'5 1'2 5.9 11.2 2.5 6.8 18-2 1'2 
Februar - 6.7 13-2 3'3 7-6 20.1 -1'0 
Sommer - - 6-1 13.2 2 - 0  

7-0 20' I -1.0 

Da die Minimal-Temperaturen der beiden Stationen auf Kerguelen recht gut mit einander tiberein- 
stimmen, so erscheint ein Fehler, der durch die Aufstellungs-Weise der Instrumente in die englische Beobachtungs- 
Reihe gebracht sein k6nnte, ziemlich ausgeschlossen. Vielmehr erkennt man, dass es wesentlich die Maximal- 
Temperaturen sind, welche in auffglliger Weise von einander abweichen. Da nun aus der Beschreibung des 
Royal-Sundes (Hydrogr. Annalen 1875 Seite 113) deutlich hervorgeht, dass derselbe durch das hohe Crozier- 

Gebirge sich des Schutzes vor den sttirmischen NW-Winden erfreut, was bei Bersy-Cove nicht in dem Maasse 
der Fall war, so darf man wohl die Vermuthung hegen, dass auch hier FÃ¶hn-Erscheinunge es gewesen sind, 
welche die Resultate der engtichen Station in so auffalliger Weise lokal beeinflusst haben. 

Wenn es gestattet ist, aus diesen Thatsachen auf die Verhgltnisse von Sud-Georgien zu Schliessen, um 
einen ungefahren Maassstab zur Beurtheilung der Gr6sse der dort an der Station vorgekommenen StÃ¶runge 

der normalenTemperatur-ZustUnde durch die FUhne ZU gewinnen, so kGnnte man nach diesem Analogon ver- 



muthen, dass das Monatsmittel der Temperatur einzelner Monate auf der Station in SM-Georgien um circa 

I - O  zu hoch ausgefallen ist. Dass die deutsche Station auf Kerguelen wesentlich gÃ¼nstige zur Gewinnung 

eines Einblickes in die Temperatur-VerhÃ¤ltniss der stidlichsten Theile der sudhemisphÃ¤rische gem~ssigten 

Zone gelegen gewesen ist, als die auf SÃ¼d-Georgien erkennt man auch schon aus einer Untersuchung der 

VerÃ¤nderlichkei der Temperatur auf Kerguelen, und - zur weiteren Kontrolle - der gleichen VerhÃ¤ltniss auf 

den Aucklands-Inseln (50Â°32 S. Br. 166O E. Lg.), wo im Sommer 1874175 ebenfalls eine deutsche Venus-Exoe- 

dition verweilte. 

Die mittlere VerÃ¤nderlichkei betrug im Mittel von 76 Tagen auf den Kerguelen o?g,  auf den Aucklands- 
Inseln wÃ¤hren 109 Tage I?IQ.  

Die HÃ¤ufigkei einer ~emperatur-Ã„nderun wÃ¤hren der ganzen Beobachtungs-Periode im Sommer 1874/76 

(VerÃ¤nderlichkei der Tages-Temperatur) 
auf Kerguelen auf den Aucklands-Inseln 

von 2-4O betrug 8 Rille 12 Falle 
7 4-6 77 0 9 7  2 77  

auf einen Monat reducirt 3 .  I 5 . 5  ,, gegen 10.3 in SÃ¼d-Georgien 

Aus dieser Zusammenstellung folgt zur Evidenz, dass dort, wo das sudhemisphÃ¤risch oceanische Klima 

ungestÃ¶r zum Ausdrucke gelangen kann, dasselbe gleichmassiger ist, als selbst dasjenige der MittelmeerlÃ¤nde 

(6-7) und bestiitigen die sich aus Obigem ergebenden grossen Unterschiede mit SÃ¼d-Georgie nur wieder die vor- 

getragene Ansicht von der wesentlichen lokalen Beeinflussung der Temperatur-Beobachtungen auf Sud-Georgien. 

Der VollstÃ¤ndigkei wegen seien an dieser Stelle auch noch die Daten Å¸be die VerÃ¤nderlichkei der 

Temperatur am Kap Horn aufgefÃ¼hrt obwohl diese fÃ¼ den Beweis der anormalen Temperatur-VerhÃ¤ltniss an 

der deutschen Station auf SÃ¼d-Georgie nicht von so zwingend beweisender Kraft sind, wie die obigen Werthe 

von den Kerguelen, da die franzÃ¶sisch Station wohl einem etwas anders gearteten klimatischen Regime angehÃ¶rt 

Mittlere VerÃ¤nderlichkei der Temperatur an der Kap Horn-Station. 

October 
November 
December 
Januar 
Februar 
M2rz 
April 
Mai 

Juni 
Juli 
August 
FrÃ¼hlin 
Sommer 
Herbst 
Winter 
Jahr 

HÃ¤ufigkei einer Temperatur-VerÃ¤nderun von bestimmter Grosse innerhalb eines Monates am Kap Horn. 
(VerÃ¤nderlichkei der Tages-Temperatur) 

Gr6sse der Temperatur-Ã„nderun Hgufigkeit im FrÃ¼hlin Sommer Herbst Winter 
2-4" 8-8 8.7 7'7 9'7 

4-6 r o  1 -7 0-3 1 . 3  

6-8 0.0 0'3  0.0 0'0 

Summe 9.8 10-7 8.0 11.0. 

Aus dieser letzteren Zusammenstellung tritt namentlich ftir den Winter der grosse Unterschied zwischen 

der VerÃ¤nderlichkei der Temperatur an beiden Stationen hervor, da der beztigliche Werth fÃ¼ Stid-Georgien 
, 8 a o  ist. Ganz wie in den Alpen die FÃ¶hn-Erscheinunge in der kalten Jahreszeit am deutlichsten auftreten, 
machen sich auch in SÃ¼d-Georgie diese StÃ¶runge im Winter an1 meisten bemerkbar, weil irn Winter die 

WÃ¤rmeabnahm mit der HÃ¶h am langsamsten, im Sommer dagegen am raschesten stattfindet und deshalb 

beim WinterfÃ¶h die relativ grÃ¶sst Temperatur-Erh6hung eintreten muss. 
T s g l i c h e r  Gang.  Das Maximum der Temperatur tritt im Frtihling, Sommer und Herbst, wenn wir 

von der Betrachtung der einzelnen Monate der grossen unperiodischen Sch\vankungen wegen absehen, um I P 

ein, im Winter bereits um 12 Uhr Mittags, im Jahresmittel aber wiederum um I P Weniger konstant ist die 
Eintrittszeit des Minimums im Frtihling um 5 3 ,  im Sommer um 2 ' .  im Herbst (wenn wir von dem offenbar 

'4% 2 



durch starke unperiodische Schwankungen veranlassten Minimum um Mitternacht absehen) um 43, im Winter 
und Jahresmittel um Sa. 

Maximum Minimum 
FrÃ¼hlin + I?& (1 P )  - 1?02 ($3) 

Sommer + 1-46 (1 P )  - 1-28 (2s) 

Herbst + 1.00 (1 P )  - 0.49 (4a) 
Winter + 0'79 (Mittag) - 0.47 (53) 
Jahr + 1.20 ( I P )  - 0.76 (sa)  

Die Gr6sse der mi t t l e ren  tag l ichen  pe r iod i s chen  W Ã ¤ r m e - S c h w a n k u n  betrug im: 
September 3?17 Januar 3?10 Mai 1?76 FrÃ¼hlin 2?62 
October 2-23 Februar 2-45 Juni 1-22 Sommer 2-74 
November 3-12 Mirz 2-11 Juli 1-63 Herbst 1-50 
December 3 ' 1 j April 1-68 August 1.77 Winter 1-26 

Jahr 1?96. 

Die periodische Amplitude der Warme-Schwankung ist wesentlich geringer als der Unterschied der 
mittleren Maxima*) und Minimal (aperiodische Amplitude), welcher annzhernd die dreifache GrÃ¶ss der 

periodischen Amplitude hat. 

September 5?69 Januar 5?06 Mai 5.09 FrÃ¼hlin 5?37 
October 3-24 Februar 6-04 Juni 4-65 Sommer 5'44 
November 5-18 Wirz 4-80 Juli 4'59 Herbst 4-81 
December 5-23 April 4' 54 August 5.91 Winter 5.38 

Jahr 5025. 

Die gr6ss te  und k le ins te  tÃ¤glich Ampl i t ude  der Temperatur betrug im: 

September 7?9 und 2?8 December 9?6 und 1?6 Wirz io?o und 1?3 Juni 9? j und 2? I 
October 8.6 ,, 2 - 4  Januar 8-2 ,, 1-6 April 8.7 ,, 1.0 Juli 9'3 1, 2 '4  
November 9-7 ,, 1.7 Februar 10.4 ,, 2.5 Mai 14.1 ,, r o  August 16-8 ,, 2.4 

Mittel 10?2 und 1?9. 

Die g rÃ¶ss t  tÃ¤gl ich  W a r  me-Schwan k u n g  wahrend der Beobachtungs-Periode betrug 16?8, und 

zwar am 28. August, die k le ins te  IÂ¡ am 16. April und I 5. Mai. 
Die Monat -Sch  w a n k u n g  war im Winter am grÃ¶ssten wo sie im August 25?8 erreichte, und am 

kleinsten im Frtihling, im November betrug sie nur nÂ¡4 Im Mittel betrug sie im: 

Friihling Sommer Herbst Winter Jahresdurchschnitt 
auf Siid-Georgien: 12Â¡ 13?8 16?5 21?4 I 6?0 

auf Kap Horn: 16'7 18-5 14.4 15'5 16-2. 

J a h r l i c  h e r  Gang. Der warmste Monat war der Februar (5?4), der kalteste der Juni (-2?g), die 
A m p l i t u d e  de r  Mona t smi t t e l  ist somit 8?3. 

An 200 Tagen sank die Temperatur unter den Gefrierpunkt und an 47 erhob sie sich nicht Ã¼be den- 
selben. Nahezu wshrend '/* aller Beobachtungs-Stunden (genauer 31 - 5  %) zeigte das Thermometer Frost an. 
An den 2672 Froststunden resp. 200 Frosttagen participiren der 

FrÃ¼hlin mit 30-00/~ resp. 73'4% 
Sommer ,, 0-1 ,, 3-3 
Herbst ,, 34-2 ,, 64-1 
Winter ,, 60.3 ,, 87-0. 

Nach Ausweis des Minimum-Thermometers war kein einziger Monat vÃ¶lli frostfrei. Die Jahres- 

Schwankung der Temperatur betrug nach den direkten sttindlichen Beobachtungen $1, nach den Angaben der 
Index-Thermometer 32?9, indem die absoluten Maxima 17% resp. 1g?7, die absoluten Minima -12?3 resp. -139  , erreichten. 

Des Vergleiches halber mÃ¶ge hier noch einige Resultate der Temperatur-Beobachtungen an der 
franztisischen Kap Horn-Station Platz finden, wobei indess zu bemerken ist, dass an den hier folgenden Zahlen- 
- .  - 

9 Hier, wie im Folgenden sind, wenn es nicht anders speciell hervorgehoben ist, stets dieResu1- 
tate der  direkten stÃ¼ndliche Ablesungen gemeint,  da die Angaben der Index-Thermometer vielfach zu 
IÅ¸ckenhaf sind, um Verwendung zu finden. 



werthen die an den Temperatur-Beobachtungen dieser Station durch den Publikations-Modus derselben be- 

dingten Korrektionen bereits angebracht sind. 

Die mittlere tÃ¤glich periodische Warme-Schwankung betrug daselbst im: 
October 5?63 Februar 6?27 Juni 1?64 FrÅ¸hlin 5?75 
November 5 "96 Wirz 3-96 Juli 2-65 Sommer 5-56 
December 5 -  57 April 3-00 August 3-08 Herbst 2-06 
Januar 4-97 Mai 2-11 Winter 2-40 

Jahr 3-94. 
Der Unterschied der mittleren Maxima und Minima der Index-Thermometer betrug im: 

October 8?81 Februar 9?53 Juni 4?46 FrÅ¸hlin 8?76 
November 8-73 Wirz 6-84 Juli 5-25 Sommer 9-oo 
December 9-02 April 6.00 August 6.05 Herbst 5.99 
Januar 8-46 Mai 5-14 Winter 5-25 

Mittel 7-11. 
Die Monats-~chwankun~ der Temperatur nach den direkten sttindlichen Ablesungen betrug im: 

October 19?3 Februar 22?2 Juni 1492 FrÃ¼hlin 16?7 
November 14.1 Mirz 14.8 Juli 15-0 Sommer 18'5 
December 16.9 April 12-8 August 17-4 Herbst 14'4 

Januar 16'5 Mai 15'5 Winter 15.5 
Mittel 16-2. 

Nach den Angaben der Index-Thermometer betrug die Monats-Schwankung im: 
October 19?8 Februar 24?o Juni I ~ ? I  FrÃ¼hlin 1799 
November 15.9 Wirz 14.9 Juli ~ 4 . 6  Sommer 19-9 
December 19.1 April 13.7 August 18.0 Herbst 14-9 
Januar 16-5 Mai 16-1 Winter 15-6 

Mittel 17.0. 

Die grGssten WÃ¤rme-Schwankunge (nach den Index-Thermometern) an einem bÅ¸rgerliche Tage be- 
tragen im: October 14?7 Februar 17?3 Juni Q? I 

November 12-8 Wirz 12-5 Juli 8.7 
December 14.7 April 9'9 August 10.5 
Januar 13.4 Mai 13-1 Mittel 12-4. 

Der kÃ¤ltest Monat war, ganz wie auf SÅ¸d-Georgien der Juni (2?1), der wÃ¤rmst der Februar (8?7); 
die Amplitude der Monatsmittel betrug also nur 6?6 gegen 8?3 auf SÃ¼d-Georgien wÃ¤hren man doch gerade 

von letzterem Punkt wegen seiner reineren oceanischen Lage eine geringere Monats-Amplitude erwarten sollte, 

wie denn ja auch die Betriige der mittleren tÃ¤gliche WÃ¤rme-Schwankun und die Differenz der mittleren tÃ¤g 

lichen Maxima und Minima arn Kap Horn der kontinentaleren Lage dieses Punktes wegen dort gr6sser sind, 
als auf SÃ¼d-Georgie und wie ferner folgerichtig die gr6ssten vorgekommenen Wtirme-Schwankungen innerhalb 

eines Tages an letzterem Punkte kleiner sind, als an der franz~sischen Station. 
Die Monats-Schwankungen der Temperatur sind auf SÃ¼d-Georgie der F6hn-Wirkungen wegen im 

Winter grtjsser als am Kap Horn. 

Luftdruck. 

Ta gl i ch  Gang.  Bei den grossen unperiodischen Schwankungen des Luftdruckes zeigt der tagliche 

Gang desselben in den einzelnen Monaten ziemlich erhebliche Differenzen. 

Im ~ ~ ~ ~ ~ l ~ - M i t t ~ l  tritt derselbe regelmiissiger hervor und ist die tiigliche Periode gut zu konstatiren. 

Es fÃ¤ll 
das Haupt-Maximum 

FrÃ¼hlin auf 8 a  (+0'32mm) 
Sommer ,, g~ (+oe23) 
Herbst ,, 9p (+oS34) 
Winter ,, ioa (+ 0' 51) 
Jahr Y, 9Ã (+0.*9) 

das Haupt-Minimum 
auf 4 P  ( - 0 . 5 4 ~ ~ )  

7, 4 a  (-0'29) 
3 4a(-o-28) 
7, 4 P  (- 0-40) 

,, 3-4F (- 0'32) 

ein Neben-Minimum 
auf 3" (+om02mm) 
7, 4p  (-0.09) 
77 3 P  (-0.27) . 4 a  (+0907) 
, 4 a  (- 0- I I). 

Ag 2- 



Im Winter und F r~h l ing ,  sowie im Jahresmittel Å¸berrag das Morgen - Maximum das Abend- 

Maximum an GrÃ¶ss und das Nachmittags-Minimum das des Morgens an Tiefe, im Sommer und Herbst tritt 
im Allgemeinen der umgekehrte Fall ein. 

Die Ampl i tude  d e r  t i iglichen per iod ischen  Osc i l la t ion  betrug im Mittel im: 
September 1-01 tt-~m Januar 0-78 mm Mai I -02 mm FrÅ¸hlin 0-86 mm 

October 0.83 Februar 0.84 Juni 0.62 Sommer 0.52 

November I '49 MUrz 0-78 Juli I '46 Herbst 0-62 

~ecembe'r 0.49 April 0-86 August 1-46 Winter 0.91 

Jahr 0-61 mm. 

Dieselbe ist also ziemlich bedeutend und erreicht ihr Maximum im Winter und ihr Minimum im Sommer. 

Die g ros s t en  und k le ins ten  tÃ¤g l i che  L u f t - Ã „ n d e r u n g e  betrugen im: 
September 18.7 mm resp. 0-7 mm Januar 20.2 mm resp. 2 -2  mm Mai I Y O ~ ~  resp. oS9mm 
October 15.7 ,, 0-7 Februar 20.9 77 1.5 Juni 18-0 ,, 1-8 
November 2 r 6  ,, 1'3 MGrz 20.9 , 1.3 Juli 23.0 7, 1.0 

December 15.9 ,, 1.q April 42-1 9 7  3'5 August 31-9 7, 1'5. 

Die gr6ss te  ~ n d e r u n g  in einem btirgerlichen Tage betrug 42" I mm am 19. April, die k l e in s t e  0 . 7 ~ ~  

am 29. September und n. October. Die grÃ¶sst Anderung in einer Stunde betrug im 4-1  mm, ebenfalls am 
19. April; ~nderungen  von 2-3mm in der Stunde sind gar selten. 

Die mi t t l e re  t iig li C he  A n  de r  U n g  des Luftdruckes belief sich im Jahresmittel auf 8-omm (Orange -Bai 
io'omm); sie war im Frtihling am geringsten, 7 - 2 l n m  (Orange-Bai 8.+mm) und im Herbst am grÃ¶ssten 8'8mm 

(Orange-Bai 9-8mm). 

Die Jahres -  Am pli t U de betrug 63.7mm (Orange-Bai 45 - 2  mm) : der h Ã ¶ c h s t  Luftdruck wurde an1 
30. Mai mit "0'7mm gemessen, der n iedr igs te  am 7. August mit 706-omm. Die grÃ¶sst Monats-Amplitude 
betrug 6 I .3mm im August: die kleinste 3oe5mm in1 September. 

Der ja h r l  ic h e  G a n g  des  Luf tdruck  es ist deutlich charakterisirt durch ein ausgesprochenes Winter- 
Maximum und ein Sommer-Minimum, wie das ftir die hÃ¶here Breiten der SÃ¼d-HemisphÃ¤ kennzeichnend ist. 

Die Amplitude der Monatsmittel betrug I ramm (Orange-Bei 8'gmm). Den niedrigsten mittleren Luft- 
druck weist der Januar 1883 auf 740a2mm (Orange-Bai der Mgrz 74oS7mm), den hÃ¶chste der Mai 7S1'zmTn 
(Orange-Bai ebenfalls der Mai -49'6mm). 

Die unper iod ischen  mona t l i chen  S c h w a n k u n g e n  des Barometers sind aufStid-Georgien so gross, 
dass ftir die Nord-Hemisphiire nur Island ein Analogon dazu abgeben d~ r f t e .  In der Zusammenstellung, die 
Kapt. Fe lbe rg  (,,Aus dem Archiv der Deutschen SeewartebL I. Band 18-81 tiber die unperiodischen monatlichen 
Barometer-Schwankungen und in der, diese erstere Arbeit durch umfassendere Hinzuziehung der arktischen und 
subarktischen Stationen des DÃ¤nische Meteorologischen Institutes in dieser Richtung ergÃ¤nzende Abhandlung 

von Prof. Koppen  tiber denselben Gegenstand (Hydrogr. Annalen 1882, Seite 289) findet sich ~berhaupt  keine 
Station, welche mit Sud-Georgien in Bezug auf die nahezu gleich grossen und ganz bedeutenden monat- 

lichen Luftdruck-Schwankungen im Winter U n d im Sommer in Vergleich gezogen werden kÃ¶nnte WÃ¤hren 
im Winter die Stationen West-Grhlands, Islands und von Nordost-Amerika gleich grosse oder noch grÃ¶sser 
monatliche Schwankungen aufvveisen, wie Sud-Georgien, sind die Schwankungen im Sommer dort wesentlich 
geringer und stehen damit in einen) grossefi und bedeutsamen Gegensatze zu Stid-Georgien, wo auch die 
sommer l i chen  unperiodischen Luftdruck-Schwankungen bisher vÃ¶lli unbekannte hohe Werthe beibehalten. 

Die franzÃ¶sisch Kap Horn-Station (Orange-Bai) ergiebt wesentlich geringere GrGssen der unperiodis~hen. 
Barometer-Schwankung und zeigen dieselben auch keine ausgesprochene jÃ¤hrlich Periode. 

Die unperiodischen Barometer-Schwankungen betrugen im Mittel im: 
FrÅ¸hlin Sommer Herbst Winter Jahr 

in Sud-Georgien 35.5 mm 40.9 mm 46-3 nlm 4; *8 mm 42' I mm 
, Orange-Bai 32.4 36-6 36-2 37'7 36-0 ,, Kerguelen (187I/T^ - 37'7 - - 



Die gr6sste tÃ¤glich Schwankung des Barometers auf Kerguelen betrug 27*7rnm, die grÃ¶sst st~ndliche 

4 . 0 m m ;  in Orange-Bai beliefen sich diese Werthe auf 2 2 - 7  resu. 2-2rnm. 

Recht aufRallig muss der grosse Unterschied der Luftdruck-VerhÃ¤ltniss am Kap Horn und auf Sud- 

Georgien erscheinen. Dass die Gestalt der tÃ¤gliche Periode, vor Allem die Eintritts-Zeiten der Maxima und 

Minima an beiden Stationen erheblich von einander abweichen, kann bei der Kurze der Beobachtungszeit und 

bei der ~ a u f i ~ k e i t  von Sttirungen nichts Befremdliches haben und beweist diese Erfahrung nur wieder, wie un- 

geeignet die Anwendung eines mathematischen Apparates auf derartige kurze Beobachtungs-Reihen sein wurde. 

Allein auch nach anderen Richtungen sind die Luftdruck-VerhÃ¤ltniss an beiden Stationen so verschieden von 

einander, dass dieser Umstand wohl eine kurze Beleuchtung und Hervorhebung verdient. 

Die Amplitude der tgglichen periodischen Oscillation ist am Kap Horn im Allgemeinen wesentlich 

kleiner als auf Stid-Georgien. 

Kap Horn SÃ¼d-Georgie 
FrÅ¸hlin 0-79 mm 0.86 nlm 

Sommer 0.62 O e - ,  3 - 
Herbst 0.29 0.62 

Winter 0.52 0.91 
Jahr 0.40 0.61. 

Eine Ursache fÃ¼ den Umstand, dass auf Kap Horn der tÃ¤glich Gang weniger deutlich ausgeprÃ¤g 

ist, als auf SÃ¼d-Georgien liegt vielleicht darin, dass die mittlere tiigliche Aenderung des Luftdruckes am Kap 

Horn erheblich grÃ¶sse ist als auf SÃ¼d-Georgien und deshalb den regelmÃ¤ssige Gang desselben leichter 

verdeckt. 
Mittlere tÃ¤glich Aenderung des Luftdruckes. 

Kap Horn. 
October . . . . . . . . .  7.3mm 
November. . . . . . . .  9'4 

. . . . . . . .  December 7.6 
. . . . . . . . . .  Januar I n 

. . . . . . . . .  Februar 8'7 
. . . . . . . . . . .  MArz 8 '6 
. . . . . . . . . . .  April 10-8 

Mai . . . . . . . . . . . .  10.0 

Juni. . . . . . . . . . . .  
Juli . . . . . . . . . . . .  
August . . . . . . . . . .  
FrÃ¼hling . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Sommer 
Herbst . . . . . . . . . .  
Winter. . . . . . . . . .  
Jahr. . . . . . . . . . . .  

Kap Horn. 
I 2'71n1ii 

SÃ¼d-Georgien 
8 - ~ m m  

8 -5  

'-4.0 

7 - 2  -.- 
I 3  

8.8 

8-5 
8 - 0  

Nicht nur die absoluten Gr6ssen dieser Aenderungen sind erheblich verschieden, sondern auch in der 

jahreszeitlichen Periode zeigen sich wesentliche Unterschiede, indem die mittleren tÃ¤gliche Aenderungen an 
Kap Horn im Winter, auf Stid-Georgien im Herbst ihr Maximum erreichen. Vergleicht man die gr6ssten 

innerhalb eines [burgerlichen Tages vorkommenden Barometer-Aenderungen mit einander, so ergiebt sich 

andererseits, dass diese im Mittel und in den meisten Monaten auf Stid-Georgien grÃ¶sse sind, als arn 

Kap Horn, 
GrÃ¶sst Barometer-Aendemng innerhalb eines Tages. 

Kap Horn. SÃ¼d-Georgien Kap Horn. SÃ¼d-Georgien 
. . . . . . . . . . .  October .3rn1n 1s 71nn1 April 20-9m111 q'imm . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  November . . . . . . .  2 0 - 2  21-6 Mai. 17'4 17.0 

. . . . . . . . . . . .  December 18.2 15.9 Juni 20.0 
18-0 . . . . . . . .  

Januar. . . . . . . . . .  13'7 Juli. . . . . . . . . . . .  12'6 20.2 23'0 

. . . . . . . . . .  Februar. 18.4 20.9 August 19'0 31'9 . . . . . . . .  ........... M-;irz 22'7 20'9 Mittel 18.2 
22'4 . . . . . . . . . . .  

*) In der franz6sischen Original-Publikation ist der FrÅ¸hlin von October bis Decernber, der Sommer von Januar 
bis Msrz gerechnet etc. Zur Vergleichbarmachung sind hier alle diesbezÃ¼gliche Daten in die gebrzuchlicheren jahres- 
zeitlichen Abtheilungs-Weisen umgerechnet worden. 



Die unperiodischen Schwankungen des Luftdrucks sind auf Stid-Georgien ebenfalls viel gr6sser als am 

Kap Horn, ebenso wie die Jahres-Amplitude (63-7 gegen 45.2 mm) und die Amplitude der Monats-Mittel 

( I I *o gegen 8-9 mm). 
Unperiodische Schwankung des Luftdruckes. 

Kap Horn, SÃ¼d-Georgien Kap Horn. SÃ¼d-Georgien 
. . . . . . . . . .  October . . . . . . . . .  36'6mm 37-8mm April. 35.9mm 45Â¥7m 

. . . . . . . . . . .  November . . . . . . .  28-2 38-2 Mai. 36.9 39'2 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  December 29'7 36.5 Juni.. 36.3 41.7 

. . . . . . . . . . .  Januar . . . . . . . . . .  39'9 42-1 Juli. 42.7 34'5 
. . . . . . . . .  Februar . . . . . . . . .  40'2 44.2 August. 34.0 61-3 

. . . . . . . . . .  MÅ¸rz. . . . . . . . . .  35'7 54.1 Mittel 36-0  42-1 

Aus vorstehenden Zusammenstellungen durfte zu folgern sein, dass beide Stationen wesentlich verschieden 

zu den mittleren Bahnen liegen, welche die Depressionen und barometrischen Minima jener Gebiete verfolgen. 
Leider gewahren auch die bisher fertig gestellten synoptischen Karten des Sud-Atlantischen Oceans keine 

wesentlichen Momente zur Erklarung dieser Verschiedenheiten, da die Haupttheile dieser Depressionen fast stets 

ausserhalb des Rahmens der Schiffsbeobachtungen, und damit der Karten fallen. Die erheblich grÃ¶ssere 

unperiodischen Schwankungen auf Stid-Georgien, der Umstand ferner, dass die gr6ssten Barometer-Aenderungen 

in einem Tage und in einer Stunde hier wesentlich bedeutender sind als am Kap Horn, und dass auch die 

Amplituden der Monatsmittel des Luftdruckes grÃ¶sser sind, dass das Barometer hier zu viel niedrigeren 

Sttinden herabsinkt, alles Dieses macht es wahrscheinlich, dass Stid-Georgien nÃ¤he an, von tiefen Depressionen 

begangenen Bahnen liegt, als die Stidspitze Amerika's, und dass also im antarktischen Meere diese Bahnen 

keinenfalls immer parallel mit den Breitenkreisen verlaufen. 

Auch der verschiedene jÃ¤hrl ich Gang des Luftdruckes an beiden Stationen - der Luftdruck ist arn 

Kap  Horn im Sommer und im Winter nahezu gleich hoch, wÃ¤hren er auf Stid-Georgien im Sommer erheblich 

niedriger, als im Winter ist - spricht zu Gunsten der Anschauung, dass die Lage beider Punkte in Bezug auf 
die mittleren Bahnen der barometrischen Minima eine sehr vsrschiedene gewesen sein muss. 

Kap Horn 
( izm Seeh6he). 

October . . . . . . . . .  743.7"'"' 

November. . . . . . . .  41.0 

. . . . . . . .  December 46'6 

Januar . . . . . . . . . .  46.0 

. . . . . . . . .  Februar 49-0 

M-drz . . . . . . . . . . .  40-7 
April. . . . . . . . . . .  46.2 

Mai. . . . . . . . . . . .  49.6 

Monatsmittel des Luftdruckes. 
SÃ¼d-Georgie Kap Horn 
(7m SeehÃ¶he) (12m Seeh6he). 

. . . . . . . . . . .  745.9rnm Juni 747'9mm 

. . . . . . . . . . .  44' 5 Juli. - 48.0 
. . . . . . . . .  41 - 9  August. 45'4 

40.2 FrÃ¼hling. . . . . . . .  42-8 

. . . . . . . . .  44.5 Sommer 47.2 
. . . . . . . . . .  42.9 Herbst 45-5 

42.3 Winter. . . . . . . . . .  47.4 
51.2 Mittel . . . . . . . . . .  46-0 

SÃ¼d-Georgie 
(7m Seeh6he). 

74g-3rnm 

49-0 

49'5 

46.9 
42-2 

45'5 

48-9 

45'9 

Auch fÅ  ̧ UschuaiA (30m SeehÃ¶he stellt sich der jahrliche Gang des Luftdruckes Ã¤hnlic wie ftir 
die franz6sische Station, wobei jedoch daran zu erinnern ist, dass die Beobachtungs-Perioden sich nicht 
vUllig decken. 

. . . .  December 1882 744-6mm August 1883 . . . . . .  7 4 5 - p m  

. . . . . .  Januar 1883 45.2 September . . . . . . .  50.7 

. . . . . . . . .  Februar 48.8 October . . . . . . . . .  45-2 

. . . . . . . . . . .  MÅ̧r 40.6 November.. . . . . . .  42-3 

. . . . . . . . . . .  April 45-5 FrÃ¼hlin . . . . . . . . .  46.1 
hiai. . . . . . . . . . . .  48-6 Sommer. 46.2 . . . . . . . .  
Juni . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  47'3 Herbst. 44'9 

. . . . . . . . . . . .  Juli 48-6 Winter. . . . . . . . . .  47-1 

Jahr . . . . . . . . . . .  746.0 mm. 
Das winterliche Luftdruck-Maximum ist hier schon etwas deutlicher ausgesprochen, als am Kap Horn. 



Nicht unwahrscheinlich ist es, - aber bei dem unfertigen Zustande der synoptischen Karren auch nicht 
stricte zu erweisen, - dass jene gewaltigen, in ihrem Wesen sehr konstanten Ausbuchtungen nach Norden, 

welche die Isobaren tiber der Falklands-See so hÃ¤ufi erkennen lassen, und die sich lÃ¤ng der sUd-amerikani- 

sehen Ost-Ktiste Ã¶fter bis zu 20Â S. Br. und weiter Ã¤quatorwrÃ¤r erstrecken (siehe Seite348 1 und'die aus ihnen 

hervorgehenden, von der stid-amerikanischen KÅ¸st stidostwiirts tiber den Stid - Atlantic fortschreitenden 

StGrungen von einem nicht unerheblichen Einfluss auf den Gang des Barometers auf Sud-Georgien sein 

werden, von dem das Gebiet um Kap Horn nicht oder kaum berÅ¸hr werden wird. 

Die bis jetzt im Manuscript fertig vorliegenden Karten des Sud-Atlantischen Oceans (August, November, 
December 1882) haben zur Evidenz erwiesen, dass die Windrichtungen, wie sie auf der Station Sud-Georgien 

beobachtet wurden, durch die auf der Luvseite der Station liegenden hohen Gebirgs-Massive in gtinzlich 

unkontrolirbarer Weise beeinflusst, ja zuweilen geradezu umgekehrt wurden. 

Diese letztere Erscheinung, welche auf den Karten wiederholt zu bemerken ist, beruht auf der aspira- 

torischen Wirkung, welche die in den hÃ¶here Schichten der Atmosphiire Å¸be die BergkÃ¤mm hinwegwehenden 

heftigen westlichen Winde an der Leeseite der Berge unter gewissen Bedingungen hervorrufen, indem sie 

durch Erzeugung von lokalen schwachen Depressionen Gegenwinde aus Gstlicher Richtung veranlassen. Das 
wechselhafte, launische Hin- und Herspringen des Windes aus einer Richtung in die entgegengesetzte bei unruhiger 

Witterung, der rasche und wiederholte Wechsel von stÃ¼rmische Westwind in schwachen Ostwind lijsst 
sich in den Beobachtungen oft verfolgen. 

Dass derartige Erscheinungen auch bereits unter kleineren VerhÃ¤ltnisse auftreten, hatte die Expedition 

sehr deutlich Gelegenheit zu beobachten, bei einem Versuche, der gemacht wurde, den barischen Gradienten 

zu bestimmen. Zu diesem Behuf begaben sich am 7. August 1883, als das Barometer ungemein tief sank, 

mehrere Mitglieder der Expedition (darunter die Herren Dr. Voge l  und Dr. Clauss )  mit dem Quecksilber- 

Barometer No. 721 am Nachmittage nach der Landspitze am nÃ¶rdliche Ufer der Royal-Bai, um daselbst in 
einer schon frtiher errichteten HÃ¼tt correspondirende Barometer-Beobachtungen anzustellen. Die HÅ¸tt lag 

etwa 5 km Ã¶stlic von der Station an dem Ã¤usserste Ende der Landzunge. welche sich in einem circa 5oo 
langen, steil nach Ost zu abfallenden, etwa 25 m hohen Hange von S. nach N. erstreckte, 8 Uber der See. 

Durch diese Lage befand sie sich bei Westwind in Lee und wurde nun, wie im Laufe der Beobachtungen zur 

Bestimmung des Gradienten*) konstatirt wurde, auf dem Hange ein lebhafter West-Wind (StÃ¤rk 4 - i) 
beobachtet, a m  Fusse desselben bei der Htitte aber gleichzeitig ein entgegengesetzt wehender, etwas schwiicherer 
Sud- bis Stidost-Wind (StÃ¤rk 2-5) notirt. 

Die bis jetzt fertig gestellten s y n o p t i s c h e n  K a r t e n  des Sud-Atlantic umfassen circa 90 Tage und 

lehren, dass in diesem Zeitraume, soweit sich die atmosphÃ¤rische VorgÃ¤ng an der Hand von Karten, die sich 

*) Diese Versuche fÃ¼hrte zu keinem bestimmten Resultate. So lange nsmlich an der Station sowohl, wie auf 
der Landzunge der Wind aus N bis NNW wehte, die HÃ¼tt also nicht in Lee lag, war ein Unterschied der Barometer 
an der Haupt- Station wie in der HÅ¸tte kleine Differenzen in der Ablesung ausgenommen, nicht zu erkennen. Als jedoch 
der Wind am Morgen des 8. August von 8 a  ab westlicher wurde, zeigte sich alsbald eine erhebliche Depression des Baro- 
meters in der HUtte, so dass zeitweise ein Unterschied von 0.6-o'ymm zwischen dem Barometer an der Station und 
dem in der HÃ¼tt bestand. Wieviel hierbei auf Rechnung eines allgemeinen Gradienten einerseits, oder der luftverdtinnen- 
den Wirkung des Å¸he den Hang hinwegwehenden westlichen Iduftstromes und der Bildung von lokalen Gradienten anderer 
seits zu setzen ist, &st sich nicht ohne Weiteres entscheiden. 



auf qstundige Intervalle beziehen, verfolgen lassen, keine vollstÃ¤ndi ausgeprÃ¤gt Depressionen in der NÃ¤h von 
Sud-Georgien n6rdlich an dieser Insel vorbeizogen. Vielmehr gingen alle barometrischen StÃ¶rungen welche 
die Luftdruck- und WindverhÃ¤ltniss von Ski-Georgien beeinflussten, von wesentlich sÃ¼dliche verlaufenden, 

nicht mehr in den Rahmen der Karten und der Beobachtungen fallenden Depressionen aus, welche in sehr 

Å¸berraschen hÃ¤ufige Ffillen langgestreckte zungenfÃ¶rmig AuslÃ¤ufe Ã¤quatorwÃ¤r vorstrecken, welche fÃ¼ den 
Gang der meteorologischen VerhÃ¤ltniss auf Sud-Georgien vielfach maassgebend waren. Diese Zungen niedrigen 

Luftdruckes kommen speziell an der Ost-Ktiste von Stid-Amerika zur Entwicklung, wo sie Wind  und Wetter 
oft noch unter 20Â S. Br. beherrschen. Diese AuslÃ¤ufer welche, wie zugegeben werden mag, zuweilen voll- 

standige Depressionen darstellen dÅ¸rften die nur aus Mangel an einer geeigneten Zahl von Beobachtungen 
nicht als solche zu erkennen sind, im Allgemeinen aber unverkennbare Furchen niederen Druckes darstellen, 

zeigen eine h6chst erstaunliche Trggheit; sie halten sich oft mehrere Tage in annÃ¤hern der gleichen Lage und 
wandern nicht mit den im Suden liegenden Haupt-Depressionen ostwÃ¤rt Ã¼be den ganzen Ocean, sondern 
verharren als Zungen in ihrer Lage, sich hierbei allmghlich ausftillend und nach SÃ¼de zu einschrumpfend 
oder in langsamer Wanderung nach Osten bereits in 30' oder hÃ¶chsten 200 W. Lg. Gr. verschwindend. Die 

kleinen deutlich ausgesprochenen Depressionen, welche sich an den Brasilianischen Ktisten, sei es aus diesen 
Zungen, oder auch selbststÃ¤ndi bilden, schlagen bei ihren Wanderungen nach Osten, wie es scheint, meist eine 
sÅ¸d6stlich Richtung ein, hierbei zu St6rungen im Passat-Gebiete Veranlassung gebend, die in Folge dessen im 

westlichen Passatgebiete wesentlich hÃ¤ufige zu sein scheinen, als im Ã¶stliche The& desselben, und welche, 
am polaren Grenzgebiete der Passat-Region angekommen, rasch nach Osten sich entfernen. 

Dass unter den die Station beherrschenden lokalen EinflÃ¼sse und VerhÃ¤ltnisse auch die m i t t l e r e  

S t a r k e des Windes beeinflusst, beziehungsweise abgeschwÃ¤ch worden sein muss, ist wohl ausser Zweifel. 

Deshalb wird es auf den ersten Blick auffdllig erscheinen, dass die mittlere WindstÃ¤rke 6.8 pro Sekunde, SC 

fenau mit der am Kap Horn beobachteten, 6-7 m ,  Ã¼bereinstimmt da letztere Station in Bezug auf Will- 

Beobachtungen viel freier und gÅ¸nstige lag als die auf SÃ¼d-Georgien Wenn man jedoch nachliest, was in 
'{er Original-Publikation Å¸be das franzÃ¶sisch Instrument gesagt ist (Mission Scientifique du Kap Horn. 
Tome 11, Seite j;', so scheinen die Konstanten dieses Anemometers nicht nÃ¤he untersucht worden zu sein, 

und sind deshalb auch die Angaben beider Apparate nicht direkt mit einander vergleichbar. Mit dieser Uber- 
legung verliert die sonst merkwÅ¸rdig Ubereinstimmung der mittleren Wind-Geschwindigkeiten an beiden 
Stationen einen guten Theil ihrer Bedeutung. 

Die ttigliche Pe r iode  derselben ist im Sommer ganz deutlich und in mereinstimmung mit ander- 
weitigen Erfahrungen ausgeprÃ¤gt das Maximum um I Uhr Nachmittags (7-6q m) tibertrifft das um 2a ein- 

tretende Minimum (5 'gqm)  um 1.70 m. Auch der Herbst zeigt noch AnklÃ¤ng an die Regel durch ein um 4 P  
auftretendes Maximum ("26 m) gegen ein Minimum um I a (6.23 m). 

In den Å¸brige Jahreszeiten und im Jahresmittel werden die Eintritts-Zeiten in Folge starker StÃ¶runge 
wesentlich verschoben, im Frtihling sogar umgekehrt. 

Die J ah re s -Pe r iode  der  Wind -Geschwind igke i t  ist sehr wenig ausgesprochen im Gegensatze zu 
der Kap Horn-Station, wo die Wind-Geschwindigkeit im Sommer ( 8 - 2  m) wesentlich hÃ¶he ist als im Winter 
(5.9 m'i und wo der Januar der weitaus sturmischste Monat war, was in Stid-Georgien durchaus nicht der Fall 
gewesen ist. 

Die g r 6 s s t e  m i t t l e r e  W i n d - G e s c h w i n d i g k e i t  hat hier der August, die geringste der 
November. 

Die gr6sste mittlere Wind-Geschwindigkeit eines Tages betrug 18'0 m am 4. Dezember, die kleinste 
0.7 am 30. Juli, wshrend die gr6sste mittlere Geschwindigkeit am Kap Horn 29'1 m am 6. MÃ¤r erreichte. 



Mittlere monatliche (a) und grÃ¶sst mittlere tiigliche (b) Geschwindigkeiten des Windes pro Sekunde: 

October 
November 
December 
Januar 
Februar 
Mirz 
April 
Mai 

Kap Horn SÃ¼d Georgien 
a b a b 

5-51" 14 ' 8m 6'6m 14 .~1n  

7.5 20.3 Ss2  10.4 
7'5 16-6 7.2 18.0 
9.2 17-8 6 - 3  16-5  
7.8 20-4 7.0 12-7 
6 - 6  29- I 6.7 14.6 

5'9 I7.5 6'9 16.4 
5-9  16-6 6 '4  14.5 

Juni 
Juli 
August 
FrÃ¼hlin 
Sommer 
Herbst 
Winter 
Jahr 

SÅ  ̧- Georgien 
a b 

5-7  12-4m 

7 - I  12'7 

8 - 4  15.7 
6-5 16-8 

6-8  18'0 
6-7 16-4 

7 - 1  '5'7 
6 - 8  18.0. 

Die g r Ã ¶ s s t  w Ã ¤ h r e n  e i n e r  S t u n d e  b e o b a c h t e t e  mi t t l e re  G e s c h w i n d i g k e i t  betrug 26.3 m am 

28. Januar 3-4P und am 5. April um 12-1 P. In kÃ¼rzere ZeitrÃ¤ume wurde als Maximum erreicht 28.5 m 

wÃ¤hren der Periode 3 h o "1 bis 3 h  I 5 m P am 28. Januar und 28-7 m am 5. April um 12 h I 5 m bis I 2 h 30 m P. 

Am 19. September 1882, als der Anemometer-Registrir-Apparat noch nicht fortlaufend registrirte, wurden 
29-4 m gemessen. Nach der Wirkung, welche der Sturm zuweilen ausiibte, mÅ¸sse in einzelnen B6en 

Geschwindigkeiten von wesentlich Ã¼be 30 vorgekommen sein, die Anemometer hielten aber leider stets der- 

artige Geschwindigkeiten nicht aus und die Schalenkreuze wurden zerstÃ¶rt Die grÃ¶sst auf der franz6sischen 
Station gemessene Wind-Geschwindigkeit betrug 38.9 am 6. MÃ¤r 2 P. 

Die Winde sind charakterisirt durch das hÃ¤ufig Auftreten von Stosswinden und B3en von oft furcht- 

barer Gewalt, so dass es zuweilen unmÃ¶glic war, selbst kriechend um das Wohnhaus herumzukommen, und 
dass frei herumlaufende Ziegen von den Felsen herabgeschleudert wurden. 

Die Zahl der K a l m e n  ist trotz der geschÃ¼tzte Lage der Station eine sehr geringe, nur 0-4 pCt. aller 

Windbeobachtungen ergaben Windstille. 

Die Verschiedenheit der Wind-VerhÃ¤ltniss an der Station auf Siid-Georgien und am Kap Horn tritt 

auch bei einer Vergleichung der HÃ¤ufigkei des Vorkommens von Tagen mit stÃ¼rmische Winden hervor, 

unter letzterer Bezeichnung alle diejenigen FÃ¤ll zusammengefasst, in denen die mittlere Wind-Geschwindigkeit 

mindestens einer Stunde des Tages 18.0 m erreichte oder iiberschritt. 

Zahl derTage mit stÃ¼rm Wind 
Kap Horn SÃ¼d-Georgie 

October 6 7 
November 8 I 

December 9 3 

Januar 13 I 

Februar 9 5 
Xirz 6 3 
April 8 8 

Mai 4 4 

Dauer des stÃ¼rm Windes 
Kap Horn SÃ¼d-Georgie 

3-oh 3'3h 

6 -7  3 - 0  
6 -1  6.7 

4 - 0  12.0 

7 - 9  3 - 8  
8.5 6 - 0  
2-0 4 - 6  

3'5 3'5 

Zahl der Tage mit stÃ¼rm Wind 
Kap Honi SÃ¼d-Georgie 

Juni 6 3 

Juli 6 7 

August 7 I I 

FrÃ¼hlin 14 8 
Sommer 31 9 

Herbst I 8 15 

Winter 19 21 

Jahr 82 53 

Dauer des stÃ¼rm Windes 
Kap Horn SÃ¼d-Georgie 

3.811 3.711 

6 - 8  1'7 

3 - 6  4-6  

4 '9 3'2 
6 - 0  7.5 

4'3 4'7 

4'7 3 '3  

5 - 0  4'7 

Stiirmische Winde waren somit am Kap Horn im Allgemeinen hiiufiger als an der Station auf Siid- 

Georgien, ihre Dauer aber nicht wesentlich von einander verschieden. 

Wie sich aber beide Stationen durch den verschiedenen Gang der jghrlichen Periode der WindstÃ¤rk 

von einander so wesentlich unterscheiden, so tritt diese Differenz auch in demselben Sinne bei der Hiiufigkeit 

der Stiirme zu Tage. 

In SÃ¼d-Georgie war der Winter wesentlich sturmreicher als der Sommer, wÃ¤hren an der franz8si- 

sehen Station in sehr ausgeprÃ¤gte Weise das umgekehrte Verhalten beobachtet wurde. 
Ag 3 



BewÃ¶lkun und Hydrometeore. 

Die an der deutschen Station beobachteten Be\vÃ¶ k u n g s - V e r h i i l t n i s s e  kÃ¶nnen wenn man sie kurz 
~ l ~ ~ l r ~ ~ k t e r i s i r e n  will, wohl am besten als ~lngemein \vechselvoll bezeichnet werden. Dass dem so ist, lÃ¤ss sich 

allein schon aus dem Umstande erkennen, dass im Ganzen nur 8 vÃ¶lli truhe Tage und kein einziger vÃ¶lli 
wolkenloser Tag beobachtet wurden und 129 Tage, an denen die mittlere BewÃ¶lkun grÃ¶sse als 8 und 6, an 
denen dieselbe kleiner als 2 der Bew6lkungs-Skala war. Im Mittel gab es 39 pCt. trtibe und nur 3 pCt. 
wolkenlose Stunden; die mittleren BewÃ¶lkungs-Grad herrschen also wesentlich vor. Die N5he hoher Berge, 

welche zu Nebel- und Wolken-Bildung Veranlassung gaben und andererseits durch von ihnen verursachte 

FUhn-Erscheinungen ein Auftrocknen der Wolken veranlassen kÃ¶nnen mag wohl nicht wenig zu dem wechsel- 
vollen Spiele der BewGlkung beigetragen haben. 

Bei illledem ist die t tig 1 ich e P e r i o d e  derselben verhÃ¤ltnissm~ssi recht gut ausgeprÃ¤gt im Jahres- 

mittel tritt das Maximum um Q", das Minimum um I I P ein. In den einzelnen Jahreszeiten gestaltet sich 
iticselbe wie folgt: 

Tiiglicher Gang der Bewolltmg in 0-90a Hohe. 

I 

2 

3 
4 

s 
6 

7 
s 
9 

10 

I t 

Mittag 
I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

12 

Sommer 

0'1 

0-3 

0'1 

0-4  

0'1 

0'2 

0'0 

0 -0  

0'0 

- 0.1 

- 0 -2  

- 0 -2  

0'0 

0-0  

0'0 

0'0 

- 0'1 

- 0 '3  

- 0 -4  

0'0 

0 - 3  

0'1 

- 0-1 

- 0'1 

Herbst 

- 0.5 

- 0 -5  

- 0" 

- 0-7 

- 0.6 

0'1 

0'2 

0-7 

0-8  

0 -6  

0 -4  

O ' j  

0.; 

0 -4  

0-4 

0-8 

0-6  

0 - 3  

- 0'4 

- 0.6 

- 0-5  

- 0 -3  

- 0.6 

- 0'3 

Winter 

- 0 -4  

- 0 - 3  

- 0-6 

- 0-6 

- 0 -  j 

- 0.6 

0 '0 

0 -6  

0 -7  

0 -6  

0.5 

0-6 

0.5 

0 - 3  

0-4  

0'5 

0-1  

- 0'2 

- 0.; 

- 0.6 

- 0.6 

- 0 - 4  

- 0'5 

- 0 -3  

Jahr 

- 0'2 

- 0'2 

- 0 - 3  

- 0'2 

- 0'2 

-- 0'1 

0'0 

0 - 3  

0 -4  

0 - 3  

0'2 

0-3  

0.3 

0 - 3  

0 - 2  

0.3 

0.1 

- 0-1  

- 0.4 

- 0 -4  

- 0 -3  

- 0'3 

- 0 -  j 

- 0.3 

Der tiigliche Gang der BewGlkung zeigt also ungefdhr den gleichen Charakter wie der von Wien, 
Washington etc. (Vergl. Liznur .  Veher Jen tiiglichen Gang der BewÃ¶lkung Oestr. Met. Zeitschrift l885 



Seite 330) namentlich das Doppel-Maximum Vormittags und Nachmittags im Winter und Herbst tritt deutlich 

zu Tage, Frtihling und Sommer verhalten sich etwas abweichend. 

Die tÃ¤gl ich  Ampl i t ude ,  die an den meisten Stationen, an denen NÃ¤here Ã¼be den tÃ¤gliche Gang 
der BewÃ¶lkun bekannt ist, 2 Skalentheile erreicht und hÃ¤ufi Ãœberschreite ist sehr gering, nur o'q Skalentheile 

im Jahres-Durchschnitt und 0-8 resp. 1 .5  in den extremsten FÃ¤llen im Sommer und im Herbst. Von den ein- 
zelnen Monaten hatte die grÃ¶sst Amplitude der Mai, 2.4 Skalentheile, die kleinste, 1.2, der Januar. 

Die jÃ¤hr l ich  P e r i o d e  ist schwach ausgesprochen doch ist die BewÃ¶lkun im Sommer am grÃ¶sste 
und im Winter am geringsten, wie auch am Kap Horn. Die Amplitude der Monatsmittel betrÃ¤g 1-7 Skalen- 

theile, ahnlich wie die am Kap Horn gefundene (1.3). 
Der Gang  de r  BewÃ¶lkun  i n  45-goO H Ã ¶ h  ist im Jahresmittel insofern etwas verschieden, als 

hier das Maximum um Mittag eintritt und nicht bereits am Morgen, dasselbe gilt vom Winter, wo ein aus- 
geprÃ¤gte Maximum um Mittag eintritt; im Herbst ist das Doppel-Maximum Morgens und Nachmittags gut 

ausgeprÃ¤gt Im Sommer und FrÃ¼hlin sind die VerhÃ¤ltniss denen der Gesammt-BewÃ¶lkun von o - goO 
sehr Ã¤hnlich 

TÃ¤gliche Gang der BewÃ¶lkun in 45-90Â HÃ¶he 

I 

2 

'} 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

Mittag 
I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

I I 

12 

FrÃ¼hlin 
0'1 

- 0.5 
0'0 

0-3 

0'1 

0-3  
0'1 

0-2 

- 0'2 

0-2 

0-3 

0-5 

0-3 

0-5 

0'1 

0'3 

- 0'1 
- 0-5 

0-0 

- 0'2 
- 0-6 

- 0-3 

- 0-8 
- 0.5 

Sommer 
0'0 

0-3 

0'3 

0'5 

0' I 

0-3 

0'0 

0'1 

- 0'1 
0-0 

- 0'2 

- 0'1 

- 0'1 

0'2 

0'1 

0-3 

0-2 

0'0 

- 0.3 

- 0.3 
0- I 

0'1 

- 0-3 

- 0'2 

Herbst 
- 0.8 
- 0-8 

- 0-7 
-- 1.0 

- 0-7 
0'2 

0-2 

0-9 

1.0 

0-5 

0-4 

0-7 

0-7 

0-6 

0-5 

1.0 

0-8 

0-6 

- 0-4 

- 0'7 
- 0-6 
- 0.6 
- 0.8 
- 0.5 

Winter 
- 0'4 
- 0-4 

- 0-8 
- 0-8 

- 0-7 

- 0-9 

0'2 

0-8 

0-9 

0-8 

0-8 

n 

0-9 

0-8 

0-5 

0-6 

0'2 

0'1 

- 0.3 
- 0-5 
- 0-5 
- 0'3 
- 0-5 
- 0'4 

Mittel 6.4 7.0 6.7 6-1 6-6 
Amplitude r3 0-8 2'0 2.0 1.2 

Die Amplitude ist bei der BewÃ¶lkun von 45-9' HÃ¶h etwas grÃ¶sse als bei der Gesammt-Bewtilkung, 

besonders in1 Herbst und Winter. Es erklgrt sich dies aus dem Umstande, dass am Morgen und Abend 
- - -  .... ~.~ 

niedrige Stratus und Nebel, welche besonders die dem ~or i zon t e  nÃ¤he gelegenen Himmels-Theile einnehmen, 

o rva l t end  sind, wÃ¤hren um die Mittagszeit die Entwicklung der Cumulus-Wolken eintritt, welche scheinbar 
besonders die hÃ¶here Theile des Himmels-GewÃ¶lbe einnehmen. 



TÃ¤glich Periode der HÃ¤ufigkei der trÃ¼be (10) und der wolkenlosen (0) Stunden. 
-- P -- - . P- - P P P - - - P 

- P- - - - -- P - - - 
I I J a h r  I Hauhgkeit 

F r u h l i n g  ~ o m m e r  , H e r b s t  ' W i n t e r  ' dei Stunden mit 
Bewolkunq 

! 

10 1 
-- 

-P---- - 

I 30 

2 24 

3 28 

4 29 

5 34 
6 28 

7 28 
8 31 

9 30 
10 31 

I I 3 3 

Mittag 37 

I 3 5 I 30 I 44 I 36 2 14s 3 

1 33 I 30 0 4 8 2 37 2 I 50 3 

3 36 I 29 o 44 o 43 3 152 4 
4 3 1 I 28 o 44 o 45 2 148 3 
S 29 o 26 o 41 o 44 6 140 6 

6 25 o 25 o 46 I 44 13 I40 14 
" 
/ 26 2 2i 0 42 3 37 I4 '32 '9 

8 3 3 3 34 o 37 6 3 3 13 137 2 2 

9 24 4 44 I 38 5 34 '3 140 23 
10 25 7 38 2 39 4 37 12 139 25 
I I Tl 5 39 2 36 7 3 5 I I '32 2s 
12 25 3 34 I 36 7 36 9 13' 20 

-- -- -- -- - - - --- -- - . -- 

Summe 711 39 ' 768 1 12 962 i 67 873 155 3314 27 3 

In Folge des starken Vorwaltens mittlerer BewÃ¶lkungs-Grad und des sehr variablen Wettercharakters 
ist die Zahl der v6llig trtiben und vÃ¶lli heiteren Stunden eine verh.dltnissmÃ¤ssi geringe, namentlich gilt dies 

von den Stunden mit wolkenlosem Himmel. Letztere sind am seltensten in der Morgen- und am hÃ¤ufigste 
in den spgten Abendstunden. Trtibe Stunden erreichen das Maximum ihrer H2ufigkeit am Nachmittag, ihr 
Minimum um 2 Uhr Morgens. 

Die mittleren BewÃ¶lkungs-Grad zeigen eine sehr wenig ausgesprochene tagliche Periode und vertheilen 
sich ziemlich gleichmÃ¤ssi tiber alle Tagesstunden. 

Die HÃ¤ufigkei der Hydrometeore  ist im Allgemeinen keine hervorragend grosse, sobald man das 
Vorkommen derselben nach Stunden betrachtet, indem nur an einem Viertel aller ~eobachtungs-Stunden 
Niederschlage notin wurden; dagegen tritt aus der Thatsache, dass an 301 von 354 Tagen Niederschlag beob- 
achtet wurde, deutlich hervor, dass lange Perioden trockenen Wetters auf SÅ¸d-Georgie unbekannt sind, und 

dass selten ein Tag vergeht, an dem nicht etwas Regen oder Schnee ftillt. In der That ist ja auch der Wetter- 
Charakter auf Stid-Georgien ein Ã¤ussers unbestÃ¤ndige und sehen wir Sonnenschein mit mildem Frtihlings- 
wetter und klarem Himmel in rascher Reihenfolge wechseln mit trtibem Himmel, der feinen Staubregen und 
nasskalte Witterung bringt oder rasch einherjagende Wolken, die Regen- und Graupelschauer fallen lassen 
und bald darauf Kslte und Schneefall herbeif~hren. 

Schnee  ist zu allen Jahreszeiten und in allen Monaten eine oft gesehene Erscheinung, so dass selbst 
im Sommer 47 Schneetage vorkamen gegen 62 im Winter. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden 



Jahreszeiten in dieser Richtung ist der, dass zur erstgenannten Jahres-Periode der gefallene Schnee in der NÃ¤h 

des Meeres-Niveaus nicht lange liegen bleibt, sondern rascher verschwindet als im Winter. 

Durch die heftigen BÃ¶e wird der bereits gefallene Schnee hÃ¤ufi wieder in die LÅ¸ft emporgewirbelt, 

so dass bei den zahlreichen Unwettern es nicht selten unmÃ¶glic ist zu entscheiden, ob man es mit wirklichem 

Schneefall oder mit Schneetreiben zu thun hat, und sind daher die Niederschlags-Messungen etwas zweifel- 

hafter Natur. 

Das erhebliche Maximum des  i n  24 S t u n d e n  beobach te ten  Niederschlags ,  72.8""" am 7 August, 

ist indessen gut verbÃ¼rgt da dasselbe wesentlich in Gestalt von Regen bei im Allgemeinen schwachem Winde fiel. 

Eine j 2 h r 1 i c h  e P e r  i o de  des Niederschlages ist nicht zu erkennen, wenigstens was die Hgufigkeit 

betrifft. Die Periode, welche quantitativ vorhanden zu sein scheint, dÅ¸rft wohl zum grossen Theile durch die 

Mangelhaftigkeit der Schneemessungen im Winter zu erklÃ¤re sein. Allerdings war auch am Kap Horn der 

Winter die trockenste Jahreszeit, sowohl was die QuantitÃ¤ als was die Zahl der Stunden mit Niederschlag betrifft. 

N e b e l  war an der Station selbst nicht hÃ¤ufig namentlich nicht solcher stÃ¤rkere Grades. Dagegen 

war die Bildung von Nebelschwaden an den BerghÃ¤nge ein Gegenstand fast tÃ¤gliche Beobachtung. 

Eine t Ã ¤ g l i c h  P e r i o d e  der Niederschlags-HÃ¤ufigkei ist aus der Tabelle Seite 206 nur schwer zu 

erkennen, es erreicht dieselbe um 4~ ein Maximum und gegen I I ~  ein Minimum. Sekundare Maxima und 

Minima erscheinen andeutungsweise, doch ist die Beobachtungsreihe hierfÃ¼ wohl zu kurz um ein zuver- 

lÃ¤ssigere Resultat zu ergeben. Ausgesprochen scheint die Periode der Hiiufigkeit der Graupel-FÃ¤ll zu sein; 

dieselben sind des Tages weit hÃ¤ufige als in der Nacht, indem 23 solche zwischen 6 a  und 6 p  beobachtet wurden 

und nur  n zwischen -P und 6 3 .  
E l e  k t r is  C h e Ersch  e i n U n g e n  irgend welcher Art werden hÃ¶chs bemerkenswerther Weise nicht 

wahrgenommen. Es erscheint dies um so auffilliger als in Nordwest-Europa die grossen Depressionen nicht allzu 
selten, namentlich im Winter, von Gewittern begleitet zu sein pflegen, und auf der franzÃ¶sische Station am 
Kap Horn an 5 Tagen im Sommer Donner gehÃ¶r und am L+ August 1883 auch Wetterleuchten bemerkt wurde. 



Beobachtungen 

Ã¼be Gletscher-Bewegung auf SÃ¼d-Georgien 

Behufs Messung der Geschwindigkeit der Bewegung des Ross-Gletschers wurden am 2 I. Januar I 883 
auf der Nordseite desselben circa 13oom vom Strande, die Pyramiden I und I1 errichtet und zwar auf der 

linken Seitenmor3ne. 

Die Pyramiden bestanden aus grossen, zusammengetragenen und in Form eines Kegels auf einander 
geschichteten Steinen. 

Am 7. Februar begannen die Messungen, welche mittelst eines Prismenkreises und des Horizontal- 
kreises des Magnetometers ausgeftihrt wurden. Als Signale dienten, da von Errichtung ktinstlicher Signale 

wegen theilweiser Unpassirbarkeit des Gletschers abgesehen werden musste, 2 grosse auf dem Eise liegende 
Felsblkke, mit C und D bezeichnet.*) 

Am 26. Februar war Pyramide I1 eingesttirzt und wurde statt dieser in der Nachbarschaft auf einem 
Felsblock die Pyramide 111 errichtet. Von dieser wurde senkrecht auf die Richtung 111 I mit dem Stahlband- 
maasse eine Basis von 19.95 abgesteckt und daraus durch Winkelmessung mit dem Prismenkreise die 
Entfernungen I 111 zu 332.0 und I I1 zu 2g7,7 m berechnet. 

Am 7. und 9. Februar wurde von Basis I I1 die Verschiebung des Signales C beobachtet 

9. Februar 

n' = 3s0 26' 30" 

Ã = 127' 11' 0". 

Daraus berechnet sich die Verschiebung des Punktes C in der Zwischenzeit in den Richtungen parallel 
(X) und senkrecht (y) zu Basis I I1 nach der Formel: 

sin Ã cos a 

sin Ã sin a y = 111(- 
s*n (U+@) - sin (a' + P') 

mithin Gesammtbewegung vom 7 . ~ 9 .  Februar 2-640 oder tggliche Bewegung 1.32 m (?). 

Dieser Werth erscheint bei dem kleinen Intervall von 2 Tagen etwas zweifelhaft. 

*) Die verÃ¤nderte Positionen der Felsblticke sind in der Figur in jedem einzelnen Falle mit C' und D' bezeichnet. 



Messungen von C von Basis I I1 aus ergaben am 26. Februar folgende Resultate fÃ¼ die Bewegung in 
der Zeit vom 9.-26. Februar 

Hieraus : X = 5.166 "1 y = 0-688 m 

Gesammtbetrag in i f lagen 5-21 m mittlere tÃ¤glich Bewegung 0-306 m. 

Am 26. Februar wurden ferner unter Zugrundelegung der Basis I 111 folgende Messungen vorgenommen : 

< I I I I C  = a = 6 j 0  4'10" < I I I I C  = Ã = 880 7' 0" 

< 111 1  D = (i = SO0 14' 50" < 1111 D = Ã = 113' 37' 50". 

Diese Messungen in Verbindung mit solchen am 29. M~rz,  wo gefunden wurde: 

< I11 I  C  = n' = 670 33' 00" < 1111 C = ÃŸ = 870 20' 50" 

< 111 1  D = n' = 50Â 23' 10" < I I11 D = 3' = I 13O 10' 30" 

ergaben folgendes Resultat: 

fÅ  ̧ C x = 9.534 In y = 5 - ~ Q Q  m 

Gesarnmt-Bewegung = I n08 in 3 I Tagen, 

also mittlere tagliche Bewegung = 0.358 "1: 

fur D x = 12.775 y = I 1.263 m 

Gesammt-Bewegung =3 I 703 1 in 3 1 Tagen 

oder mittlere tagliche Bewegung = ~ 5 4 9  m- 



.Am 10. Juli wurden die Signale C und D abermals beobachtet und es ergaben sich, unter Bertick- 

sichtigung des Umstandes, dass die bisher stets eingestellte linke Kante von C nicht mehr zu erkennen war 
und dass deshalb die am 29. M2rz gemessenen Winkel auf die Mitte von C (bei einer geschiltzten Breite dieses 

Signals von I "1) um den Betrag von - 2' reduzirt werden mussten, an diesem Tage folgende Winkel: 

-111 I  C = a = 69021'20" < 1111 C = 840 31' 40" 

-C 111 I D = Ã = 51" 12' 50" < I I I I D  = 111046'30". 

Hieraus ergiebt sich folgende Bewegung: 

ftir C x==33'5oim y =  1 7 ' 9 4 4 ~ ~  
Gesammt-Bewegung in 103 Tagen 38-004m 

mittlere tilgliche Bewegung 0-369 m 

ftir D x = 27.523 m y = 9372 m 

Gesammt-Bewegung in 103 Tagen 29.075 m 
mittlere t3gliche Bewegung 0-282 m. 

Uebersicht  des Gesammt-Resul ta tes :  

Mittlere tilgliche Bewegung 

von C von D 
9-26. Februar (17 Tage) . . . . . . . . 0-306 - 
26. Februar-29. Mgrz (31 Tage) . . . . . 0-358m ~ 5 4 9 m  

ay. Miirz- 10. Juli (103 Tage) , . . . . . 0-369 I" 0-282 m 

Mittel 0.344 m 0-416 m. 



BEOBACHTUNGEN 

AUS DEM 

M A G N E T I S C H E N  OBSERVATORIUM 

DER KAISERLICHEN MARINE IN 

WILHELMSHAVEN 

W A H R E N D  DER P O L A R - E X P E D I T I O N E N  1882 UND I 8 8 3 ,  

AUSGEFUHRT UNTER DER LEITUNG 

VON 

PROFESSOR DR. C. B 0 R G E N 
VORSTEHER DES KAISERLICHEM OBSERVATORIUMS. 



V O R W O R T .  

Nachdem im August 1878 das Marine-Observatorium zu Wilhelmshaven im Bau vollendet war, wurden 

daselbst im Oktober desselben Jahres Instrumente Lamont'scher Konstruktion zur Beobachtung der Varia- 

tionen der erdmagnetischen Elemente aufgestellt, die Beobachtungen selbst jedoch erst am I. Januar 1 8 7 ~  
begonnen, theils um den Instrumenten, speziell den weichen Eisenst~ben des Instruments fÅ̧  Vertikal-IntensitÃ¤ 

Zeit ZU gewÃ¤hre sich vollkommen zu setzen, damit nachtrÃ¤glich -4nderungen (nach nochmaliger Adjustirung 
vor Beginn der Beobachtungen) die Beobachtungen nicht mehr zu unterbrechen brauchten, theils weil die 

sonstige Einrichtung des Observatoriums und Aufstellung der andem Instrumente einen frfiheren Termin des 

Beginnens nicht zuliessen. Vom I. Januar 1879 an wurden nun die magnetischen Beobachtungen an diesen 
Instrumenten, mit nur einer Pause vom I .  Juni bis 19. August 1880, ununterbrochen bis 2 4  September 1884 
fortgesetzt. Die erwghnte Pause wurde hervorgerufen durch die Nothwendigkeit, den durch Hausschwamm 
zerfressenen Fussboden des Zimmers, in dem die Instrumente aufgestellt waren, zu erneuern, bei welcher 

Gelegenheit auch die bis dahin gebrauchten Holzstative, die ebenfalls vom Schwamm gelitten hatten, durch 

gemauerte Steinpfeiler ersetzt wurden. 
Als Beobachtungszeiten wurden die geraden Stunden von 8 h  arn bis 10.11 pm festgesezt. Diese Zeiten 

wurden deshalb gewÃ¤hlt weil nach den Beobachtungen zu Kew. das Mittel aus den zu diesen Stunden beob- 
achteten Horizontal- und Vertikal-Intensitgten sehr nahe dem Tagesmittel entspricht, wghrend das Mittel 

[ oh Pm + 2h  pm + 4 h  pm + 6h pm + 2 ( 811 am + I& am + 8h pm + 1011 pm ) j fast genau das Tagesmittel der 
ra 

Deklination ergiebt. Zudem umfassen die gew~hlten Stunden auch die Maximal- und Minimalwerthe der drei 

Elemente, es war also m6glich, ein richtiges Tagesmittel und eine sehr angenghert richtige Amplitude fÅ  ̧

jeden Tag aus den Beobachtungen herzuleiten. Å¸berdie erlaubten weder die mannichfachen andern Arbeiten 
noch die Zahl der zur Ausfuhrung derselben verfugbaren Beobachter mehr Zeit auf die magnetischenBeobach- 
tungen zu verwenden. Bei StGrungen wurden die Instrumente, sobald eine solche bemerkt wurde, hgufiger, meist 

alle 5, ofter auch alle 2 Minuten abgelesen und dies fortgesetzt, bis sich die Nadeln wieder beruhigt hatten, 
was oft erst nach einer Reihe von Stunden tief in der Nacht eintrat. 

Als fUr das Jahr 1882 die Aussendung der internationalen Polar-Expeditionen geplant war, wurde das 

Observatorium zu einer wichtigen Mitarbeit berufen, indem einestheils schon im Sommer 1880 der designine 

Leiter der danischen Expedition nach Godthaab, damals Adfunkt, jetzt Direktor des meteorologischen Instituts 
in Kopenhagen, Herr Paulsen ,  sich einige Wochen in Wilhelmshaven aufhielt, um sich Å¸be die erdmagne- 

tische Arbeit zu informiren, anderntheils indem die Chefs der beiden deutschen Expeditionen, die Herren 
W. X *  



Dr. Giese und Dr. Schrader zu gleichem Zwecke im FrÅ¸hjah 1882 hier arbeiteten, auch die unter der 

Leitung des letzteren stehende Sud-Expedition in Wilhelmshaven zusammentrat. 
Hatte sich das Observatorium schon hierdurch an den Vorbereitungen zu den internationalen Expe- 

ditionen betheiligen kUnnen, so war eine Antheilnahme an der Arbeit selbst dadurch in Aussicht genommen, 
dass s~mmtliche Termine an den Lamont'schen Instrumenten beobachtet werden sollten, um damit dem 
Wunsche des internationalen Comite's, dass die magnetischen Institute in mittleren Breiten zu den Arbeiten in 
den Polar-Gegenden die nothwendige Ergiinzung liefern mijchten, entgegenzukommen. Das internationale 

Programm fur die magnetischen Beobachtungen darf wohl als hinlÃ¤nglic bekannt angesehen werden, es 
mijge daher hier nur erwnhnt werden, dass am I .  und 15 .  jedes Monats vom August 1882 bis August 1883 
alle 3 magnetischen Elemente wtihrend 24 Stunden von 5 zu 5 Minuten und wÃ¤hren einer, von Termin zu 
Termin sich verschiebenden Stunde, wenigstens die Deklination, alle 20 Sekunden abgelesen werden sollten. 

Auf die Anregung des Herrn Geheimrath Prof. Dr. Neumayer und durch das nicht dankbar genug anzu- 
erkennende Entgegenkommen Sr. Excellenz des Chefs der AdmiralitÃ¤ Herrn v o n  Stosch ,  wie des Vorstandes 
des hydrographischen Amtes Herrn Contre-Admirals Freiherrn von Schle in i tz  und der Direktion des astro- 
physikalischen Observatoriums in Potsdam wurde eine noch weitergehende Betheiligung ermijglicht, welche 
dadurch noch eine besondere Bedeutung bekommt, dass zum ersten Male in Deutschland die Variationen des 
Erdmagnetismus auf photographischem Wege fixirt wurden, nachdem von L amo  n t  in den vierziger Jahren 
ein Versuch zur mechanischen Registrirung gemacht worden war, ein Versuch, der jedoch keine weiteren 
Folgen hatte. Auf die Anregung des Herrn Geh. Rath Neumayer hin wurden nÃ¤mlic die in Potsdam befind- 
lichen photographisch registrirenden magnetischen Instrumente, nachdem das aus Mitgliedern der ~kademie  
der Wissenschaften bestehende Kuratorium sein EinverstÃ¤ndnis ausgesprochen und die Direktion des astro- 

physikalischen Observatoriums erklgrt hatte, aus Mangel an Personal selbst nicht in die Arbeit eintreten zu 

konnen, dem Observatorium zu Wilhelmshaven leihweise Å¸berwiese und zu ihrer Aufstellung ein besonderes 
eiskellerartiges Gebaude gebaut, zu dessen Errichtung Se. Excellenz Herr von Stosch  die nicht unbedeutenden 
Mittel bereitwilligst zur Verfugung stellte. 

Bei der Konstruktion des GebÃ¤ude wurde vor Allem darnach gestrebt, die Temperatur des Innen- 

raums mfiglichst konstant zu erhalten. Zu dem Ende wurde der Fussboden etwa I m unter den Erdboden 
gelegt (es war leider nicht mtiglich ihn tiefer zu bringen, da es sonst an dem ftir die AbwÃ¤sserun durch 
Drainage nathigen Gefiille gefehlt hiitte); ferner wurde eine Doppel-Mauer aus grossen unbehauenen Sandstein- 

blocken aufgeftihrt mit einem Zwischenraum von etwa 0-3 m, einer Gesammtdicke von circa 2 und einer 
Hohe von 2'1, ln. Diese Mauer umschliesst den eigentlichen Beobachtungsraum, ein aus por6sen Schwemm- 
steinen errichtetes GewUlbe von 7 Durchmesser. Dieses hat in der Mitte eine Oeffnung von I Durch- 
messer, die durch ein Fenster geschlossen ist. Gestutzt auf die Sandsteinmauer und das Gewtilbe wurde nun 
das kegelftirmige Holzdach aufgesetzt und der Zwischenraum zwischen diesem und der Gewtilbemauer mit 

Stroh ausgefullt; eine mit einer flachgewtilbten Glasschale geschlossene Oeffnung entspricht dem eben 
erwiihnten Fenster und kann durch Oefinen einer Scheibe in dem mit Asphaltlack undurchsichtig gemachten 
Fenster der Innenraum hinliingliches Tageslicht erhalten, wenn dieses wtinschenswenh erscheint. In der Regel 
begn~gen wir uns damit, die Scheibe nur ganz wenig zu ijffnen, um den Verbrennungsprodukten der Lampen 

Abzug zu gewahren, den sie durch kleine unterhalb der Glasschale ausgesparte Oeffnungen erhalten. Endlich 
wurde eine Erdanschuttung an die gusserlich mit Asphalt abgesetzte Sandsteinmauer hergestellt. Die Verbin- 
dung mit dem Hauptgebiiude des Observatoriums wird durch einen ebenso wie das eigentliche Variations- 
Observatorium angelegten Gang hergestellt, in dessen Mitte eine Thur angebracht ist, so dass man, um in den 
~eobachtun~sraum zu gelangen, 3 T h ~ r e n  zu passiren hat. Um nach Belieben eine Ventilation zu erm6g- 
liehen, sind in der Mauer dicht am Fussboden eine Anzahl Lticher ausgespart, die in den Luftraum zwischen 
den Mauern und von da durch die Mauern des Verbindungsganges in den westlichen Thurm fuhren, der als 



SaugeSchacht dient: die LÃ¶che kÃ¶nne durch kleine Thtiren beliebig geschlossen und dadurch die Ventilation 
regulirt werden. Ausserdem sind kleine LÃ¶che in die Holzverschalung des Lichtschachts gebohn. die in den 

strohgeftillten Raum zwischen Dach und Ge~vÃ¶lbemaue fÃ¼hren von dem aus Ã¤hnlich Lrtrher in der Ver- 

schalung unter dem tiberhÃ¤ngende Dach ins Freie ftihren. Wenn sich auch im Allgemeinen diese Kon- 

struktion bewÃ¤hr hat. so sind die Temperaturschwankungen, namentlich im Laufe des Jahres, doch noch 

gr6sser geblieben als wtinschenswenh ist, es ist jedoch noch nicht m6glich gewesen, diesen Uebelstand zu 

beseitigen. 

Zur Aufstellung der Instrumente und des registrirenden Theiles dienen 4 Sandsteinpfeiler ; der Fuss- 
boden ist von Asphalt hergestellt. ErwÃ¤hn mÃ¶g noch werden, dass bei dem ganzen Bau alle Eisentheile 
vermieden worden sind und dass das verwendete Steinmaterial vorher auf etwaige magnetische Wirkung 

geprtift wurde. 

Durch die Aufstellung und die Benutzung der Instrumente wurde natÃ¼rlic die Arbeit des Obser- 
vatoriums*) wesentlich vermehrt und es wÃ¤r nicht mÃ¶glic gewesen sie durchzuf~hren, wenn hier nicht die 
deutsche Polar-Kommission helfend eingetreten wÃ¤re indem der wissenschaftliche Sekretsr derselben, Herr 

Dr. H e r  rma n n, als seine Anwesenheit in Hamburg nach Abgang der Expeditionen nicht mehr erforderlich 

war, im August 1882 nach Wilhelmshaven versetzt und zur Ausftihrung der einschlÃ¤gige Arbeiten ein junger 

Photograph, Herr Grebne r ,  engagirt wurde. Die Gehalter ftir diese beiden Herren wurden von der Polar- 
Kommisson bestritten, wÃ¤hren Se. Excellenz der Herr Chef der AdmiralitÃ¤ genehmigte, dass die sÃ¤chliche 

Ausgaben auf den Etat des Hydrographischen Amtes Å¸bernomme werden durften. 

Mitte August wurden die Instrumente aufgestellt und war die Regulirung derselben nach mancherlei 
Versuchen Ende August so weit gediehen, dass, nachdem Herr Grebner  eingetreten war, Anfang September 

mit der photographischen Arbeit begonnen werden konnte. 
Es wurde zunÃ¤chs nach dem alten in Kew Å¸bliche Verfahren gearbeitet, und mittelst ~alpetersauren 

Silbers lichtempfindlich gemachtes Wachspapier benutzt, jedoch hatten wir damit keinen Erfolg. Die Licht- 

quelle, welche uns zu Gebote stand ~Petroleumlampen), war zu schwach, um auf dies verhaltnissm~ssig unempfind- 
liche Papier zu wirken. Es wurden nun vielerlei Versuche gemacht die Wirkung zu vertÃ¤rken durch Ver- 

breiterung des Spalts, durch Anwendung anderer Brenner, durch Concentration des Lichts mit HÃ¼lf von 

Cylinderlinsen, durch AbÃ¤nderun der PrÃ¤paratio des Papiers und der Entwickelung U. dgl. mehr, es war 
aber alles vergebens. Wir erhielten zwar eine schwache Wirkung, indess nicht gentigend, um die Kurven als 
brauchbar ansehen zu kÃ¶nne und wenn die BlÃ¤tte zur VerstÃ¤rkun lÃ¤nge in der Entvvickelungs-Fltissigkeit 
lagen oder in das VerstÃ¤rkungsba kamen, so wurden sie allgemein dunkel und dadurch ganz unbrauchbar. 

~~f diese Weise ging der September und ein Theil des Oktobers mit entmuthigenden Versuchen verloren, bis 
Anfang Oktober eine an Herrn Geh. Rath Neu mayer  gerichtete, aber nach Wilhelmshaven statt nach Hamburg 
adressirte, Offerte von Morgan  U. K idd  in London, uns mit dem damals noch ganz neuen Verfahren des 
~ ~ ~ ~ ~ i l b ~ ~ - G ~ l ~ t i ~ ~ - P ~ ~ i ~ r ~  bekannt machte. Eine Probe des Papiers, welche wir gleich kommen Hessen, gab 

so befriedigende Resultate, dass unsere Schwierigkeiten sofort gehoben waren. Leider trat durch ein Miss- 

verstgndniss bezÅ¸glic des Bezuges des Papiers, welche Anfangs durch Verrnittelung eines Pariser Hauses 

geschah, eine Verzbgerung in der Zusendung des weiteren Bedarfs ein, welche, nachdem die 

Probesendung in der Zeit vom 18. Oktober bis 8. November verbraucht war, eine LÅ¸ck in den ~ufzeichnungen 
bis zum 17. November der neue Vorrath kam noch rechtzeitig am 17. November, um die grosse 

Stbrune vom bis November aufzunehmen, von der nur die ersten Stunden am 1 7 .  nicht erhalten  den 

sind. seitdem haben die Apparate ununterbrochen und ohne dass der photographische Theil irgend welche 

9 Das Personal des Observatoriums besteht aus dem Unterzeichneten als Vorstand und Herrn Dr. Andries 
als Assistenten, wozu in fdheren Jahren noch, wenigstens im Winter, ein zu seiner Ausbildung an das Observatorium 
kommandiner Seeoffizier kam. 



Schwierigkeiten hatte, funktionirt. Das Bromsilber-Gelatine-Papier haben wir fortwÃ¤hren von 

Morgan & Kidd (Richmond bei London) bezogen, welche dasselbe stets in der gleichen ausgezeichneten Qua- 

litst geliefert haben. 

Leider erkrankte Herr Dr. Her rmann  Anfangs November, musste zu seiner Erholung ein Bad auf- 
suchen und konnte auch spiiter auf iirztliches Anrathen nicht nach Wilhelmshaven zurÅ¸ckkehren An seine 

Stelle trat dann vom I. Februar 1883 an Herr Dr. Eschen  hagen,  bis dahin Lehrer an einer Schule in 
Hamburg und ist derselbe bis jetzt noch in seiner Stellung bei der Polar-Kommission'und in Wilhelmshaven. 

Derselbe hat sich der erdmagnetischen Forschung mit grossem Eifer gewidmet und hat spÃ¤te die Reduktion 
der von den Polar-Expeditionen heimgebrachten Beobachtungen mit grossem Geschick durchgefihrt, auch einen 

Theil der Wilhelmshavener Beobachtungen reduzirt. Als im November 1883 Herr G r  e bn  e r  nach Ablauf 

seines Kontraktes das Observatorium verlies, Å¸bernah Herr Dr. Eschenhagen die Entwickelung der photo- 
graphischen Blatter, bis seine Zeit durch andere Arbeiten zu sehr in Anspruch genommen wurde. SpÃ¤te 

wurde dies in anderer Weise geregelt, wie bei Gelegenheit der Publikation der nÃ¤chste Jahrggnge erwÃ¤hn 
werden wird. 

Mittlerweile waren die Terminbeobachtungen an den Lamont'schen Instrumenten vom 15. August 1882 

an programmm~ssig durchgefuhrt worden und wurden bis zum 15, August 1883 im Ganzen 25 Termine 

beobachtet. Die Resultate dieser Beobachtungen sind unter dem Abschnitt; ~Terminbeobachtungen~ gegeben, 

dem alles zu ihrem Verstflndniss n6thige vorangeschickt ist. Es wurde jedoch von der Wiedergabe der 

Beobachtungen in der Zwanzig-Sekunden-Stunde abgesehen, weil dieselben sich nur auf die Deklination be- 
ziehen und diese nur sehr geringe Aenderungen aufweist. 

In Anbetracht des Umstandes, dass wegen des Ausbleibens des Papiers der Monat November 1882 

sehr luckenhaft ist und wegen der grossen und andauernden StGrungen, die innerhalb dieses Monats auftraten, 

derselbe sich zur Ableitung allgemeiner Resultate nicht eignet, die StÃ¶runge vielmehr besser fÅ  ̧ sich bearbeitet 

werden, wurde der November 1882 von der Publikation in der Form stundlicher Beobachtungen ausgeschlossen, 

dagegen die Beobachtungen des ganzen Jahres 1883 gegeben, um im Hinblick auf die Bearbeitung der folgen- 

den Jahre einen abgeschlossenen Zeitraum zu umfassen. Den photographischen Kurven wurde fÃ¼ jede Stunde 
ihr Abstand von der Basis-Linie entnommen und auf die weiter unten mitgetheilte Art die absoluten Werthe 

der erdmagnetischen Elemente abgeleitet. Diese finden sich unter dem Abschnitt: ,,StÃ¼ndlich ~eobachtungen." 

Den beiden genannten Abschnitten voran geht eine Darstellung der absoluten Bestimmungen, die die 
Grundlagen fÅ  ̧ die Ableitung der in den beiden folgenden Abschnitten enthaltenen absoluten Werthe geben. 

Den Schluss bildet eine Ubersicht Å¸be den tiiglichen Gang der 3 Elemente in den verschiedenen 
Monaten. 

Indem der Unterzeichnete hiermit die magnetischen Beobachtungen von 1882183 als Theil des Werkes 
Uber die Ergebnisse der Polar-Expeditionen und zugleich als ersten Theil der Wilhelmshavener Beobachtungen 
der Offentlichkeit Ubergiebt, spricht er die Hoffnung aus, dass die Herren, welche die DurchfÅ¸hrun dieser 
Arbeit ermtiglicht und unterstutzt haben, in dieser Vertjffentlichung das Bestreben erkennen mtigen, das Ver- 
trauen, in welchem die UnterstÅ¸tzun gewahrt wurde, zu rechtfertigen. Wird auch manches in der Bearbeitung 
die Kritik herausfordern, wird man auch manches zu tadeln finden, so m6ge man einerseits bedenken, dass 
der Unterzeichnete und seine Mitarbeiter manches zu lernen hatten, was sich erst aus spgteren Beobachtungen, 

zum Theil erst wghrend und in Veranlassung der Reduktion der Polar-Beobachtungen ergab, und andererseits, 
dass die Regeln fur die Behandlung einer liingeren Reihe von magnetischen Beobachtungen keineswegs SO 

feststehen wie f ~ r  andere Wissenszweige, dass vielmehr noch ein Umhenasten und Versuchen stattfindet, zum 

Theil auch naturgemflss stattfinden muss, wodurch erst diese Regeln, ja fÅ  ̧ manche Begriffe noch erst die 
Definitionen festgestellt werden mussen. 



Zum Schluss hat der Unterzeichnete noch die angenehme Pflicht, dankbar seiner Mitarbeiter zu 
gedenken. Es sind dies die Herren Dr. Andr ies ,  Dr. Eschenhagen ,  Dr. He r rmann ,  Lieutenant zur See 

R o l l m a n  n ,  sowie der Photograph Herr Grebner ,  und der jetzt verstorbene Steuermann a. D. Geschke. Sie 
alle haben ihren Antheil an der DurchfÅ¸hrun der Beobachtungen und der Reduktionen und wenn der 
Unterzeichnete sich veranlasst sieht, Herrn Dr. E s  C h e n h  a ge 11 besonders hervorzuheben, so geschieht dies 

nicht, um das Verdienst der andern Herren herabzusetzen, sondern aus dem Grunde, weil dieser den grfissten 

Antheil an der Arbeit ganz besonders auch dadurch hatte, dass die Fragen, welche bei Bearbeitung der 
Polar-Beobachtungen auftauchten und von ihm zur L6sung gebracht wurden, auch fÅ  ̧ die hiesigen Beobach- 
tungen von Wichtigkeit waren und mit im Hinblick auf diese g e h t  wurden. Hiervon legt unter andern die 

als Anhang erscheinende Arbeit Å¸be die AbhÃ¤ngigkei der Grossen, die man als konstant anzusehen gewohnt 

war von dem Magnetismus der verwandten Magnete, Zeugniss ab. 

Wi lhe lmshaven ,  8. Juni 1886. 

Kaiserliches Observatorium. 
Dr. C.  Borgen. 



Die absoluten Bestimmungen. 

1. Deklination. 

Die Deklination wurde ausschliesslich mit einem Marine-Deklinatorium, nach Neumayer ' s  Angaben 

konstruirt, und von Bam berg  ausgefuhrt, bestimmt, welches aus einem System von je zwei Stahllamellen besteht, 

zwischen welchen ein Spiegel befestigt ist, und welches auf einer Spitze ruht. Das Saphir-HÃ¼tchen welches 
auf der Spitze aufliegt, ist an einer HÅ¸ls befestigt, die herausgenommen und umgekehrt hineingeschoben 

werden kann, so dass der KoIlimations-Fehler des Spiegels eliminirt wird. 

Man kann gegen diese Art der Deklinations-Bestimmung den Vorwurf erheben, dass dieselbe wegen 
der Reibung des HÃ¼tchen auf der Spitze eine unsichere sein miisse und ist dieser Vorwurf bei Anwendung 

eines schweren Magnet-Systems zweifellos bis zu einem gewissen Grade berechtigt, obwohl man selbst mit 

einem solchen bei einiger Vorsicht recht gute Resultate erhÃ¤lt Nach lÃ¤ngere Erfahrung kÃ¶nne wir jedoch 

versichern, dass mit einem so leichten Magnet-System, wie wir es angewendet haben (Gewicht 1 5  Gramm) 

und bei Beobachtung der Vorsicht durch Klopfen kleine Erschtitterungen hervorzurufen, die einzelnen Ein- 
stellungen nach Abheben des Magnets von der Spitze und Wiederauflegen desselben (was natÃ¼rlic mittels 

einer mechanischen Vorrichtung geschieht) innerhalb I '  - 2' unter einander Ã¼bereinstimmen so dass 

man im Mittel aus mehreren Beobachtungen die Deklination mit Leichtigkeit innerhalb I' genau erhalten 

kann, vorausgesetzt natÃ¼rlich dass sonst alles in Ordnung ist und namentlich die Kollimation des Spiegels 

sich wÃ¤hren der Beobachtung nicht Ã¤ndert Dies letztere ist nun leider wÃ¤hren der hier in Frage stehen- 

den Beobachtungszeit vom Oktober 1882 bis Ende 1883 nicht immer der Fall gewesen, so dass die Unsicher- 
heit eine etwas grÃ¶sser ist, als sie sonst gewesen sein wÃ¼rde Es wurden hei der Ableitung der Werthe 

fÃ¼ die Normal-Punkte nur solche Beobachtungen benutzt, bei denen aus diesen selbst hervorging, dass die 

Kollimation des Spiegels leidlich konstant geblieben war. 

Das Schema einer Beobachtung war: 
Mire: 

Deklinations-Magnet : 
do. do. umgelegt. 

U, s. W. unter mehrmaliger Wiederholung des Umlegens. 
Mire: 

AIS Mire diente der Thurm der Elisabeth-Kirche, dessen astronomisches Azimut im Jahre 1876 theils 

geodhtisch durch R~ckwÃ¤rtseinschneide von bekannten Punkten, theils astronomisch durch Beobachtungen 
der Sonne im Freien und tTbertragung auf den Pfeiler des absoluten Hauses bestimmt wurde. 

Die Beobachtungen ergaben: 
1 geodÃ¤tisch 22G3 56' ~ 3 . ~ ~ 5  

.Azimut des Kirchthurms vom Platze im Freien j aswonom~sch~ 2260 5bf M!,5 

Mittel 226O 56' 28."4 

Reduktion auf den Pfeiler des absoluten Hauses. . . + 5'48."3 
Azimut des Kirchthurms vom Pfeiler des absoluten 

Hauses aus . . . . . , . . . . . . . . . . = 227' 2' 16!'7 

von Nord aber Ost gezahlt. 



Aus den in der i~achfolgenden Tabelle enthaltenen Zahlen ergiebt sich die 6stl. Declination nach der  Formel:  

Declination = Kreisablesung fÃ¼ Declination + 47' 2l.3 - Ablesung fÃ¼ Mire*) 
- ----- - -- -- -. .- - - -- - - - -- - - -- . - - - -- --- 

I I j . e d n c t i o n  1 i 
Gegenstand auf den Normalpu~lkt 

der 
[l .I t U rn Kreisablesung Declination des ' Beob. 1 B e m e r k u n g e n  

licobach- 
I tung R e i s t n r -  1 Lamont'h 

Apparats Instruments 
- --P -- -- -- 

--W 

-P- 

, 

Å¸eclin 286 15-6 

Novbr. 25 Mire 340 11-9 345 53-8 + I  1 2 - 5  

1882. October 24 Mire 1 3470 26!6 1 3450 514.2 + 10 13l.1 ' + 00 2qI.1 ' A 1 DieBeobachtungenwurdenausschi~esslich 
mit dem Bamberg'schen Decl~natorium mit 
leichtem Magnetsystem (auf Spitze ruhend) 

+ 0 26-6 A ' angestellt. Leider zeigte sich derCol11mations- 
fehler des Spiegels etwas veranderlich, und hat 

Declin. 279 3-5 

Decbr. 21 Mire 336 39-5 
Declin. 275 32'7 

1883. Januar 20 Mire 337 45.4 

Declin. 276 43-2 

Februar 21 Mire 55 16.7 

M2rx 

April 

Mai 

Y1 

Juni 

51 

Juli 

11 

August 

Septbr. 

11 

Declin. 
22 Mire 

Declin. 
23 Mire 

Declin. 
24 Mire 

Declin. 
28 Mire 

Ueclin. 
21 Mire 

Declin. 
26 Mire 

Deelin. 
23 , Mire 

I Declin. 
25 Mire 

Declin. 
19 Mire 

. - 
in Folge dessen die sonst mi t  demInstrumente 

+ o  29.3 A erreichbare Genauigkeit nicht ganz erzielt 
werden k6nnen. - Jede Beobachtung ist das 
Mittel aus mehreren von einander nnab- 

+ 0 21 " 2  A hÃ¤ngige Einstellungen bei mindestens zwei- 
maligem Umlegen de r  Nadel. 

Declin 8 31-6 
12 Mire 115 26-2 ' 346 10.1 + I  9-0 ' + O  26-1 E ' 

Declin. 54 34.1 ' 
24 Mire 99 4.7 345 58.2 1 + I  9-6  1 + o  27.0 A 

Declin. 38 0'7 
October 24 Mire , 115 17'2 346 7.5 + I  6'6 + O  24.4 E 

Declin. 54 22'5 
26 Mire 9 7 1 2 ' 0 1  346 6.3 + I  8 - 0 ! + 0 2 4 . 9  A 

Declin. 36 16'1 ' I 
I 

Novbr. 21 Mire 117 1 1 - 5 ,  346 9'3 + I  5 - 8 1 + 0  22-6 E 
Declin. 56 18.6 ' 

, 24 ' Mire 332 42'2 346 12'3 4 I 8 - 0  + o  23-8 A 
Declin. 271 52'3 

Decbr. 14 Mire 113 32.1 346 2'2 + I  7.7 + o  23-2 , E 
Declin. 52 32.1 

, 2 Mire 106 39-0 346 4.7 1 + I in + o  26.2 A 
Declin. 45 41.5 

*) Die Beobachtungen sind mit einem Azimut der Mire von 47O 2'. 2 berechnet worden, ein Unterschied, der 
natÃ¼rlic gÃ¤nzlic gleichgultig ist. 



2. Horizontal-IntensitÃ¤t 
Zur Bestimmung der Horizontal-IntensitÃ¤ diente ein noch in L a m o n t ' s  WerkstÃ¤tt hergestellter 

Reisnheoi.iolit, welchen der Afrikareisende Dr. A. Roscher  1858 auf einer Reise von Sansibar nach dem 

Rowuma mitgehabt hat, der nach seiner Ermordung, Ã¼be Sansibar und Australien nach Hamburg kam und 

im Jahre 1872 vom Hydrographischen Amt erworben und dem Observatorium Ã¼berwiese wurde. Ehe der 

l'heodolit an das Hydrographische Amt kam, wurden auf der Sternwarte zu MÃ¼nche durch Herrn Fe ld-  
k i r C h n e r  die Konstanten fÃ¼ die IntensitÃ¤tsnadel von neuem bestimmt und dabei nur unwesentliche Diffe- 

renzen gegen die frtiher, als der Theodolit im Besitz des Herrn Dr. Roscher  war, bestimmten konstatirt. 

Dem Instrument war zur Intensitatsbestimmung ein Aufsatz beigegeben, der eine 8cm lange an einem 

Coconfadcn hÃ¤ngend Nadel enthielt, tiber welchen eine Schiene geschoben werden konnte, an der die Ablen- 

kungsmagnete in der unverÃ¤nderliche Entfernung von I 5.8 befestigt wurden. Zu dem Ende waren an 

den Enden der prismatischen, mit zugespitzten Enden versehenen Ablenkungsnadeln L6cher angebracht. welche 

einerseits auf einen kurzen cylindrischen Zapfen an der Schiene passten, andererseits durch einen federnden 

Fonsatz am Ende derselben stets in der gleichen Lage gehalten wurden. Die LÃ¤ng der ~blenkungsnadeln 

betragt 0.5 Cm, ihre Breite 0,8 cm und ihre Dicke O,I 5 cm. Zur Beobachtung der Schwingungsdauer war ein hÃ¶lzerne 

Kasten mit Glasdeckel beigegeben. Die Nadeln schwangen innerhalb desselben Ã¼be einer gradlinigen Elfen- 

bein-Skala, fÅ  ̧ welche eine besondere Reduktionstabelle entworfen 

unendlich kleine Bogen zu reduciren. 

Das Schema einer Beobachtung war folgendes: 

Mire: 

Meridianlage 

Ablenkungsmagnet No. 111 West Nordende 
Ost 

3 

West 

Meridianlage 

.!blenkungsmagnet No. IV West Nordende 
Ost 

West 

Meridianlage 

Mire 

Schwingungsdauer von NO. IV 

l , No. 111 

war, um die Schwingungsdauern 

Temperatur 

West 

Ost 

Temperatur 

West 

Ost 

Temperatur 

auf 

Leider wurde die Meridianlage in den meisten FÃ¤lle nicht beobachtet, sie wurde sonst eine will- 

kmt1~eiii ;  Kontrole der Deklinations-Bestim~nun@n mit dem Deklinatorium geboten haben; da diese Beob- 

clitLing aber \vcgcn des grossen Torsions-Faktors in der Regel nicht zur Bestimmung der Deklination diente, 

diese Einstellung von den Beobachtern meistens weglassen.  Da, WO sie vorhanden ist, dient sie 

ÃŸcstaigun der durch Li'is Deklinatorium gefundenen Deklinationen. doch sind die mit HÃ¼lf dieser Ab- 

gefundenen Deklinationen wegen der Gr6sse des To~s~o~s-Fak tors  (etwa 3 bis j) durch die ein kleiner 

ÃŸco~achtLlnesfehle stark vergr8ssert wird, unsicherer als die erstgenannten und sind daher nicht ber~ck-  

sichtigt worden. 
Die Schwingungsdaucrn wurden genau nach L am o n t  ' s Vorschrift fUr kleine Nadeln beobachtet; es 

r e  n~rnlich 10 Mal 'lie Zeit jedes dritten Durchgangs durch die btinellage notin, dann bis zur hundertsten W. 2- 



Schwingung gewartet, wieder 10 Mal jeder dritte Durchgang beobachtet und dies von der 200. Schwingung 
an noch einmal wiederholt. Es wurden auf diese Weise zwei Reihen von je 10 Werthen fÃ¼ die Dauer von 

IOO Schwingungen erhalten, die mit HÅ ļf des bei dem 60. und 160. Durchgang beobachteten Schwingungs- 
bogens auf unendlich kleine Bogen reducirt wurden. 

Die Intensitiit ergiebt sich nach der Formel: 

worin C eine Konstante, t die Schwingungsdauer, <p der Ablenkungswinkel, a und b Temperatur-Coefficienten, 
T die Temperatur bei den Schwingungen, T' diejenige bei den Ablenkungen bezeichnet. FÃ¼ die Konstante C 

waren in MÃ¼nche im Jahre 1873 fÅ  ̧ die hier allein in Frage kommenden Magnete III und IV und fur 

Gauss'sche Einheiten die Werthe log CIII = 0.67200 und log Civ = 0.66265 gefunden worden, was von den 

frÃ¼here ttir Roscher's Beobachtungen geltenden Werthen nur um resp. 4 und g Einheiten der letzten Stelle 
abweicht. 

Da sich hiernach die Konstanten in 1 5  Jahren so gut wie gar nicht geÃ¤nder hatten, so erschien es 

vollkommen berechtigt, dieselben auch ftir die Zukunft als unverÃ¤nderlic anzusehen und wurden die Intensitgten 
mit diesen Konstanten berechnet. 

Im Jahre 1883 erhielt das Observatorium ein absolutes Bifilar nach Koh l rauch  und es ergab sich nun, 
dass die Intensitiiten mit dem magnetischen Theodoliten sich erheblich zu gross ergaben und wurde dies Ver- 

anlassung zu einer eingehenden Untersuchung von Herrn Dr. Eschenhagen*) Ã¼be den wahren Werth der 
Intensitiit mittels verschiedener Instrumente, nfimlich: 

I .  mittels absoluter Bestimmung am alten magnetischen Theodoliten durch Ablenkung aus 2 Ent- 
fernungen bei Schiene senkrecht und parallel zur Nadel (Lamont 's  Handbuch S. 234 ff.); 

2. mittels ebensolcher Beobachtungen an einem neuen Theodoliten von Bamberg  und 
:<. mittels des K o h 1 ra U C h'schen Bifilars. 

Das Ergebniss war, dass die lntensitgt sich durch den alten Lamont'schen Theodoliten um o,oog7 Gauss'sche 
Einheiten zu gross ergab oder dass die Logarithmen der Konstanten um 0,00237 kleiner angenommen werden 
mussten als oben angegeben. 

Die IntensitHten wurden daher von neuem berechnet mit den fur C. G. S. Einheiten geltenden 
Konstanten : 

ig Cm = 9,66963 a = + o,g5 b = + 6 . 1  
ig CIV = 9,66028 a = + 0.95 b = + 5.1. 

Die Faktoren a und b geben fÃ¼ Re'aumurgrade die Temperatur-Korrektionen in Einheiten der fÃ¼nfte Stelle 
des Logarithmus. 

Die Ursache dieser auffallenden Thatsache, dass die Konstanten sich von 1873 bis 1883 so erheblich 

geandert haben, hat noch nicht v6llig aufgeklsrt werden kannen. Es ist in dem erwÃ¤hnte Aufsatze von Herrn 
Dr. Es C 11 e n h a gen  darauf hingewiesen worden, dass durch starkes Rosten des Magnets und dadurch auch hervor- 
gebrachten Substanzverlust und dem entsprechende Anderung des Tragheitsmoments die beobachtete Thatsache 
erklart werden ktinne, zugleich wurde jedoch darauf hingewiesen, dass in den Beobachtungen vom Jahre 18-9, 
wo ein ziemlich starkes Rosten der Magnete eingetreten war, sich keine p16tzliche ~ n d e r u n g  in der beob- 
achteten Intensitlit, wie sie hÃ¤tt eintreten mÅ¸ssen zu bemerken giebt. Eine Ã¤hnlich Wirkung kannte auch 
hervorgebracht werden, wenn die Konstante von dem Magnetismus des Ablenkungsmagnets oder von dem der 
abgelenkten Nadel abhinge und um der Sache weiter auf die Spur zu kommen, wurden auf Veranlassung des 
- 

*) Eschen ha g e n: Absolute Bestimmungen der horizontalen IntensitÃ¤ des Erdmagnetismus zu Wilhelmshaven. 
Annalen der Hydrographie 1885 S. 141 fi. 



Verfassers von Herrn Dr. Eschenhagen  eine Reihe von Beobachtungen gemacht, welche die Bestimmung der 
GrÃ¶ss k (S. Handbuch S. 235) bei Anwendung einer kleinen Nadel und der Reduktions-Konstante fÅ  ̧

eine grosse Nadel bei verschiedenem Magnetismus des Ablenkungs-Magnets und der grossen abgelenkten 

Nadel bezweckte. 

Die Untersuchung schien von Wichtigkeit zu sein, weil sie eine praktische Frage betrifft, ntimlich ob 
und wie weit man sich auf die von Lamon t  vorausgesetzte Konstanz von k verlassen k6nne und wie weit es 

zulÃ¤ssi und rathsam erscheint, eine grosse abgelenkte Nadel fÅ  ̧ die Intensittits-Beobachtung anzuwenden. 

Als Resultat ergab sich 

I .  dass man die Lamont'sche Konstante k (S. Handbuch S. 235) als unabhÃ¤ngi vom magnetischen 

Moment des Ablenkungs-Magnets ansehen, darf sobald die abgelenkte Nadel sehr klein ist; 
2. dass bei Anwendung einer grossen abgelenkten Nadel die oben erwghnte Konstante C eine aus- 

gesprochene AbhÃ¤ngigkei von dem magnetischen Moment sowohl des Ablenkungsrnagnets als auch, 
in geringerem Grade von dem Moment der abgelenkten Nadel zeigt, derart dass man bei Berechnung 
der IntensitÃ¤ mit unverÃ¤nder angenommenem C, eine grÃ¶sser Intensitgt erhÃ¤lt wenn der Magnetismus 

des Ablenkungsmagnets abgenommen hat. 

Es wurden mittels des alten Lamont'schen Theodoliten und den Ablenkungs-Magneten I und I1 
folgende IntensitÃ¤te erhalten, bei deren Ableitung fÅ  ̧ die Konstanten die 1873 in MÅ¸nche ermittelten Werthe 

angenommen wurden: 
M I M I1 

magn. Moment schwach Ho = 0,17864 

77 stark 0,17824 0,17831 auf gleichen Stand des 
n schwach 0,17880 

0'17898 i 
0,17902 

n 

Var.-Instr. reduzirt. 
stark 0,17826 0, I 782 I 

Da die Ablenkungs-Magnete seit 1873 an Magnetismus verloren haben und wir die damals bestimmten Cm und . 

CIV unverÃ¤nder beibehalten haben, so wird durch dies Resultat der Umstand, dass wir die Intensittiten in den 
letzten Jahren zu gross gefunden haben, zum grÃ¶sste Theil erklÃ¤rt ein noch unerkliirt bleibender Rest 
des grossen Betrages von o,ooog7 (C. G. S.) mag wohl in Substanz-Verlust in Folge [von Rosten seine Er- 
klÃ¤run finden. 

In Bezug auf Einzelheiten dieser Beobachtungen und ihrer Resultate muss auf die als Anhang mit- 

getheilte Arbeit des Herrn Dr. Eschenhagen  verwiesen werden. 
Die nachstehende Tabelle enthÃ¤l die beobachteten Daten fÅ  ̧ die Bestimmung der Horizontal-Intensittit, 

sowie diese selbst, fÃ¼ jeden Ablenkungs-Magnet besonders und im Mittel aus beiden, sammt der Reduktion auf 
die Basislinie des registrirenden Bifilars und der Temperatur des letzteren. Die entsprechende Reduktionsgr6sse 

f ~ r  das L a m  ont'sche Unifilar mit Magnet-Deflektoren ist nicht gegeben, weil fÅ  ̧ dasselbe keine Temperaturen 

abgelesen worden sind und die auf dieses Instrument Bezug habende Reduktions-Formel spgter aus anderem 
Material abgeleitet werden wird. Die vorletzte Rubrik enthiilt den Anfangsbuchstaben des Namens des Beob- 
achters: der Herren Dr. Andr ies  (A) und Dr. Eschenhagen  (E). 



D a t u m  

---- - 
P -- - -- P - ----- - 

sc11win- 1 
*hlen- ' Ahlen- 'ginqsdaner, Temperatur Reduction a u f ,  Temp. I 

I Intensitat die Basislinie des kungs- kungs- red' auf 
I 

unendlich bei ' bei Mittel Beoh. Bemerkungen 

magnet winkel kleine Ablen- Scliwin- X 
des Bifilar? 

No. T Bogen kung gungen reg. Bifilars. C 
t R R C. G. S. 

!< 

1882 Dezbr. 27 111. 350 37l.2 3t4479 0'17760 0.17761 -0'00220 1 i5?6o 
IV. 43 27'5 

1883 Januar 27 111. 35 42.4 

IV. 43 28'4 

Februar 24 111. 34 47.4 

71 

M3rz 

Mai 

V 

'7 

Juni 

77 

Juli 

7 1  

August 

Septbr. 

n 

Oktbr. 

Novbr. 

Dezbr. 

7 1  

IV. 43 26-3 

28 111. 34 23'9 

IV. ' 43 15-6 
I 

23 111. 34 40'8 

IV. 4238-7 

I 1". 34 31'5 
IV. 42 14.6 

18 111. 34 32'6 
Iv. 42 16-2 

25 111. 16.1 

Iv. 42 3.7 

27 111. 34 24.7 

IV. 42 33'5 
28 111. 34 28-3 

Iv. 42 18.2 

14 111. 34 33'0 
Iv. 42 22-6 

25 111. 34 40.3 
IV. 42 25-0 

25 111. 34 33'6 
IV. 42 15.0 

13 111. 34 30'0 
Iv. 42 16-5 

27 111. 34 37'4 
Iv. 42 26-2 

30 , 111. 34 31'8 
IV. 42 29'2 

29 111. 34 40'9 
IV. 42 36-4 

13 111. 34 44'8 

IV. 42 38-3 

24 111. 3443'2 
Iv. 42 32'2 

3. Inklination. 

A Leichte StÃ¶run1 

A 

Die Inklination wurde auf zweierlei Weise bestimmt, einmal mit HÅ¸lf des W eb e r' sehen Erdinduktors 

und dann mit einem Dover'schen Nadel-Inklinatorium. In der ersten Zeit wurde tjfter die erste, spster mehr 
die letzte Methode benutzt, weil sich mit dem Erdinduktor Schwierigkeiten ergaben. 



Die Methode, die durch den Magnetismus der Erde in einem bewegten Leiter induzirten galvanischen 
StrÃ¶m zur Messung der Inklination zu benutzen, indem die der Stromstgrke proportionalen Ausschlgge eines 

Galvanometers gemessen werden, einmal wenn die vertikale, dann wenn die horizontale Komponente des 

Erdmagnetismus induzirend wirkt, wurde von W e b e r  zuerst in anderer Form im Jahre 1837 benutzt*) und 

in  der jetzt gebrÃ¤uchliche Form in den Abhandlungen der ,,KÃ¶nigliche Sozieftit der Wissenschaften", 1853, 

Band V beschrieben. 

Sie besteht bekanntlich darin, dass man eine Drahtrolle, den Induktor, deren Axe genau vertikal resp. 

horizontal gemacht werden kann, um eine im ersten Falle horizontale, im zweiten vertikale Drehungs-Axe um 

einen Winkel von 180' dreht und den an einem Schwingungs-~alvanometer bewirkten Ausschlag beobachtet. 

Wenn  man den neuen Induktionsstoss durch Drehung des Induktors um 180Â in entgegengesetzter Richtung 

in  dem Augenblicke giebt, wo die Galvanometer-Nadel auf dem RÅ¸ckweg die Ruhe-Lage passirt, so wird die 

Bewegung derselben verstÃ¤rk und der Ausschlag nach der entgegengesetzten Seite wird grÃ¶sse sein als auf 
der ersten. Durch Fortsetzung dieses ~er fahrens  wird allmÃ¤hlic auf beiden Seiten der Ruhe-Lage ein 

Maximum des Ausschlages erreicht. 

Bei der Beobachtung und Ableitung der Inklination kann man verschiedene Wege gehen, indem man 

entweder alle AusschlÃ¤g beobachtet, ihre Summe bildet und indem man das sogenannte logarithmische 
Dekrement ableitet, die Reduktion des beobachteten tg 2 auf sin ' Ig  9 ausfahrt, oder indem man die Beobachtung 

erst beginnt. nachdem der Maximal-Ausschlag nahe erreicht ist und eine Anzahl InduktionsstÃ¶ss zur genaueren 
Bestimmung dieses Maximums beobachtet. Diese letztere Methode ist seit Herbst 1882 hier in Wilhelmshaven 

angewendet worden und mÃ¶g dieselbe im Folgenden durch ein Beispiel erlÃ¤uter werden. 

Sind die Maximal-AusschlÃ¤g resp. bei Induktor-Axe vertikal und horizontal X, und xg und a die 

Entfernung zwischen Spiegel und Skala, 

so ist: 

Es wurde beobachtet: 

Maximal-Ausschlag der 
Galvanometer-Nadel. 

1882. November 24. 78-48 
79.40 

79-82 
196'80 

198'40 

Indukror-Axe. Beobachter. 

horizontal 
9 ,  

vertikal 

Â¥ 

vertikal 
., 
17 

horizontal 

An diese Zahlen ist die Reduktion von tg 2 <r auf sin VÃ 9 oder - 
anzubringen, wobei a = I 281 Ska- $3 

lentheile zu setzen ist: 
- 

*) Resultate des erdmagnetischen Vereins 1837, S. 81. 



Die reduzinen und zusamrnengehtirigen Zahlen sind: 

Inklination. Inklination. 

Das Nadel-In klinat or ium war von Dover gefertigt und hatte die von diesem KÃ¼nstle an- 
genommene Konstruktion. Es wird nÃ¤mlic der Faden eines Mikroskops auf das Nadel-Ende derart eingestellt, 
dass der Winkel an der Spitze der Nadel durch den Faden halbirt wird. FÃ¼ jedes Nadel-Ende ist ein 

Mikroskop vorhanden, welches an der Alhidade des der Schwingungs-Ebene der Nadel parallelen Kreises, der 
durch Nonien auf ganze Minuten abgelesen werden kann, befestigt sind, 

Die Ermittelung der Meridianlage geschieht durch Bestimmung derjenigen Lage, in welcher die Nadel 
senkrecht steht, worauf das Instrument im Azimut um goO gedreht wird. Zum Ummagnetisiren dienten zwei 

grosse Streichmagnete, wiihrend die Nadel auf einem h6lzernen Bock befestigt ist. 

Ueber die Beobachtungsmethode m6ge hier nur erwÃ¤hn werden, dass das allgemein Ã¼blich Schema 

innegehalten wurde. Es wurde erst das eine, z. B. das obere Ende der Nadel im Mikroskop eingestellt, 

und der Kreis abgelesen, dann das untere Ende der Nadel und wieder der Kreis abgelesen, dann die 

Nadel vom Lager aufgehoben und dieselbe Beobachtung wiederholt. Dies geschieht mehrere Male. 

Als Beispiel m6ge folgendes dienen: 

1883 April 26. Marke A oben 

Kreis Ost Marke aussen: 68O n' 9 

, West ,, 7, 6 7 2 5 . 0  

0 l 67O 51!8 
V l l  , innen: 67 55.6 . Ost 7, 6 7 5 4 . 6  

Marke A unten 
Kreis Ost Marke aussen: 68O 1.'8 

West ,, ,, 68 10.4 
7 7 , innen: 68 11.6 L 8 Ã  
, Ost > Y  , 68 8 . 9  1 

Die Inklinations-Beobachtungen leiden an einer nicht unerheblichen Unsicherheit, welche sehr schiidlich 

auf die mit Htilfe derselben abgeleiteten Vertikal-Intensitiiten zurÃ¼ckwirkt Ein Fehler von I'  in der Inklination 
bewirkt unter der Voraussetzung, dass die Horizontal-IntensitÃ¤ richtig ist, in der Vertikal-IntensitÃ¤ einen Fehler 
von 0.00037 (C. G. S.) ein Grad von Genauigkeit, welcher den Inklinationen wohl nicht zugeschrieben werden 
kann, da sich aus der Diskussion der Vertikal-Intensitiiten, wie wir spgter sehen werden, ein w. F. der In- 
klination von i1.25 herausstellt, doch ist hierzu zu bemerken, dass, wie schon erwiihnt, die Horizontal-Inten- 
skaten, welche zur Berechnung der Vertikal-Intensitiit dienen, als richtig vorausgesetzt werden; in Wirklichkeit 

wurde also der W. F. einer Inklination wohl etwas geringer sein. Immerhin bilden die Inklinations-Bestim- 
mungen einen schwachen Punkt in den absoluten erdmagnetischen Beobachtungen. 

Durch die Schering'sche Methode der Beobachtung mit dem Erdinduktor ist eine Methode gewonnen, 
die geeignet erscheint, in dieser Hinsicht eine Besserung zu erzielen, jedoch war es leider nicht mtiglich, unsern 



Induktor danach umzuarbeiten, auch war unser Galvanometer nicht emptindlich g e n ~ ~ g .  uni bei so schwachen 

Strfinlen, wie sie bei Adjustirung der Drehungsaxe des Induktors in die Kalle der Inklinations-Richtung aut- 
treten, die AusschlÃ¤g genau zu messen. W i r  haben uns daher mit dem begnÃ¼ge mÃ¼ssen was unsere Hulfs- 
mittel zu erreichen gestatteten. 

- -  - -. 

I 
- - - P--- - - -- - -- -- -- 

I ~ e d u h t i o T 7  
! -  Ink, ,ndl l~)i l  1 auf Reduktion SIIII Jcr [ j e -  Methode der Inklination auf Null der Be- I Metliode d e ~  

T 
Datum 

Vert -Int. obach-l  Datum 
Beobachtung Ve1.1.-1111. Ohac'l- Ã Ÿ e o ~ a c ~ , ~ l i l l  

- - - - --P - - 
C. G.S. 1 ter C. G. S. ter  

- -. - - - -- - &--P- - -- - -P--- P 

I 

I 382 Decbr. . . 23 6;' ;I'.? ' + 0'00041 A Erdinduktor Juli . . . 26 67O 54l.8 +0-00054 A Nadel-Inklin. 
1883 Februar . 4 68 rs +o-00030 ,? 1 August. 17 67 59'9 +o'o<)oo8 E Erdinduktor 

,, . 22 68 6. j +O*OO~SI ,, r . . '7 67 59.2 0 B 11 

Msrz. . 31 67 58-0 + 0~00119 ., 7 1  , . 17 67 59'3 +0'00032 E Nadel-Inklin. 
April. . . 10 67 59'9 +o'00177 E ,Ã , . 17 67 58'9 +0.00036 ,, , Y 

, . . . 26 68 0.0 +0.00042 A Nadel-Inklin. Septbr.. 19 68 0.2 + 0-00049 ,. 11 

Mai . . . 29 67 55.5 +O'OOOI~ ,. n , . 25 68 17 +0'00064 A ,, 
, . . . . 31 68 3'6 +o-om50 E $ 1  Octbr. . 25 67 59.4 +o-00097 E Y 

Juni . . . 19 68 0-8 -0~00108 ,, ;l , . 30 68 3.9 + 0.00048 A 
, . . . 26 68 0-8 +oe000j3 A 1 1  Novbr. . 21 68 1.2 +O'OOIII E 1 1  

Juli. . . . 11 67 53,8 + 0-00028 E Erdinduktor , . 26 68 0.7 +o'om80 A 1 7  

, . . . . 23 67 55-4 +0~00017 7l  Nadel-Inklin. l 
Decbr. . 22 68 2'8 +0'001 j1 

" l " 

Die absoluten Bestimmungen sind fast ausschliesslich von den Herren Dr. A n d r i e s  und Dr. E s c h e n -  

h a g e n  angestellt. Einige von Herrn Dr. H e r r m a n n  gemachten Beobachtungen fallen vor die Zeit, wo die 

Registrir-Instrumente funktionirten und sind daher hier nicht aufgeftihrt, weil wir hier nur diejenigen ab- 

s o l ~ n e n  Bestimmungen verwerthen. fÃ¼ welche die photographischen Instrumente die korrespondirenden 

Variationen lieferten. 



Termin-Beobachtungen. 

Zu den Termin-Beobachtungen dienten Ã¤lter Instrumente Lamont'scher Konstruktion, welche in einem 
Panerrezimmer des Observatoriums aufgestellt waren. Dies Zimmer bildete die SÃ¼dwesteck des GebÃ¤ude und 

hatte die Gestalt eines rechtwinklig gebogenen Hakens. Es hatte nur ein Fenster an der nach Osten gekehrten 

Wand und war deshalb gegen pltitzliche Temperatur-Schwankungen recht gut gesch~tzt, um so mehr, als das 
genannte Fenster ein Doppelfenster war und durch das herabgelassene Rouleau auch die Sonne, welche wÃ¤hren 
einiger Stunden des Tages in das Zimmer hineinscheinen konnte, abgehalten wurde. In der That beschrÃ¤nk 

sich auch, wie aus den gemachten Temperatur-Ablesungen hervorgeht, die tÃ¤glich Schwankung im Sommer 
auf weniger als 1' C., im Winter auf etwa I-so C., wÃ¤hren die jÃ¤hrlich Schwankung sich ungefahr zwischen 
+ 8' und + 22' C. als Extreme vollzog. Im Winter, etwa vom 15. Oktober bis 15. April, wurde das magnetische 

Zimmer anfangs durch Offenlassen der ThÅ¸ nach dem Instrumentenzimmer etwas erwÃ¤rmt doch geschah 

dies im Winter 1882/83, welcher hier vornehmlich in Frage kommt, nicht regelm2ssig und spÃ¤te Ã¼berhaup 
nicht mehr. 

Oberhalb dieses Zimmers befanden sich in der Etage zwei Arbeitszimmer, ein gr6sseres und ein kleineres, 

welches letztere durch Abschneiden des tistlichen Hakens gebildet wird. Diese Zimmer, ebenso wie das parterre 
liegende Instrumenten- und das Uber demselben befindliche Barometerzimmer sind mit HeizkÃ¶rper versehen, 
welche aus eisernen vertikal stehenden Rtihren gebildet werden und die durch eine im Winkel an der Treppe 

nach oben gehende Rtihrenleitung einerseits mit dem Kessel der Warmwasser-Heizung, welcher sich im Keller 
des andern FlÃ¼gel des GebÃ¤ude befindet, andererseits mit dem auf dem Boden befindlichen Expansionsgefasse 

in Verbindung stehen. Ausserdem sind in dem Meridianzimmer, welches die Mitte des Gebaudes einnimmt, 
zum Offnen der Klappen des Meridianspalts dÃ¼nn eiserne Stangen vorhanden. 

Aus dieser Beschreibung, welche durch den nebenstehenden Situationsplan erlautert wird, auf welchem 
die Lage der Heizk6rper und andern Eisenmassen angedeutet ist, geht hervor, dass die Aufstellung der In- 
strumente eine ungunstige war, da dieselben den Einfltissen grosser Eisenmassen ausgesetzt waren, wodurch 

die Angaben derselben nicht unwesentlich beeinflusst werden mussten. Im Anfange wurde diesem Umstande 
nicht die ihm geb~hrende BerÅ¸cksichtigun zu Theil und erst spater als die Beobachtungen strenger durch- 
geftihrt wurden, wurde der grosse Einfluss erkannt, den die Eisenmassen auf den Gang der magnetischen In- 

strumente ausÃ¼bte und derselbe streng in Rechnung gezogen. Wir werden nachher die sich ftir diesen Fall 
ergebenden strengen Formeln, welche vom Verfasser in den Annalen der Hydrographie 1885 Seite 249 ff. ent- 
wickelt worden sind, mittheilen und den Nachweis fuhren, dass durch diese Formeln wirklich richtige Werthe 

der magnetischen Variationen erhalten werden. Hier wollen wir nur erwÃ¤hnen dass die Variationen der 
Vertikal-IntensitÃ¤t welche nach der gewtihnlichen Formel berechnet, keinerlei Ahnlichkeit mit den an einer 
Lloy d'schen Waage beobachteten hatten, durch die spÃ¤te abzuleitenden Formeln in leidlich befriedigende 
Ubereinstimmung mit der letzteren gebracht werden. 



Es m6ge nun eine kurze Beschreibung der Instrumente folgen, um dann zur Ableitung der Reduktions- 
Formeln Ã¼berzugehen 

Die Magnet-Nadeln, zwei Uhrfeder-Lamellen, die durch eine zwischengelegte dunne Kupferplatte von 
einander getrennt gehalten werden, lagen in einer, in einer Kupferplatte ausgesparten Rinne, in welcher sie 
einen spielraum von etwa 7' nach jeder Seite hatten. Diese Rinne war oben und unten, sowie vorne und 

hinten mit Glas~latten geschlossen. Der mit den Nadeln festverbundene Spiegel wurde von einem ebenfalls 

vorne und hinten mit Glasplatten geschlossenen Kasten eng umschlossen. Die Suspensions-R6hre hatte eine 
L ~ n g e  von 38"". 

Das f ~ r  die Messung der Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variatione bestimmte Instrument wurde durch zwei 
kompensirte Magnete, die an einem auf das GehÃ¤us geschobenem Holzbrette befestigt waren, um einen Winkel 

von etwa 48' abgelenkt. 

Die zur Messung der Variationen der Vertikal-IntensitÃ¤ dienenden weichen EisenstÃ¤b bestanden aus 
zwei durch BrÃ¼cke oben und unten mit einander verbundenen StÃ¤be und waren an dunnem Silberdraht auf- 

gehÃ¤ngt Ursprtinglich waren dieselben nach der Ã¤ltere Lamont'schen Art an einer Art von Galgen ange- 
hÃ¤ngt welcher vollkommen von dem GehÃ¤us mit der Nadel getrennt war. Da diese Konstruktion aber 

sehr wenig fest war und auch andere UbelstÃ¤nd zur Folge hatte, so wurde ein Holzgerust angefertigt, welches 

auf das Nadel-GehÃ¤us aufgesetzt werden konnte, und grosse Festigkeit und StabilitÃ¤ besass. Hierdurch wurden 

denn auch die frÃ¼here UebelstÃ¤nd beseitigt. 

Das Instrument Pur die Variationen der Horizontal-IntensitÃ¤ stand westlich von dem Deklinations- 

Instrument, das fÃ¼ Vertikal-IntensitÃ¤ Ã¶stlich es war daher die Nadel des ersteren mit dem Nordende nach 

Osten, die des letzteren nach Westen abgelenkt. 

Die Fernrohre waren alle an einer Axe befestigt und waren ganz von der in L a m o n t ' s  Handbuch 
des Erdmagnetismus Fig. 82 und 83 dargestellten Konstruktion, wie denn auch die, noch in L a m o n t ' s  Werk- 

statt angefertigten Instrumente durchaus der dort gegebenen Beschreibung entsprechen. 

Die Skalen waren von Glas und wurden mit Hulfe einer von der Zimmerdecke herabhÃ¤ngende Lampe, 
die den ganzen T a g  Ã¼be brannte, durch einen Spiegel von hinten beleuchtet. Sie umfassten 80 Skalentheile, 

was beilÃ¤ufi ebenso vielen Bogen-Minuten entspricht; bei starken St6rungen kam es daher hÃ¤utige vor, dass 

dieselben aus dem Gesichtsfelde herausgingen. 

Ableitung der Reduktions-Formeln. 

Indem wir beztiglich der Einzelheiten der Ableitung auf den Aufsatz: ,,Theorie der La  m t'sehen 

Instrumente zur Beobachtung der Variationen des Erdmagnetismus unter der Voraussetzung, dass die Deflek- 
toren einen beliebigen Winkel mit der Nadel bilden und dass sie ausserdern unter dem Einflusse st6render 

magnetischer Massen stehen" in den Annalen der Hydrographie 1885,  Seite 249 und 3 1  1 verweisen, wollen wir 

hier nur das Nothwendigste aus demselben wiederholen. 

Nach Gleichung (7) der genannten Arbeit ist der allgemeine Ausdruck fÅ  ̧ das Gleichgewicht einer 

Nadel, welche unter dem Einflusse eines ablenkenden magnetischen Moments K und dem Einflusse sturender 

magnetischer Massen von dem Moment A steht: 

(1.1 . . . . . X s i n q = K s i n ( a i - q ) + A h ( a ~ - y )  

hierin bezeichnet 9 den Winkel, welchen das Nordende der Nadel mit dem magnetischen Meridian bildet, 

den Winkel, welchen die Verbindungs-Linie der Deflektoren und a, den Winkel, welchen die Richtung der 
Linie von der Mitte der Nadel nach der Projektion der storenden magnetischen Masse auf die Ebene der 

Nadel mit dem magnetischen Meridian bildet. Die Winkel U,, ( t ~  und 9 werden vom magnetischen Meridian, 
W. 3- 



-9 und a q - y  \roll &r Richtung nach dem Nordende der abgelenkten Nadel aus durch N 0 S und W 

von o bis $oO gezahlt.*) 
Wir  werden nun die Reduktions-Formel fÃ¼ die einzelnen Elemente ableiten und bemerken vorher 

ein fur alle Mal, dass wir die auf die Deklination bezÃ¼gliche GrÃ¶sse mit keinem, die auf die Horizontal- 

Intensitiit beztiglichen mit einem, die auf die Vertikal-IntensitÃ¤ bezÃ¼gliche mit zwei Accenten versehen 

werden. Ferner bemerken wir hier, dass im Folgenden mit a, a' und a" stets die Entfernung zwischen Spiegel 

und Skala bezeichnet werden wird. 

A. Deklination. 

Da die Deklinations-Nadel keine andere Ablenkung erfahrt, wie die aus den stÃ¶rende Eisenmassen 

entspringende, so ist K = o  und die Gleichgewichts-Gleichung fÃ¼ dieselbe: 

(3 ) . . . . . . . . X sin ff/ = A sin (ct; - i p )  

wenn wir mit p den Winkel bezeichnen, um welchen die Nadel durch die Lokal-Attraktion aus dem Meridian 

abgelenkt ist. 

Ditlerentiiren wir die Gleichung ( 2 ) .  so erhÃ¤l man: 

(3.) . . d X sin I/)" + X,, . cos ifi, d if/ = A C.M (a; - d .  (ag - ip) .  

Die in diesem Ausdrucke vorkommenden Winkel qg und (aa - werden gebildet, ersterer durch die 
beiden verÃ¤nderliche Richtungen der Nadel und des magnetischen Meridians, letzterer durch die feste Rich- 

tung von der Nadel nach der Projektion der stÃ¶rende Massen auf die Ebene der Nadel und der verÃ¤nder 

lichen Richtung der Nadel. Die GrÃ¶ss d (Ã§gÃ‘3 giebt daher die ~ n d e r u n g  in der Richtung der Nadel an 
und wird mit HÅ¸lf der Skala gemessen. Bezeichnen wir den Normalpunkt der Skala mit N, den abgelesenen 

Skalentheil mit n und den Wenh  eines Skalentheils in Bogen mit s, so ist, so lange die Anderung der Nadel- 

Stellung klein ist d (ag - *) = e (n - N), wenn die Bezifferung der Skala derart ist, dass bei einer Bewegung 

der Nadel nach Westen, also bei einer Vergrtisserung des Winkels (aaÃ P),,, oder einer Verkleinerung der von1 

astronomischen Meridian aus ebenfalls Uber Ost gezÃ¤hlte Deklination, der Skalentheil n ein gr6sserer wird. 

Ist die Ã„nderun der Nadelstellung gross, so ist: 

Der Winkel aq ist der Winkel, welchen der magnetische Meridian mit einer festen Richtung bildet, 
dnq ist daher die Ã„nderun der Deklination, und es ist d a  = - ~ d ,  weil einer Verkleinerung der Ã¶stliche 

Deklination (Bewegung des Nordendes der Nadel nach Westen) eine VergrÃ¶sserun des Winkels Ã§ entspricht. 

Setzen wir nun: 

dff /=d(ta-d(a2-V) 

=-AJ-Ã§(n-N 

in die Gleichung (3)  ein, so erhalten wir: 

(I) &<=-( I+  - A c ; ( a s -  *'&) ..(n-N) + W .  tgtpo. d X  
0 ^" X f l  

Ist das magnetische Moment der Nadel = Md, so ist die Direktionskraft derselben unter dem vereinigten 
-- 

*) Dies ist in Qbereinstimmung mit den BeschlÃ¼sse der Wiener Polar-Konferenz. In dem erwÃ¤hnte Aufsatze 
ist die Zshlung der Winkel in umgekehrter Richtung angenommen worden, desshalb stimmen die hier gegebenen 
Formeln in den Vorzeichen mit denen in den Annalen der Hydrographie nicht Uberein. 



Einflusse des Erdmagnetismus und der st6renden magnetischen Massen =: M' [X ccs p + A cos (a, - +)I, wahrend 
die ungestÃ¶rt Direktionskraft 7: M' X ist. 

Bezeichnen wir mit t und T die Schwingungs-Dauer derselben Nadel resp. an dem Platze des Ilekli- 
nations-Instruments und an einem eisenfreien Orte, und mit K das Tr~iglleitsmoment, so haben wir: 

woraus 

(4.) . . . . . . A cos (uv - U, - --  
COS Ifr - T' S R ( .  

folgt. 

Diese Gleichung in Verbindung mit der aus der Bestimmung des Winkels ifi sich ergebenden, kann 

A 
dazu dienen die Gr6sse i1 -~  und ag zu bestimmen. Ist n3rnlich <// bekannt, so folgt aus (2.) 

A ( 5 . )  . . . . . . . . sin (0; - ̂1} = sin I )  

und aus (4.) 

A woraus sich und Ã§ leicht ergeben. 

A Das Vorzeichen von richtet sich danach, ob die sti,jrenden Massen auf das Nordende der Nadel eine 

A Anziehung oder eine Abstossul~g ausÃ¼ben in1 ersteren Falle hai --.- das positive, irn zweiten das negative X 
Vorzeichen. .- 

B. Horizontal-IntensitÃ¤t 

Die Gleichgewichts-Gleichung wird, wenn wir alle Grossen zur Unterscheidung mit einem Acceni vcr- 

sehen, nach ( 1 . 1  
(7.) . . . . . X sin V' = K' sin (di - 9') + A' sin (Ã§I - V'). 

woraus durch Differentation folgt: 

dX sin P',, + X,,  cos T',, dy' =: K' cos {U', - V'),, d (Ã§i  - y') + A' cos (rtd2 - T ' ) ~  d ( Ã § l  - V'). 

Da al, - y1 und aig - 9' Winkel sind, welche die Nadel mit zwei festen Richtungen bildet, so muss 

d (a'g - cp') = d (ad1 - ff") und aus gleichem Grunde d a'Ã = d a', sein. 

Setzen wir daher 
da)' = d c < ' ~  - d (nJi - 9') 

so wird nach Elimination von K' 

Ist die Nadel, wie in unserem Falle, nach Osten abgelenkt, SO liegt <f' im ersten Quadranten und wird 

fÅ  ̧ IntensitÃ¤te kleiner, d. h. der Winkel a\ - ff' wird grasser. Die Bezifferung der Skala war 

derart, dass bei wachsender IntensitÃ¤ wachsende Skalentheile an den Faden des Ablesefernrohrs traten, wir 
n' - N' 

haben daher d(al, - @) = 7 zu setzen. 



A<f 
Wird dieser Werth sowie da' ,  =- - und ftir letzteres sein Werth aus (I) eingesetzt, so ergiebt sich m 

nach leichten Umformungen : 

Dies ist die allgemeine Formel, wenn die Verbindungslinie der Deflektoren einen beliebigen Winkel 
mit der Nadel bilden. Ist dieser, wie bei dem Instrument in Wilhelmshaven, wo das Nordende der Nadel nach 
Osten abgelenkt war, = goO anzunehmen, so ist: ail - tp' = go' oder ail = qs + (T' und die Formel (9.) geht 
Å¸be in: 

Diese Formel ist nur anwendbar ftir kleine Variationen der IntensitÃ¤t Sind diese von gr6sserem Be- 
trage, so muss entweder eine strenge Formel angewendet werden, wie sie in den ~ A n n a l e n ~  Seite 312 Gl. (IIa) 
abgeleitet worden ist, oder man hat eine Reihenentwickelung vorzunehmen, welche nach Potenzen von n* - N' 
und n - N fortschreitet. Eine Formel der letzteren A n  wtirde jedoch eine sehr komplizirte Gestalt annehmen 
und durfte es bequemer sein nach der Formel (IIa) sich eine Tabelle zu berechnen. FÅ¸ die in Nachstehendem 
gegebenen Termin-Beobachtungen kommt dies nicht in Frage, da die Variationen nicht gr6sser waren, als dass 
sie nach der einfachen Differentialformel haben berechnet werden k6nnen. 

Der Vollst3ndigkeit halber m6ge indess die Formel auch hier mitgetheilt werden. Sie lautet in ihrer 
allgemeinen Form: 

was fÅ  ̧ a', - y' = qoO oder a', = y0 + yi Å¸bergeh in: 

Hierin ist zu setzen: 

n' -Nd 2  Â¥""'l-"" c ' i ^ { I - - ~ ( - ~ ~ - )  ) 
da', = - A rf (nach GI. I) 

und 
d q' = d "', - d (nI1 - W'). 

A ' A Die Koeffizienten bezw. die Gr6ssen a', und 9' ktinnen, wenn und ad2 sowie und aa 

durch anderweite Beobachtungen bekannt sind, auf folgende Weise bestimmt werden. Es werden folgende 
Beobachtungen gemacht: 

I. Ein HÃ¼ifsmagne in der Entfernung e', senkrecht auf der Richtung (f>' der Nadel lenke diese um A (P' 

ab; dies giebt: 
sin nti A' sin (U', - als) 

(11a.1 . ~ [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ j + ~ ~ ~ ~ ]  Q A ~ I = $ .  

Sind n', und die Skalenablesungen bei beiden Lagen des HÅ¸lfsmagnets so ist: 

nl, - nl, < r a A ~ ' =  ,ai u n d & ~ y ' =  nl, - n's - ( nll a, 
4 a' - n" )3 

und ebenso in allen andern Fiillen. 



2. Derselbe Magnet werde nÃ¶rdlic oder stidlich in der Entfernung eti in die Verlgngerung der freien 

Nadel, nachdem die Deflektoren entfernt sind, hingelegt, darauf die Deflektoren angebracht und die 

Ablenkung A, y' beobachtet. Die freie Nadel ohne Deflektoren stellt sich nicht in den Meridian, 

sondern wird durch die magnetischen Massen um den Winkel abgelenkt, der HÅ¸ifsmagne bildet 
daher auch nicht den Winkel y', sondern <f' - 0' mit der Nadel, daher:,! 

( n b . ) .  . . . . 
3. Der Htilfsmagnet, nfirdlich oder sÅ¸dlic senkrecht zur Deklinations-Nadel gelegt, lenke dieselbe aus 

der Entfernung e, um A y ab, dann: 

Endlich kann man noch 

4. Den Htilfsmagnet ntirdlich oder sÅ¸dlic von der IntensitÃ¤ts-Nade senkrecht auf der Richtung der 
freien Nadel anbringen (indem man denselben, nachdem Beobachtung 2 gemacht worden ist, um 

goO dreht) und die Ablenkung AS beobachten. In diesem Falle ist: 

X sin aJi A i n  [a', - U';)] 
("d.) .  . . . . M 

O S  - + I )  [ $in - + T s-,=jT) f .  A, T' = L-. 
C', 3 

Aus ( H  a und b) folgt: 

(I 2.) . . . . . . . . sin (V' - V') = e'a3 k Ai V' 
2 edi3 A 9' 

und aus (11  b und d): 
ed2' <? A l  CF' (12a.) . . . . . . . tg (T' - p') = 2 eda3 is; A, T' 

woraus sich (P' findet, wenn bekannt ist. 

Die Kombination von (n a und C) ergiebt: 

sin ci', A1 (U'I - e13 & b 
V + + - --J-' - -- 

(13') ' . sin (ttdl - T') X sin (.a I -T'^ - e'f <;CA y' cos + 

Wenn U', - ip' = goO, so geht diese Formel tiber in: 

A A cos(a, - i / ~ )  
C. ,' + -T ros (a', - , I )  = fg ' cos qJ [I + eIi3 i g  LI T' %-G --I 

und hieraus: 

worin: 
A ' B sin Ã = -X- sin a', 

Sind die Instrumente an einem eisenfreien Orte aufgestellt. so gellt (13) tiber in: 

die Larnol~tls&e Formel zur Best in~mu~~g dei Ablenkungs-IYil~kels. 
Es ist von dem vormaligen Leiter der tonischen Polar-Expedition nach Godthaab Herrn Pauisen 

nachgewiesen und folgt auch aus ( I  d, wenn darin A = o und U', - T' = nahe goO gesetzt wird, sodass . . 

*I Mittheilung des internationalen Polar-Con~ites S. 192. 



sin (c'i - 9') nur sehr w n i g  von I verschieden ist, dass die Formel in diesem Falle den Winkel a',, d. 11. 

den Winkel ergiebt, welchen die Verbindungslinie der Deflektoren mit dem magnetischen Meridian bildet 1111d 
nur in dem Spezialfalle, dass genau Ã§', y l=  go ist, den Ablenkungs-Winkel der Nadel. Man hat nun 

kein Mittel diesen Fall mit Sicherheit zu konstatiren und so ist die Lamont'sche Methode fiir die Be- 

stimmung des Ablenkungs-Winkels werthlos, dagegen kann sie dazu dienen den Winkel al,, welchen die Ver- 

bindungslinie der Deflektoren mit dem Meridian bildet, zu bestimmen, wenn der Ablenkungs-Winkel <p' auf 

andere Weise etwa durch die oben beschriebenen Ablenkungs-Beobachtungen oder mit HÃ¼lf eines magnetischen 

Theodoliten bekannt ist. 

FÅ  ̧ das Instrument in Wilhelmshaven sind die Beobachtungen leider nicht in der erwÃ¤hnte Weise 

angestellt, auch wurden die Instrumente im September 1884 entfernt, weil das Zimmer anderweitig gebraucht 

und umgebaut wurde, ehe ;diese VerhÃ¤ltniss ganz klar erkannt wurden; es bleibt daher nur Ã¼bri nach 

Formel ( 1 3 )  zu rechnen unter der Voraussetzung, dass a', -T'= goO ist. Unter den in mittleren Breiten 

in der Regel stattfindenden magnetischen VerhÃ¤ltnisse wird durch eine kleine Abweichung von der Vor- 

ilLlssetzllng, und nur eine solche kÃ¶nnt in Frage kommen, kein sehr in's Gewicht fallender Fehler her- 
vorgerufen. 

A A' 
Die Anwendung der oben aufgestellten Formeln setzt die Kenntniss von Ã£- , tpi <p'. u2 und cda 

voraus. Es ist schon oben, bei Gelegenheit der Deklinations-Variationen gezeigt worden, wie man diese 

Grossen bestimmen kann, wir wollen hier jedoch noch eine Methode ableiten, welche nur die Beobachtung 
von Ablenkungswinkeln voraussetzt. Es werden die folgenden Ablenkungswinkel der Nadel bestimmt und 

zwar am besten in der hier gegebenen Reihenfolge: 

I .  Der Winkel P', welcher durch die st6renden magnetischen Massen hervorgebracht wird; 

2. der Winkel V',  oder der Ablenkungssvinkel der Nadel nach Anbringung der Deflektoren, nach (12) 

oder ( iza)  oder direkt mit HÅ¸lf von zwei Theodoliten oder iihnlichen Vorrichtungen, wobei nur zu beachten 
ist, dass man durch alle diese Methoden zun3chst den Winkel (fi'-q' erhÃ¤lt 

3. der Ablenkungswinkel Y,', welchen die Deflektoren, die unver~ndert in ihrer Stellung belassen 

werden, an einem eisenfreien Orte hervorbringen, wobei der Winkel zwischen der Nadel und der Verbindungs- 

Linie der Deflektoren derselbe sein muss wie bei der Beobachtung des Winkels yl. Dies erreicht man am 
einfachsten dadurch, dass man in beiden FÃ¤lle die Nadel mÃ¶glichs senkrecht zu den Deflektoren einstellt, 

eine kleine Abweichung von dieser Stellung hat dann nur einen geringen Einfluss auf die zu messenden 

Winkel. Auch ist es nothwendig, das Minimum der Ablenkung herzustellen, um den Einfluss, welchen eine 
etwaige Verschiedenheit der Lage der Nadel haben k6nnte, zu eliminiren. 

Diese drei Beobachtungen entsprechen der Reihe nach den folgenden Ruhe-Gleichungen der Nadel: 

Die Kombination dieser drei Gleichungen ergiebt: 

l A' . , _ sin ~ [ ' s i n  \bl 
8 - ($L- 

(14.) , 
sin p i  cos <ffl _ J ,  cos (11, = - - --- I A I  sin ( ~ ~ - 4 , ~ )  

A' woraus und ndg leicht ermittelt werden. 



C. Vertikal-IntensitÃ¤t 
Die Gleichgewichts-Gleichung ftir das Instrument zur Beobachtung der Variationen der Vertikal- 

IntensitÃ¤ ist nach Gleichung (33) der Eingangs erwÃ¤hnte Abhandlung in den ,,Annalen" S. 319: 

( I  5.' X sin q" = - K" sin (r~",-y") + k" sin 2 (Ã§ii - y") + A" sin (a"2-y"). 

Von diesen 3 Gliedern bedarf das zweite k" sin 2 (attI-Y") einer Erlauterung. 

Es verdankt seine Existenz dem Umstande, dass die Nadel selbst in den EisenstÃ¤be ein magnetisches 
Moment induzirt, welches bei Ablenkung der Nadel anziehend auf diese wirkt und sie weiter aus ihrer Ruhe- 

lage entfernt, als sonst der Fall sein wtirde. Wir  haben a. a. 0. S. 314 die Vorstellung angenommen, dass 
durch die Wirkung der Nadel zwei kleine Magnete erzeugt wtirden, deren Axen nach den Polen der Nadel 

gerichtet sind und haben danach die Wirkung dieses induzirten Moments abgeleitet, wodurch wir auf die 

soeben angeftihlte Ruhegleichung gefÅ¸hr worden sind, welche vollkommen der eben erw2hnten Wirkung 

entspricht. 
Andert sich die Vertikal-IntensitÃ¤t so Ã¤nder sich auch der durch dieselbe in den EisenstÃ¤be induzirte 

Magnetismus oder die Grosse K", welche Ã¼bergeh in Kidn + a, d Y und wir erhalten durch Differentiation von 

Gleichung ( I  5) nach einfachen Umformungen 

Ist, wie in dem vorliegenden Falle, das Nordende der Nadel nach Westen abgelenkt, und die Be- 

zifferung der Skala eine solche, dass einem grÃ¶ssere Skalentheile eine grÃ¶sser Vertikal-IntensitÃ¤ entspricht, 
- n"- N" 

so haben wir d (U'\ - y ) - a,, zu setzen, und wie auch sonst d U," = -G- Werden diese Sub- 

stitutionen gemacht, so geht (16) tiber in: 

dX vor in  ftir A <t und T,Ã ihre Werthe aus (I) und $1) einzusetzen sind. Ist U," - y" =yO so geht dies Å¸be in: 

AI' cos ( a c  -Y),,) ndl - X I '  + c0.C Ti1 Ad - sitz yOld d \  %] 
2 a" W 

wenn wir: 

setzen und dieselbe Bezeichnung auch ftir den Fall, dass al" - q" = qoO ist anwenden. 
Sind die Variatiohen sehr gross, so hat man die Formel 

A" sin(n"i - a",) sin d (N"1 -T") + - ---- so sim ( Ã § t l , - y l '  ~ i n  ((di1 - q")" + d (K" - Ãˆ") 

*) Ein Druckfehler in der mehremahnten Abhandlung S. 319, wo in der letzten Zeile steht: 

((e," - T"). + d - y") (NP - Ãˆ"lo Statt: sir ((tId1, - Ãˆ")  + d (G"~ - ,Â¥) 

m6ge hier angemerkt werden. 



I I ~ )  d Y = -"- [Ã£ qllu - ( ~ " 0  +<<Â¥ - (1 - q) ,in d (i,lli - ,,ld) +At _ ,l.)o H (alt, _ , , J , ) ] .  
"I Ko cos d (U'\ - 4) Xo 

Was die Bestimmung des Ablenkungs-Winkels und der andern Konstanten anlangt, so geschieht die- 

selbe auf gleiche Weise wie f ~ r  die Horizontal-IntensitÃ¤t nur mit der Modifikation, dass wir natÃ¼rlic Ã¼beral 

AU ?tll sin U", sin alti 
ol', und ytl zu substituiren und in ( I  I a, b und d) q statt (U,lt und ebenso bei 

AU Anwendung von G1 ( I  33) B cos (t Â¥= q + cos al1̂  zu setzen haben. 

Es wiiren jetzt nur noch q und a, zu bestimmen. 

Die erstere Grosse, deren Bedeutung und Wichtigkeit von L a m o n t  erst ziemlich spÃ¤ erkannt wurde, 

scheint spater wieder in Vergessenheit gerathen zu sein, oder man hat ihr keine besondere Wichtigkeit bei- 
gelegt, denn es ist in den fÅ  ̧ die internationalen Polar-Expeditionen gegebenen Instruktionen nirgends darauf 
aufmerksam gemacht worden, dass die Nadel selbst in den EisenstÃ¤be ein magnetisches Moment induzire, 
welches die Wirkung hat, dass die Nadel bei einer Ablenkung sich weiter aus der Ruhelage entfernt als ohne 
dasselbe. Bei den Ablenkungs-Beobachtungen zur Bestimmung des Winkels y" bemerkte Dr. Giese, Chef der 

deutschen Expedition nach Kingua-Fjord im Cumberland-Sunde, dass die Ablenkungen nicht unwesentlich 

(um kleiner ausfielen, wenn die Nadel durch Magnete um den Winkel (f" abgelenkt war, als wenn dies 

durch die Eisenstitbe geschah. Er  schrieb dies indess einer Induktion von Magnetismus in den EisenstÃ¤be 

durch den bei den Ablenkungen benutzten Hulfs-Magnet und durch die Horizontal-Komponente des Erd- 
magnetismus zu und erst bei der Bearbeitung der Beobachtungen von Kingua-Fjord wurde der wahre 
Sachverhalt erkannt und gefunden, dass schon Lamont  in dem IV. Supplements-Bande der Annalen der 

MUnctiener Sternwarte, sowie in Poggendorfs  Annalen Band 109 und 1 I 2 hierauf aufmerksam gemacht 
hatte. Es wurde nun der Versuch gemacht, die Ubertragbarkeit der Bestimmung von q von einem Orte 
auf einen andern, mittels der Formel ( 1 8 )  nachzuweisen, indem in Wilhelmshaven durch Herrn Dr. Eschen- 

hagen,  so weit es die Stellung der Eisenstiibe zu der Nadel betrifft unter denselben VerhÃ¤ltnisse wie in 
Kingua, eine Bestimmung von q vorgenommen und nach Formel (18) der Werth von k ermittelt wurde, 
welcher im Fall diese Formel richtig ist, mit dem aus Dr. Giese's Bestimmung in Kingua-Fjord von q folgen- 

den Werth Å¸bereinstimme musste. Dies war in hinreichend befriedigender Weise der Fall, da der Unter- 
schied ohne Schwierigkeit durch kleine Beobachtungs-Fehler und inzwischen (in 2 Jahren) eingetretene Abnahme 

des Magnetismus der Nadel erklart werden konnte. NÃ¤here hierÅ¸be findet sich in der Bearbeitung der 
magnetischen Beobachtungen von Sud-Georgien S. 2 I q. 

Was nun die Bestimmung von q betrifft, so ktinnen zwei Methoden zur Anwendung gebracht werden: 
1. durch Beobachtung von Ablenkungen und 2. durch Beobachtung von Schwingungen. Die erste Methode 
besteht darin, dass man die Nadel durch einen Htilfsmagnet ablenkt, einmal wenn sie durch die EisenstÃ¤b 

und dann, wenn sie durch Magnete um denselben Winkel abgelenkt ist. Diese Beobachtung kann in Ver- 
bindung mit der Bestimmung des Winkels <f" oder auch in Verbindung mit der Bestimmung von a, gemacht 
werden. Es ist hierbei von g r o s s er W i C h t i gk e i t, dass die RÃ¼cklenkungs-Magnete durch welche nach Weg- 

nahme der Eisenstabe wieder die Ablenkung 9" hergestellt wird, denselben Winkel mit dem magnetischen 
Meridian und mit der Nadel bilden wie die Verbindungslinie der EisenstÃ¤be und da dies schwer herzustellen 
ist, so hat diese Methode etwas unsicheres. Die hierzu dienende Formel ergiebt sich wie folgt: 

1. Ablenkung der Nadel bei Montirung der EisenstÃ¤be Die durch den Htilfsmagnet hervorgebrachte 
Ablenkung sei A tp" 
Dann ist 

sin a", A" s*, - al'*) M 



2. Ablenkung der Nadel, nachdem die Eisenstiibe entfernt und dieselbe durch Magnete wieder um den 
Winkel I#' abgelenkt worden ist, wobei a", und a\ -ql'dieselben sein miissen wie f r~her .  

Die Ablenkung durch den HÃ¼lfsmagne sei A y' dann: 

Man sieht, dass eine etwaige Verschiedenheit von a", in beiden Ftillen, einen erheblichen Einfluss auf 
die Bestimmung von q haben kann und zwar um so mehr, je grÃ¶sse der Ablenkungs-Winkel <jpl' ist 

Hat man durch ein unabhiingiges Mittel die Winkel a", und y" bestimmt, z. B. <jp" mit HÅ¸lf des 
magnetischen Theodoliten und ist a", durch andere mechanische HÅ¸lfsmittel wenigstens innerhalb 10 '  genau 
bekannt, so wÃ¼rd es genÃ¼gen die Ablenkung bei montirten Eisenstgben zu machen und die bestimmten 

Winkel in die Gleichung (19) einzusetzen. Das magnetische Moment M, des HÅ¸lfsmagnet und X kÃ¶nne 
eliminirt werden durch Ablenkung der Deklinations-Nadel. 

2. Eine andere Methode wird durch die Beobachtung von Schwingungsdauern gegeben. Ist tu die 
Schwingungsdauer der Nadel des Instruments fiir Vertikal-IntensitÃ¤ts-Variatione bei montirten Eisenstiiben 
(wobei natÃ¼rlic eine etwaige DÃ¤mpfun entfernt sein muss), t", wenn die Eisenstilbe durch Magnete ersetzt 

werden, so hat man die beiden Gleichungen: 

s i n  A" s i n  (u"~ - a",) nt K } -  ., 
und 

woraus: 

und f ~ r  a " , - f f "=qO 
t" 2 AU COS ((,", - If") 

(27) q = &- - cosF~l ( 1  - ̂) 
Auch hier gilt dasselbe, was fÃ¼ die Methode durch Ablenkungs-Beobachtungen mit Bezug aut die 

Genauigkeit, mit der die RÅ¸cklenkungs-Magnet orientin sein mtissen, und fÅ  ̧ den Fall, dass man <pl' und 

durch andere Methoden mit einiger Genauigkeit bestimmt hat, gesg t  wurde. 

Hat man die Bestimmung von q bei einem anderen Ablenkungs-Winkel vorgenommen, als man fÅ¸ die 

Beobachtung der Variationen braucht, beispielsweise wenn man das q an einem eisenfreien Orte bestimmt, 
wo der Ablenkungs-Winkel <p", ist, wahrend er an dem Orte, wo das Instrument gebraucht wird und bei der- 
selben Stellung der Stabe unter dem Einflusse der st6renden Eisenmassen Ã§p ist, so hat man das gefundene 

q' auf das an letzterem Orte geltende q zu reduziren durch die Formel 
COS 9 ,  

(28) I - q = ( I  - q') -- cos Q" - 

Dies fuhrt auf eine dritte Methode der Bestimmung von q, welche jedoch voraussetzt, dass der Wenh 

dieser bei jeder Stellung der Eisensttibe derselbe sei. Man bestimme niimlich q' bei einer Stellung der 

Eisensthbe, wo sie keine oder nur eine kleine, genau messbare Ablenkung hervorbringen und reduzirt sie W. 4- 



<Iann auf di;n Winkel q1 nach (28). Dies d r d e  die genaueste und sicherste Methode sein, wenn die gemachte 

Voraussetzung richtig ist, was aber noch einer besonderen Untersuchung bedarf. 
Wir haben uns bei der Bestimmung von '1 etwas lÃ¤nge aufgehalten, weil hiertiber in den LehrbÃ¼cher 

nichts zu rinlieIl ist und auch Lamont  ziemlich fltichtig darÅ¸be weggeht. Dass die Gr6sse unter UmstÃ¤nde 

von Bedeutung werden kann, beweisen die Thatsachen, dass q zu Kingua-Fjord bei Anwendung einer 
.sehr kleinen Nadel den Werth o,8q und in Wilhelmshaven o,g3 hatte, sodass bei VernachlÃ¤ssigun desselben 
die Variationen der Vertikal-Intensit2t in dem einen Falle um 10, im anderen um 7 Prozent zu gross gefunden 

worden wÃ¤ren 
BezÅ¸glic der Bestimmung von a, verweisen wir auf Lamont's:  ,,Handbuch des Erdmagnetismus" 

S. 2 1 7  und 264, den ,,Supplementband IV der Annalen der Munchener Sternwarte", sowie auf die mehrerwÃ¤hnt 

Abhandlung in den ,,Annalen der Hydrographie" ftir 1885 S. 317 ff. 
Die Methode der Bestimmung besteht bekanntlich darin, dass man durch einen senkrecht ober- oder 

unterhalb der Mitte der Nadel drehbar befestigten Magnet, von bekanntem Moment, dessen Axe vertikal steht, 

in den StBben Magnetismus induzirt, einmal den durch die Vertikal-Komponente des Erdmagnetismus hervor- 
gerufenen versttirkend, sodann denselben schwÃ¤chend 

Das Moment des Htilfsmagnets liisst sich bestimmen, indem man denselben in horizontale Lage legt 
und die dann hervorgebrachte Ablenkung der Nadel beobachtet. 

Die Formel zur Bestimmung von a,  lautet fÅ̧  nicht zu grosse AusschlÃ¤ge 

Hierin haben die Buchstaben folgende Bedeutung: n", und n1I2 bedeuten die Skalenablesungen bei 

vertikaler, 11"~ und n1I4 diejenigen bei horizontaler Stellung des Hiilfsmagnets und verschiedener Lage der 
Pole. 2 h ist die vertikale Entfernung der Mitten der beiden Eisenst%be, 2 k die horizontale Entfernung der 
Eisenst~be von einander und e die vertikale Entfernung der Mitte des Htilfsmagnets ober- oder unterhalb der 

Ebene der Nadel. 

Numerische Bestimmung der Reduktions-Koeffizienten. 

A. Bestimmung der auf den Loka1ein.fl.u~~ durch Eisenmassen bezÃ¼gliche Grossen. 

Der Einfluss der Eisenmassen wurde auf die oben [ ~ l .  (5) und (6)l angegebene Weise durch Be- 

obachtung der Deviation einer im Meridian liegenden Nadel auf dem Pfeiler jedes einzelnen der Variations- 
Instrumente und Vergleichung ihrer Schwingungsdauer dort mit der an einem eisenfreien Orte gefunden. 

Das einfache Verfahren der Deviations-Bestimmung bedarf wohl keiner ngheren Beschreibung, als dass 
wir erwiihnen, dass dieselbe mittels des Bamberg'schen Deklinatoriums geschah, welches eine umlegbare Nadel 
besitzt, und dass das astronomische Azimut durch Beobachtung der Sonne bestimmt wurde. 

Die Schwingungsdauern wurden mit den Nadeln I und 2 des auf Sud-Georgien benutzten Bamberg- 
sehen magnetischen Theodoliten erhalten und wurden mit HÅ¸lf der Formel: 

auf gleiche Intensitst und Temperatur reduzirt. 

Hierin bedeutet a den Temperatur-Koeffizienten des Magnets und 9' den ~usdehnun~s-Koeffizienten 
des Stahls. 

in e r e m  Falle, wo X. = 0-178 und tÅ  ̧ beide Magnete Ã + 2p4 = 0-0302016 ist, wird: 

/F to = (g t + i 2 - t  (X - XÃ£ - 0-0000438 (T-  T.) 

wenn T und r,, in Celsius-Graden und X und X. in C. G. S. Einheiten ausgedruckt sind. 



Es  mGge noch bemerkt werden, dass bei der Beobachtung auf einem Pfeiler die Instrumente auf den 

beiden anderen Pfeilern aufgestellt blieben, so dass in den erhaltenen Zahlenwerthen auch der gegenseitige 

Einfluss der Instrumente mit enthalten ist. 

1884 September 24. und 25. 
a Deviation: Beob.: B. 

auf dem Pfeiler des Dek1in.-Instr.: - 3O 36l.3 
. , , , Hor.-1nt.- ,, : - 3 32-9 
. , . ., Vert.-1nt.-,, : - 3 2-7 

b' Schwingungsdauer, reduzirt auf unendlich kleine BÃ¶gen 

Im absoluten Hause: Beob.: E. 
T -  T,, X - X. log der red. Schwingungsdauer 

0.69371 vor der Beob. im Variations-Zimmer 
4.9377 1 

Magnet 1 : 4.9372 I, + 0-o000~ 0'69353 nach der Beob. im Variations-Zimmer 
4.9371 1 

Im Variations-Zimmer: Beob. E. 
Auf dem Pfeiler des Deklin.-Instr.: 
Magnet I: 5'24991 

5.2484 1 - I e 0  
-0'00019 

Auf dem Pfeiler des Hor.-Int.-Instr.: 
Magnet I: 5-0860 } -0.2 - 0.00020 0'70607 

5.0840 

-- II :4*9834\-0.5 -0-00021 0.69727 
4-9827 1 

Auf dem Pfeiler des Vert.-1nt.-Instr. : 
Magnet I: j ' j j 2 6  b0 + 0-00012 0-74479 

5.5552 ' 
. 11: 5.4469 } + 0.4 + 0-00012 0'73617 

5 ' 4444 

Hieraus ergiebt sich *I 

*) Diese Wefihe sind etwas verschieden von den in den .,Annalen der Hydrographie" 1885 S. 256 mitgetheilten. 

untenchie,j ruhfl &her, dass bei '{er fruheren Rechnung die Reduktion des Jog Sch~\~ingungsdauer auf gleiche In- 
tensit;it irrthumlich falsch berechnet war, ein Fehler, der erst bei Abfassung des Textes bemerkt wurde, der aber keinen 
r entliehen Einfluss auf die Koeffizienten-Bestimmung hat- 



A Die sind mit dem negativen Vorzeichen behaftet, weil die st6renden Massen aus vertikalen eisernen 

Rtihren bestehen, die unter dem Einflusse des Erdmagnetismus zu krÃ¤ftige Magneten werden, und daher an 

ihrem unteren Ende einen Nordpol haben, welcher das gleichnamige Ende der Nadel abstÃ¶sst 

B. Ableitung der Reduktions-Formeln. 

a) Deklination, 

Nach GI. (I) wird die Deklinations--inderung aus dem beobachteten Skalentheile n gefunden durch: 
cos( r (a - * )  n-?J d X  ( X CO3 * )-;.--+,.&Ã̂  

Wir haben nun eben gefunden: 

ferner ist die Entfernung zwischen Spiegel und Skala a = 170$jmm und <a = 3439.7. Hiermit wird: 

und: 
&(I  +* c o s t f f s - q ) )  cos p =gS94826 

Da wie wir spÃ¤te sehen werden 
d X = 0-000039 (n' - n) 

und X = 0-178 ist, so wird, wenn wir noch "N = N' = o setzen, 
A cf= - 01.8952 n - 01.0474 j (n' - n). 

Das Torsions-Verhsltniss war so klein ($J, dass dasselbe stets vernachlÃ¤ssig werden konnte. 

b) Horizontal-IntensitÃ¤t 

Nach (11) ist unter der Voraussetzung, dass al, - 9' = qoo: 

Hierin sind folgende Werthe einzusetzen: 

A' log = 8.91390 n n', = 4 j0 26I.7 

a = I704.j mm a' = 1700" 5 mm. Unbekannt ist noch T'. 
Da die Beobachtungen nicht nach dem im ersten Abschnitt gegebenen Schema, sondern nach der 

Lamont'schen Vorschrift angestellt wurden, so mtissen wir die Annahme machen, dass a', - = 90' war 
und finden dann 9' durch die Formel [I 3): 

worin: 
A' B' sin jf = sitz a', 

A' B' COS ,L?' = I + COS "I*. 

FÅ¸ & A  9 und t g ~ y j '  substituiren wir einfach die in Skalentheilen ausgedruckten Ablenkungen 
n, - n, 

a und F "Iz, da es sich hier nur um kleine Ablenkungen handelt. 

A *) Die Beobachtungen sind, entsprechend den friiher angenommenen Werthen von und Ã reducirt mit einem 
Faktor von (n -NI = 0.9005. Wie man sieht, wurden 100 Skalentheile erst einen Fehler von ol.s verursachen. 



AI Aus den obigen Wenhen von und cl, ergiebt sich: 

Ferner ist bei allen Beobachtungen e, = i76o.o mm, e,' = 17j2.5 mm und hg 
= 0.00454. a e1 

1882 Aug. 19. n, - n, = 21 -605 Beob. H. Hieraus : $ = 48O 21l.o 

, 24. n, -n, = 21-725 ,, H ,, F'= 48 16-6 

n{ - n,' = 33.330 

1884 Juli 11. n, - na = 22-008 , E ,, y 1 = 4 8 1 1 - 9  

nii- nÃ§ = 33'706 

Mittel: T'= 48 19.6 
Jedes n, - nÃ und nI1-n,' ist das Mittel aus to Beobachtungen. HÃ¤tte wir den Localeinfluss ganz 

vernachliissigt, so wÃ¼rde wir T '  = 4g0 22l.6 erhalten haben. 

Mit diesem Werthe von y' ergiebt sich unter Annahme von X,, =oqi78 

(11') d X = + 0'00003868 (nl - Ni) - 0'00003907 (n - X) *). 

Da N = N' = o und die beiden Faktoren Ã¼berdie so nahe einander gleich sind, so kÃ¶nne wir ohne 

bemerkbaren Fehler mit dem Mittel aus beiden Faktoren rechnen und setzen: 
(II'a" d X = + 0~00003888 (n' - n). 

L'm zu konstatiren, ob die gefundenen Werthe fÃ¼ die Lokal-Attraktion genÃ¼gen genau seien, wurde 
an1 7. M ~ r z  188 5 das Instrument fur die Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variatione wieder in derselben Weise herge- 

richtet, wie es bei den Beobachtungen in1 Variations-Zimmer gewesen war, was mit einiger Sicherheit geschehen 

konnte, da die Stellung der Deflektoren durch Bleistiftmarken auf der Holzschiene bezeichnet war. In dieser 

Stellung (das Minimum der Ablenkung war hergestellt) wurde nun der Ablenkungs-Winkel yd, mit HÅ¸lf eines 
magnetischen Theodoliten gemessen und yil =4q0 iP.3 gefunden. Andererseits wurde aus dem im Variations- 

A' 
Zimmer gefundenen Ablenkungs-Winkel y'z.48' 1 ~ l . 6  und den Werthen fur -^-und U', nach der Formel: 

der Ablenkungswinkel yl ,  berechnet, welcher an einem eisenfreien Orte stattfinden sollte, mit dem Ergebniss 

y d l  =pO 58l.3. Bedenkt man, dass eine geringe Verschiedenheit in der Stellung der Deflektoren, welche ja 

nur nach vorhandenen Marken nachtraglich eingestellt wurden, schon eine nicht unbetrÃ¤chtlich Anderung 

in dem Ablenkungs-Winkel hervorbringen wird, sowie den Unlstand, dass die Bestimmung von <jpl auf der, 

allerdings wohl nicht wesentlich falschen, Voraussetzung beruht, dass die Nadel senkrecht auf der Verbindungs- 
linie der Deflektoren stand, so wird man diese Uebereinstin~mung als hinreichend erachten, zumal der Einfluss 

der sttjrenden Eisenmassen bei der Stellung der abgelenkten Nadel nur ein geringer ist. 

C) Vertikal-IntensitÃ¤t 

Unter der Voraussetzung, dass die Nadel senkrecht stehe auf der Verbindungslinie der EisenstÃ¤be 

werden die Variationen der Vertikal-Intensitiit nach (111) gefunden durch den Ausdruck: 

Um die numerischen Koeffizienten zu erhalten, sind noch q. q" und a, zu bestimmen. 
- - 
*) Mit den in den ,,Annalen etc." mitgetheilten Werthen von A1,X U. s. W. werden die Faktoren resp. 0'0@%388j 

und 0'00003925 und das Mittel beider: o"ooo03906, mit welchem letzteren Werth die Beobachtungen reduzirt sind. Man 
sieht, &iass diese Annahme bei IOO Skale~ltlieile~~ erst einen Fehler ~ o n  o~~~ hen-orhringen wurde, ein nl-n, welches 
nie auch nur ann:ihernd erreicht wird. 



a. Bes t immung  von  q. 

Bei Gelegenheit der Bestimmung des Induktions-Koeffizienten a, wurden gemÃ¤s der von L a m o n t  
auf S. 264 des Handbuchs gegebenen Vorschrift die EisenstÃ¤b entfernt und dieselbe Ablenkung durch 

einen Magnet hergestellt, worauf die zur Bestimmung von a, nothwendigen Ablenkungs-Beobachtungen 
wiederholt wurden. Der Rucklenkungs-Magnet wurde nach dem Augenmass senkrecht zur Nadel hingelegt. 

jedoch keine besondere Vorsicht in dieser Richtung beobachtet. 

Da deshalb diese, mehr gelegentliche als beabsichtigte Bestimmung von q etwas unsicher sein konnte, 

so wurden im M3rz 1885 Schwingungs-Beobachtungen besonders zu dem Zwecke gemacht, den Werth von q 
zu bestimmen, indem die Nadel des Variations-Instruments einmal bei Momirung des Instruments mit Eisen- 
stÅ¸be und dann bei gleicher Ablenkung durch Magnete schwang. Wohl in Folge der engen Umschliessung 
der Nadel durch das Gehsuse beruhigte sich dieselbe ziemlich rasch, so dass auch diese Beobachtungen nicht 

ganz befriedigend ausfielen, weil eine genugend grosse Anzahl von Schwingungen zur genauen Ableitung der 
Schwingungsdauer nicht zu erhalten war. Die Beobachtung geschah im absoluten Hause bei einem anderen 
Ablenkungs-Winkel als dem, welcher bei den Variations-Beobachtungen statthatte und muss daher auf den 
letzteren reduzirt werden. 

Wir haben uns aus diesen GrÅ¸nde nicht ftir berechtigt gehalten einer der beiden Bestim- 
mungen fÅ  ̧ q den Vorzug vor der andern zu geben und haben das Mittel aus beiden fÅ  ̧ die Berechnung der 

Koeffizienten angenommen. 

Die Beobachtungen sind: 

1884. Sep t ember  22. 

Ablenkung der Nadel durch einen vertikal unterhalb derselben in horizontaler Stellung liegenden 
Hulfsmagnet einmal bei montirten Eisenstaben, dann bei Herstellung desselben 9" durch einen Magnet. 

Mit Eisenstgben: nc - n4" = 23-92; Beob.: B. 
Mit Magnet: nS1 - n,,' = 21-266 

Hieraus nach (23) 

1885. Marz 7. 

Schwingungen der Nadel des Variations-Instruments bei montirten EisenstÃ¤be und bei Ablenkung 
durch Magnet. 

Im absoluten Hause. 

Mit Eisenstsben: tu = 2: 9567 = 326O 12: Beob.: E. 
,, Magnet : t," = 2.~40. 

Hieraus : 

= 0-9647 f i r  1" = 326O 12' 
und nach (28' auf y "  = 3 1 1 ~  reduzirt 

q = 0'9570. 
Das Mittel aus diesem und dem durch Ablenkung gefundenen Werth 

q = 0-9322 
ist bei Berechnung der Reduktions-Formel angewandt worden. 



wo: 

ÃŸ Bes t immung  des  Ablenkungs-Winkels  <p". 

Derselbe ist nach der Formel: 

AU B" cos ,F = q + - CM C", 
X 

zu berechnen, in welcher wir ebenso wie bei der Horizontal-IntensitÃ¤ f g ~  q u n d  fg A V' durch -niÃ‘n und 
2a nl" - n i l  

2a" ersetzen, da es sich um kleine Ablenkungen handelt. 

Mit: 

wird : 

1882 Aug. 25 n, - n, = 21-700 Beob. H. Hieraus: C$' = 312' 5F.4 
n," - n," = 36-655 

1884 Juli 10 nl - n, = 21 -700 ,, E ,, V" = 3x2 23-8 

nil'- na' = 37'012 

Jedes n, - ns und n," - nÃˆ1 ist das Mittel aus 10 Beobachtungen. 
Hgtten wir den Lokaleinfluss ganz vernachlÃ¤ssigt so wtirden wir 9" = 306' IZ'.+ also einen sehr 

erheblich anderen Wert11 erhalten haben. 
Ebenso wie das Horizontal-Intensitiits-Instrument wurde auch das Venikal-Intensitgts-Instrument am 

20. Februar 1885 wieder in den frÅ¸here Zustand versetzt (was hier um so leichter und sicherer geschehen 
konnte, als die dunnen Aufhiingedrahte der EisenstÃ¤b kleine Kerben in das Holz eingedruckt hatten und die 

Eisenstgbc die ganze Zeit Uber in senkrechter Lage aufbewahrt worden waren), der Ablenkungs-Winkel an 

einem eisenfreien Orte (im absoluten Hause) mit HUlfe des magnetischenTheodoliten bestimmt und andererseits 

der Ablenkungs-Winkcl nach der Formel: 
un = sin yl' - A" . sin (U;, - ,") 

berechnet. Das Resultat war: 
y," = 326' 12'.o beobachtet 
T," = 326 39" I berechnet 

eine &ereinStimmung, die wohl nichts ZU wunschen Ubrie l b ~ t .  

y. Best immung des  Induktions-Koeff izienten a,. 

Dieser Koeffizient wird nach (29) gefunden durch: 

6h9- P) ntll-nt'l(I-  
a,  = - n," - n," e2 



Die bei der Berechnung zur Anwendung kommenden GrÃ¤sse h, k und e hatten folgende Werthe 
1882: e = 1067.0 mm h = 133.5 mm k = 132.0 mm 
1884: e =  1062-0 ,, h = 134.75 Ã k =  130'05 ,, 

d a :  8 :  ̂(I -6hqi3k2) = 9-68106 

1884: Y Ã  

1882 Aug. 24 nI1l - n; = 9'795 &ob. H. 
n,"-n," = 23'120 

, 28 n l" -n2= 17-580 ,, H 
n," - n<" = 40.260 

,, 31 n,"-n," = 17.685 ,, H 
n," - n," = 40-505 

1884 Jul i14 n i ' - n ~ = 1 0 . 1 8 0  ,, E 
n," - n," = 23-640 

, 16 n,"-nf= 10-525 ,, E 
n," - n," = 23-783 

, n i '  - n< = 10-508 ,, E 
n," - n4" = 23-500 

Sept. 22 n? - n," = 10.135 B 
n a l  - n," = 23.925 

= 9.67957 
Hieraus: al = 0.2033 

Mittel: a, = 0-2080 

Jedes n," -nÃ§ und n{ - n c  ist das Mittel aus 10 Beobachtungen. 

Mit den so gefundenen Zahlenwerthen, nÃ¤mlich 
A" 

18 X- = 9'33342 n nllÃ = 11' 13l.6 a, = 0.2080 

l? Cl = 9'96953 y" = 312 50.4 a" = 1 j02-0mm 

und den Werthen fUr A d und dX aus (1') und (11') ergiebt sich*) 

(1119 . . . . dY = + 0'0001309 (nl' - Nu) + 0-0001363 (nl- N') - 0-0002892 (n - N) 

oder da N = N' = Nt' = o und die Faktoren von (n" - Nu) und (n' - N') einander nahe gleich sind: 

(III1a) . . . . . . dY = -)-o'0001309 (n' + n") - o"ooo2892 n + o'wooo54' n'. 

Das letzte Glied tritt als Korrektionsglied auf und ist meist von sehr kleinem Betrage. 

Temperatur fÃ¼ das Variations-Instrument fÃ¼ Horizontal-IntensitÃ¤t 

Da das Instrument fUr Horizontal-IntensitÃ¤ts-Variationen wie aus der Diskussion der absoluten Werthe 
fUr die Normalpunkte hervorgeht, einen ziemlich starken Temperatur-Koeffizienten hat, so wgre es nothwendig 
gewesen, die Temperatur der Luft in der Nghe des Instruments regelmÃ¤ssi zu bestimmen. 

Leider ist dies im Vertrauen darauf, dass die Kompensirung der Ablenkungs-Magnete eine genugende 
sei, wghrend des gr6ssten Theils der Termin-Beobachtungen unterblieben. 

Das Vertrauen auf die Kompensirung der Ablenkungs-Magnete schien durch die ersten Beobachtungen 
in den Jahren 1879i80, wo von Juli bis Mai ein Thermometer abgelesen wurde, bestgtigt zu werden, was sich 

jedoch nunmehr bei strengerer Reduktion als ein Irrthum herausgestellt hat. Desshalb wurde, als im 

*) Die Beobachtungen sind reduzirt mit den Koeffizienten: o'ooo1317, 0-0001361 und O"0002910, welche der frÅ¸he 
Annahme fÅ¸ die Gr6sse der Lokal-Attraktion entsprechen. Auch hier wird kein wesentlicher Fehler durch die falsche 
Annahme fÅ¸ die Lokal-Attraktion verursacht. 



Jahre 1880 die Instrumente nach einer lgngeren Pause, die durch Erneuerung des Fussbodens in dem 

Variations-Zimmer hervorgerufen wurde, von neuem aufgestellt wurden, ein Thermometer leider nicht wieder 

angebracht. 
Indessen lÃ¤ss sich dieser Mangel ftir den gr6ssten Theil der Termine, nsmlich von 1882 Dezember I. 

bis 1883 August 15.. dadurch wieder gut machen, dass wir durch Vergleich der an den Lamont'schen Instru- 
menten beobachteten [IntensitÃ¤ mit der aus den Registrir-Apparaten folgenden, mit .HÅ¸lf des Temperatur- 

Koeffizienten fÅ  ̧ das La  m o n t' sche IntensitÃ¤ts-Instrument die Temperatur fiir dasselbe ableiten. An den 
- .. - 

beiden letzten Termintagen 1883 August I. und I 5. ist die Temperatur an einem Thermometer direkt bestimmt 

worden und dadurch eine gewisse Kontrole fÅ  ̧ die ZulÃ¤ssigkei und Genauigkeit des Verfahrens gewonnen. 
Das Ergebniss ist, wie wir sogleich sehen werden, ein durchaus befriedigendes. 

Bezeichnen wir mit a und Ã die Temperatur-Koeffizienten des Lamont'schen Instruments, so ist die 
Horizontal-IntensitÃ¤ : 

X = X o +  (nl-n)  i l + a  (T-TJ +Ã (r-rO)* 

also 
X-XÃ£ (n- n') zl=a(r-rÃˆ +Ã  (r-ro)*. 

Das X wurde dem registrirenden Bifilar entnommen und die Temperatur T einer Tabelle, welche den Werth 
von U (T - + Ã (r  - r(12 ftir verschiedene Temperaturen gab. 

Auf diese Weise wurde fÃ¼ jede gerade Stunde wÃ¤hren der Dauer eines Termins die Temperatur ab- 
geleitet. Dass hie und da durch kleine Beobachtungs-Fehler und andere UmstÃ¤nd die Temperatur etwas 

anders gefunden worden sein mag, als sie in Wirklichkeit war, kann ohne Weiteres zugegeben werden, der 
Verlauf der Temperaturen ist jedoch ftir die einzelnen Termine ein so wahrscheinlicher und im Allgemeinen 
so gleichmÃ¤ssiger dass kein Grund vorliegt an der hinlÃ¤ngliche Richtigkeit der Zahlen zu zweifeln. Uberdies 

giebt die folgende Vergleichung der wghrend der beiden letzten Termine direkt beobachteten Temperaturen 

mit den auf diese Weise berechneten ein unmittelbares Urtheil. 

Vergleichung der beobachteten und der mit HÅ ļf des Registrir-Instruments berechneten Temperatur. 
her. beob B-R her. beob. B-R 

1883 Aus. I oh am. 16?6 C. 16?6 C. 0?0 Aus. 15 oh am. 18Â¡ C. 18?2 C. -O?I 
2 16-8 16-6 -0 .2  2 18-5 18.5 0.0 

4 16-6 16-8 +0'2 4 18.; 18-5 0.0 

6 16-5 17.0 +0'5 6 18.7 18-9 + 0.2 

8 16-9 17'4 +0'5 8 18-9 18-8 -0'1 

10 1 7 ' 2  17.5 + 0 ' 3  10 19'6 19'2 -0'4 

0pm. 17'4 17.5 -+ 0 ' 1  Opm. 20'2  19'4 -0 -8  
- 17'9 17'7 -0 .2  2 19.6 19.5 -0 .1  

4 18.1 17.7 -0'4 4 19-5 19.8 + o - 3  

6 17.5 17'7 +0'2 6 19'3 19'6 +0'3 

8 17-6 17'6 0.0 8 19-2 19.5 4-0'3 

1 0  18.0 18-1 + o - l  10 19.2 19'4 + 0 ' 2  

2 oam.  18-8 18-0 - 0 . 8  16 oam. 18-8 18-8 -0-0 

FÅ¸ die Termine von 18th August 15 bis November 15 ist ein anderes Verfahren eingeschlagen worden, 

welches ebenfalls die Temperatur des Zimmers mit einiger Genauigkeit ergiebt. Es wurde nitmlich schon 
gleich, nachdem sich im Sommer 1883 die Nothwendigkeit einer Temperatur-Korrektion herausgestellt hatte. 

der Versuch gemacht, eine Beziehung zwischen der im Zimmer und der im Freien herrschenden Temperatur 
aufzufinden, um dadurch die Beobachtungen der frÅ¸here Jahre reducirbar zu machen. Das Resultat war ein 
bemerkenswenh gonstiges, da sich eine bestimmte und unter gleichen VerhÃ¤ltnisse gleich bleibende Beziehung 
zwischen beiden ergab, von der nur bei raschem Wechsel der iiusseren Temperatur gr6ssere Abweichungen 

W. 5' 



eintraten. Das Material zu dieser Untersuchung lieferten die Temperatur-Ablesungen der ersten Periode, 
welche sich von Mitte Juli 1879 bis Ende Mai 1880 erstrecken. Dieselben sind 3 mal tÃ¤glic um 8h am., 2 h  Pm. 
und 8 oder 1011 pm. angestellt. Das Mittel dieser 3 Temperaturen wurde dem Mittel der Temperaturen der 
ausseren Luft um 8 h  am., 2h pm. und 8h pm. gegentibergestellt und die Differenzen gebildet. Diese wurden 
dann innerhalb des Zeitraums eines Monats (von 16 bis 15 incl.) zu Mittelwerthen zusammengefasst, welche 
der von 2' zu 2' sich Bndernden 3usseren Lufttemperatur entsprachen. Die Anzahl der zu einer bestimmten 

Lufttemperatur gehurenden Differenzen ist natÅ¸rlic sehr verschieden. Als Beispiel m6ge die Periode von 
Juli 16 bis August 15 1879 dienen. 

Lufttemperatur: 12?o bis 13?9 14?o bis 15?9 16?o bis 17?9 
Innere - aussere Temp.: + 2'7 +2*1 4-1-2 -0.5 

4-0-8 +4'6 + 0.7 

+ 1 ' 4  +2'9 4- 0-4  

18?o bis 1g?9 20?0 bis 21?9 22?0 bis 23?9 

+ 0.3 - 2-8 - 3- I 
+ 1-2 - 1.2 

Mittel -+ I -9 

Bezeichnen wir mit r die Temperatur des Zimmers, mit T' die der gusseren Luft, so ergaben sich 
folgende Resultate, wenn wir die Mittelwerthe fÅ  ̧ die Zeit vom 16. bis zum 15. folgenden Monats incl- als 
gÅ¸lti fÅ  ̧ den dazwischenliegenden I. ansehen: 

Januar I. Februar I. MXrz I. April I. Mai I. Juni I. 

T' T- T' r' Ãˆ-r T' 7 -7 '  7 T-T' T' T-T' T-r1 

- 5' C + 15?6 - SOC + I ~ ? O  +I '  C + 13?9 4 s 0 C  +8?1 + 7OC 4-594 + g0 G + 4 9  
-3 + 18'1 -3 4-13-8 3 +10-7 7 + 5 - 4  9 + 4 - 3  I I  + 3 - 0  
- 1 +11-0 - I +11e6 5 + 8.4 9 +4 -8  11 4-3-1 13 4-0.2 + 1 + 10-0 + 1 4- 10.2 7 + 6-2  I1 4-8'2 13 +1'9 15 -1.5 

3 4- 8.6 3 + 9.8 9 + 5.7 13 + 1-6 I5 +0 '4  21 -5.0 
5 6-6 25 -6.5 

7 + 4-6 
August I. September I. Oktober I. November I. Dezember 1. 

T' r-T' T' T- r 1  T' T- I' T' r-r '  T-TI 

+1J0C + 2?7 + f3OC +8?0 + so C + 8?3 fOc +14?o - i i 0 C  +19"1 
I5 + P O  15 + P O  9 + S ' O  5 +10e6 - 7 +1!iS7 
17 +0*7 17 + O - 5  11 +2-8  7 + 9.8 - 5 + 14.4 
19 4-0'6 19 -0-1 13 + l e 8  9 + 7.8 - 3 +13.6 
21 -1.1 21 4-0'2 15 + l S 6  11 + 6.6 I +12*8 
23 - 3-1 23 -3'5 17 + I S 4  + I +I14 

+ 3 +12-1 

+ 5 + 9.1 
Die Differenzen T-I ' ,  welche aus 3 und mehr Beobachtungen abgeleitet sind, sind durch fetten Druck 

ausgezeichnet. Vom 15. Oktober bis 15. April wurde das Zimmer durch den im Nebenzimmer befindlichen 
Heizkarper mit erwannt. 

Die so erhaltenen Zahlen fÅ  ̧ die Differenz der inneren und gusseren Temperaturen wurden sodann ' 

paphisch aufgetragen, und eine Linie hindurch gelegt, die sich Å¸beral als eine gerade Linie und zwar, unter 
gleichen Verh~ltnissen in verschiedenen Monaten mit gleicher Neigung gegen die Absissenaxe ergab. Ver- 
schiedenheit der Verhiiltnisse ergaben sich dadurch, dass vom 12. Oktober bis etwa 15. April das Variations- 
Zimmer vom Nebenzimmer aus, in dem sich ein Heizkarper befindet, etwas mit erwgrmt wurde, wodurch 



naturlich die Beziehung zu der ausseren Temperatur eine andere wurde. Die Zimmer-Temperatur kann 

danach in  den verschiedenen Monaten durch folgende Formeln gefunden werden: 

Januar I : r = T' + 0.75 (14-0 - I') 
Februar I :  r = ~ ' + o - 7 4  (15-o-T') 

Mdrz I : r = r ' + o s 8 4  (I;-o-T') I 
Variations-Zimmer vom Nebenzimmer aus em'&mt. 

April I : T =  r l + o - 7 7  (15-0-7') 

Mai: I :  t = 1'+0'56 (16.5 -r"i 

Juni I :  T =  r l + o - 5 5  (16-0- T') 

Juli I : vacat. 
August I : r =  T ' +  0'55 (18- j -T')  

'September I:  r = r 1 + o " 5 4  (18-5-7') 

Oktober I : r = r'+ 0.55 (17.0 -I') 

November I :  T =  i i+o .72  ( 1 9 . 5 ~ ~ ~ 1  \ 
Val-iations-Zimmer erwxrmt. Dezember I : T = T' + 0.77 (I 5.8 - T') 1 

Hiermit ist daher ein Mittel gewonnen, aus der durch die tÃ¤gliche meteorologischen Beobachtungen 

bekannten Lufttemperatur die mittlere Temperatur des Zimmers. wie sie sich aus 3 Beobachtungen um 8h am., 

2h und 8 oder loh pm. ergeben wÅ¸rde ableiten zu kGnnen. Ln1 zu sehen, ob diese Formeln auch auf einen 
spÃ¤tere Zeitraum anwendbar sind und welchen Grad der ZuverlÃ¤ssigkei man den dadurch berechneten 

Temperaturen beimessen darf, wurde fÃ¼ die Monate August bis November 1883, fÃ¼ jeden dritten Tag die 

Zimmer-Temperatur nach den obigen Ausdrucken berechnet, und diese berechnete Temperatur mit der beob- 

achteten verglichen (wobei die beobachteten Reaumur-Grade in Celsius-Grade verwandelt worden sind) mit 
folgendem Resultat: 

Temperatur 

1883. Aug. 2 

s 
8 

I I 

14 

I7 
2 0  

23 
26 

29 

Sept. 2 

s 
8 

I I 

'4 

'7 
2 0  

23 
26 

29 

Luft 

16?0 C. 

1s-5 
16-2 

14'3 
22" I 

14.7 
19'0 

17.1 

19-2 

15'9 

17.5 
13'1 

1 2 - 2  

I 5 -8  

16-q 

1s -0  

15-8 

11.7 

15.0 
12-8 

Zimmer 
Bes. Beob. 

17?4C. 17?jC. 

17.1 16.0 

17.; 17-0 
16-6 16-2 

20.1 17-8 

16-8 17.1 

18-7 18.2 

l7.9 21.4 
18-8 20'0 

17'4 19.0 

18-0 18-0 

16-1 17-2 

1 . q -  5 I 15-5 

17.3 16.9 
17-8 18-2 

15.8 18-6 

16-1 17-6 

14-4 '5'4 
I 5.8 16.0 

14.8 15.3 

B-R 

+ O?I 
- 0.2 
- 0' ^ 
- 0.4 

- 2.3 

+ 0.3 
-0.5 

+ 3.5 
+ 1 - 2  

+ 1-6 

0'0 

+n 
- 0 . 2  

- 0.4 

+ o - 4  
+ 2 - ?  

+ 1.5 
+ 1.0  

+ 0 - 2  

+ 0-4 

Temperatur 
Zimmer 

Bes. Beob. 

14?o C. 14?6 C. 
14.2 '4.4 
15'3 16.0 

14.7 16-5 
13-6 15-8 

14'0 I5.9 
12'4 14.2 

I Z - I  12-6 

14.2 I4-9 

13'5 15-8 

11-3 14.4 

12 '1  12'0 

12 '2  13.0 

11-4 11.0 

1 r 8  11-4 
10" 10'0 

10.6 9.6 
11-4 11.2 

13'4 11.9 
10-8 11.8 

B-R 
+ 0?6 
+ o - 2  

+ 0-7 
+ I - 8  
+ 2 - 2  

+1.9 
+ 1.8 

+o-s 
+ 0-7  + 2-3 
+3-1  
- 0'1 

+o-8 

- 0 - 4  

- 0.4 

- 0.7 
- 1-0 

- 0 - 2  

- 1.5 

+ 1.0 

Hierzu ist zu benlerken, dass die Zimn~er-Temperaturen fÅ  ̧die Zeit von Oktbr. I 7 bis Nov. 29 nicht nach 

&J-, mecf[illr~en Ausiiriicken fÅ  ̧ Novbr. und Dczbr. berechnet sind, sondern nach der Formel fÅ  ̧Oktbr. I 

und zwar aus den, Grunde, weil 1883 die ThÅ¸ zwischen dem Variations- und dem Instrumenten-Zimmer in 
der ~~~~l ri;sc]lloss~n e&a]lcll wurde, so dass eine Heizung des ersteren nicht stattfand. weshalb auch die 



obigen Ausdrucke, die fÅ  ̧ eine indirekte Heizung gefunden wurden, nicht anwendbar sind; es erschien deshalb 

nicht unwahrscheinlich, dass die Formel ftir Oktbr. I g ~ l t i g  sein werde. - Die grossen B-R fÅ  ̧ Aug. 14, 
Aug. 23, Sept. 17 und Novbr. 2 lassen sich nachweisen als eine Folge raschen Ansteigens der Lufttemperatur 

(B-R neg.) resp. raschen Fallens derselben (B-Ripos.), wie eine Einsicht in die, in den ,,Annalen der Hydrogr." 

veroffentlichten meteorologischen Beobachtungen zeigt. 

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass zwar einige grossere Abweichungen namentlich bei rascher 

Temperatur-Ã„nderun im Freien, vorkommen, dass man aber doch i k  Allgemeinen darauf rechnen konne, 
auf die angefÅ¸hrt A n  die Zimmer-Temperaturen innerhalb eines Grades sicher zu erhalten. Von den Ab- 

weichungen B-R liegen 57.5 pCt. unter iÂ (i,Oo nicht mit gerechnet), 27.5 pCt. zwischen 1 O  und 2 O ,  10 pCt. 
zwischen 2 O  und 3Â und 5 pCt. sind grosser als 3O, ein Prozentsatz, der sich noch gÅ¸nstige gestaltet, wenn 

man die vier, nachweislich starken Ã„nderunge der Ã¤ussere Temperatur zuzuschreibenden, grossen Abwei- 

chungen ausschliesst, in welchem Falle 63.8 pCt. unter i 0  liegen wurden. 

Um den tsglichen Gang der Temperatur im Variations-Zimmer zu erhalten, wurde dasselbe Material 

in der Weise verwerthet, dass die Mittel aus den tÃ¤gliche Temperatur-Ablesungen von jeder einzelnen 

subtrahirt wurden, woraus sich folgendes Resultat ergab; wenn wir mit T m  das Mittel aus den 3 Ablesungen 
und mit v die Ablesung zu der einzelnen Stunde bezeichnen: 

Januar: Februar: Mirz: April: Mai: Juni: Juli: August: September: Oktober: November: Dezember: 
M-- 
1-15. 15-31. 

Kham. -1.0 -0.8 - -0-3 - 4 - 3  - -0.3 -0'2 4 . 3  -0.2 -0.9 -0.6 -0.8 * pm. 4-0-2 +o-2 0.0 0'0 - +o"l 0.0 +O.I 0-0 +o-3 +o-I +Oe3 
8hpm.  4-0-8 +oe6 -1-0-4 4-0'2 - -4-0'2 + " I  +Â¡' +O'I +oS7 +o-6 +om6. 

Diese Zahlen ergaben sich mit grosser Regelmiissigkeit und kÃ¶nne daher als den wirklichen Gang 
der Temperatur mit recht grosser Sicherheit angebend, angesehen und angewendet werden. 

Zur Reduktion der Termin-Beobachtungen, fÅ  ̧ welche keine Temperatur-Ablesungen vorlagen und 
fÅ  ̧ die auch nicht die Ableitung mit HÅ¸lf der Registrir-Beobachtungen angewendet werden konnte, wurde 

daher die mittlere Tagestemperatur aus der mittleren Temperatur der Ã¤ussere Luft abgeleitet und fÅ¸ den 

tÃ¤gliche Gang die eben mitgetheilten Zahlen benutzt mit der Modifikation, dass zum Beginn des Termins um 
Mitternacht eine um o?4 niedrigere Temperatur angenommen wurde als um 8h am und dass am Schluss des 
Termins, um die folgende Mitternacht, die Temperatur um o?2 hÃ¶he angesetzt wurde als um 8h Pm., weil die 

Gegenwart des Beobachters und einer zweiten Lampe (zum Schreiben) eine kleine Steigerung der Temperatur 
hervorbringen musste, wie sich dies auch bei den Terminen im Sommer 1883 zeigt. Dies gilt fÅ  ̧die Termine 

von August 1 5  bis Oktober I incl. FÅ¸ Oktober 15 und die beiden November-Termine wurde die Mittel- 
Temperatur nicht durch die oben gegebenen Formeln, sondern durch die Formel fÃ¼ Dezember berechnet und 
eine Korrektion angebracht, welche sich aus der Vergleichung der mit dieser Formel fÅ  ̧ die beiden Dezember- 

Termine abgeleiteten und den aus den Registrir-Beobachtungen gefundenen Temperaturen ergab. Hierbei 
war die ErwHgung massgebend, dass die ThÅ¸ zwischen den beiden Zimmern im Winter 1882/83 durchweg 
geschlossen gehalten und nur circa 12 Stunden vor Beginn des Termins ge6ffnet wurde und wÃ¤hren des 
Termins geÅ¸flne blieb. Es war daher wahrscheinlich, dass die Formel f ~ r  November I ,  welche ohnehin 

(wohl in Folge der Anfang November der Chronometer-Untersuchung wegen forcirten Heizung) entstellt 
ersleiin. keine GÃ¼ltigkei besitzen werde und eher die Formel ftir Dezember I angewendet werden kÃ¶nn 
und um in dieser Beziehung sicherer zu gehen, auch um den Zusammenhang mit den auf andere Weise 
bestimmten Temperaturen der folgenden Termine herzustellen, so wurde, wie erwÃ¤hnt der Unterschied, der 
fÅ¸ die Dezember-Termine aus der Ã¤ussere Temperatur berechneten und der aus den Registrir-Apparaten 
folgenden Temperatur als Korrektion an die ersteren angebracht. 



Wenn auch zugegeben werden muss, dass beide Verfahren 'die Temperatur fÃ¼ das Horizontal-inten- 
tÃ¤ts-Instrumen nachtrgglich zu bestimmen nicht vollkommen sind, so glauben wir doch, dass da, wo die 

Registrir-Beobachtungen zur Anwendung kamen, der etwaige Fehler nur ein recht geringer sein wird; grÃ¶sse 
kann er bei den Terminen sein, bei denen die Zimmer-Temperatur aus der Temperatur der Ã¤ussere Luft 

gefolgert wurde, indess auch dort wird er voraussichtlich eine massige GrÃ¶ss (hÃ¶chen wohl I?O - 1?5) nicht 

Å¸bersteigen Was die Annahme des tiiglichen Ganges der Temperatur an diesen Tagen anlangt, so ist der 

mÃ¶glich Fehler weit geringer und es durfte sich nur um wenige Zehntel eines Grades handeln. Wirglauben 

daher annehmen zu kÃ¶nnen dass wenn auch die absoluten Werthe aus dieser Ursache etwas (hÃ¶chsten wohl 

o-oooi 5 C. G. S.) falsch sein kÃ¶nnen doch der Gang der Zahlen wiihrend eines Termins als zuverlassig gelten kann. 

Wir haben uns etwas lÃ¤nge bei der Darstellung dieses Gegenstandes aufhalten mÅ¸ssen weil derselbe 

ein sehr wichtiger und zweifellos der schwache Punkt bei den nachfolgenden Termin-Beobachtungen ist, es 

handelte sich also darum nachzuweisen, in wie weit der Ersatz der nicht beobachteten Temperaturen die 

ZuverlÃ¤ssigkei der Beobachtung zu beeintrÃ¤chtige im Stande sein wÃ¼rde 

Absolute Werthe fÃ¼ die Normalpunkte, Temperatur-Koeffizienten. 

A. Deklination. 
Wenn wir an die oben unter dem Abschnitt ,,Absolute Bestimmungen" gegebenen Deklinationen die 

daneben gegebenen Variationen anbringen, so erhalten wir folgende Werthe fÃ¼ den Normalpunkt; die im 
Datum einander naheliegenden Werthe sind zu den daneben stehenden Werthen geminelt worden. 

D - ~ r f  D - ~ r f  
7- --P 

B. R. B.-R. B. R B.-R. 
1882 Okthr. 24. 346O 20.~3 9!6 +0.'7 1883 Juli 23. 346O 32!4} 346O 34!2 34!8 - 0!6 

Kovbr. 25. 20.4 19-4 4-1'0 7, 25- 36-0 

Dezbr. 21. 24.7 20-5 +4'2 Aug. 19. 31.3 33'7 -2.4 

1883 Januar 20. 21-3 22.9 -1.5 Sept. 12. 36'21 30-7 32-2 - r 4  
Febr. 21. 28-3 26'4 + 1.9 9 24- 25-2 
MZrz 22. 30-6 29.7 +oS9 Octbr. 24. 31'9} 31.6 31.6 0-0 

April 23. 30-2 32.8 -2.6 7 26. 31.2 

Mai 24. 35-41 Novbr. 21. 
346' 34!4 34'8 -0.4 

7, 24. 
I }  34-0 30.7 +3'3 .. 28. 33.5' 36- I 

Juni 21. Dezbr. 14. } 35'0 35'4 -0'4 28'2 31.6 -3.4 
7, 26. 34'3 Y, 21. 30-9 

/ 

\\-urden diese Zahlen graphisch aufgetragen, so sieht man sofort, dass sie sich darstellen lassen werden 

durch eine der Zeit proportionale und eine periodische Ã„nderung In Ermangelung besserer Kenntnis *r 

die Ursache, welcher die letztere wohl ihre Existenz verdanken ktinne, haben wir nach dem Vorgange von 

Prof. Dr. Harnstein in Prag*) angenommen, dass dieselbe von der Lange der Sonne abhinge und haben die 

Beobachtungen darzustellen gesucht durch die Formel: 
D - ~ r f = D ~ + a ( t - T ~ ) 4 - b s i n . Q + c c m . Q  

wenn wir das Datum mit t, die Anfangsepoche mit Tu und die Lange der Sonne mit @ bezeichnen. Setzen wir: 
DÃ = 346O 3o.'o + A De und Tg = 1882 Sept. 30, 

so erhalten wir zur Bestimmung von A Dih a, b und C die Normalgleichungen: 
+ 15-ooo A DÃ§ 3526.000. a- 2-15Cooo. b- 1-463000. C =- 14-7000 

+ 3526-000 A Do+ 1084710'587. fi - 557'587000, b-771.231000. C =+352jq2w 
- 1 5 f '  A Pi,- 557.587. a+  8-211338. b + 0-796869 . C =+ 38-0326 

- I '463 Du - 771-231 . a+ 0.796869 ' b + 6.787795. C = + 2'1352 

* e und n~cteorologisch~ Ikobachtungen auf der k. k. Sternwarte zu Pmg ~ d .  30. 



und hieraus A D. = - 7".444. a = + 01.03103, b = + 4l.6199, C = +- x1.6givnd die Formel fÅ  ̧ D - A a: 
D - A rf = 346O 22l.6 + 01.03i02 (t - 1882 Sept. 30) + 4'.9198 sin (@ + 20' 6'.7). 

Werden nach dieser Formel die D - A d ftir die obigen Daten berechnet, so erhalten wir die unter R 
stehenden Grussen aus deren Vergleich mit den beobachteten Zahlen (B) folgt, dass der wahrscheinliche Fehler 

einer Beobachtung = I'.++ ist. 
Es ist sehr schwer zu sagen, wodurch die Koeffizienten dieser Formel fÅ  ̧ die absolute Deklination des 

Nomalpunkts erkl?rt werden miissen. Eine regelmÃ¤ssig Anderung der Torsion in Folge des Feuchtigkeits- 

gehalts der Luft kÃ¶nnt eine Ã¤hnlich Wirkung haben, da aber das VerhÃ¤ltnis der Torsionskraft zum Erd- 

magnetismus ftir die Lamont'schen Instrumente ein sehr kleines ist (&)*), so ist es tiusserst unwahrschein- 

lich, dass dies die Ursache sein sollte. Eine andere MÃ¶glichkei wÃ¤r die, schon von Larnont angedeutete,**) 

dass die magnetische Axe durch Temperatur-Einflusse ihre Lage Ã¤ndere Eine solche Wirkung wÅ¸rd sich als 
eine im Laufe eines Jahres periodische darstellen mÅ¸ssen die man daher als von der Stellung der Sonne ab- 

hÃ¤ngi ansehen kann. Es muss jedoch dahingestellt bleiben, ob diese ErklÃ¤run als eine wahrscheinliche 
angesehen werden kann. FÅ¸ das registrirende Deklinations-Instrument ergiebt sich eine ganz 2hnliche 

Formel. Die eingehende Bearbeitung dieses Gegenstandes, namentlich auch eine etwaige Beziehung zur Tem- 
peratur, muss einer anderen Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

B. Horizon tal-IntensitÃ¤t 
Wir haben schon im vorigen Abschnitte gesagt, dass das Instrument zur Beobachtung der Variationen 

der Horizontal-Intensititt trotz der kompensirten Ablenkungs-Magnete doch einen ziemlich gossen Temperatur- 
Koeffizienten hat, welcher zunÃ¤chs bestimmt werden muss, ehe wir die Beobachtungen reduziren und diejenigen 

des Polarjahres verwerthen kÃ¶nnen 

Das hierzu erforderliche Material bieten die absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensitgt in den 
Jahren 1883184 bis zur Wegnahme der Instrumente am 24. September 1884 welche in folgender Tabelle ent- 
halten sind. 

. . Beob. 

1883 Juli .... 25 

- August 2 j 

Septbr. 13 

'7 27 
Octbr. . jo A 
N o v ~ ~ . .  29 ,, 
Decbr.. 13 E 

77 24 A 
1884 Januar. 17 E 

n 18 77 

28 A 
Februar 18 

7, 27 
Wirz.. 13 E 

7, 28 A 
April . .  15 E 

7 29 A 

X 
beobachtet 

0-17737 
17790 
17800 

'7743 
17767 
17759 
'7778 
17779 
17784 
17776 
17765 
17769 
17757 
17773 
17779 
17812 
17811 

Red. auf 
Normalpunkt 

+ 0.00000 
- 87 
- 69 + 5 
- 17 + 25 + 54 + 23 . 
+ 17 + 28 
+ 61 

+ 66 
+ 54 + 31 
+ 33 
- 16 
- 42 

X0.z 
beobachtet 

0- 17746 
703 
731 
750 

1.750 
784 
832 
802 
801 

804 
826 

835 
811 

804 
812 

796 
769 

Temp. 
- T 

13?0 R 
16-2 
14.1 

13.0 
12-4 

9 -6  
7 - 6  
8 - 6  

9-8 
9 - 0  
7'7 
7'1 
8.7 
9-8 
9 -0  

10'7 
12.2 

xntr 
berechnet 

0-17752 
706 
736 

, Â¥75 
760 
798 
824 
811 

796 
806 
822 

831 
81 I 

796 
806 

784 
763 

B-R 

- 0~00006 
- 3 
- 5 
- 2 

10 

- 14 

+ 8 
- 9 
+ 5 
- 2 

+ 4 + 4 
0 

+ 8 
+ 6 
+ 12 

+ 6 

*) Eine ganze ~ m d r e h u n ~  des Fadens ergab 'eine Anderung des Nadelstandes von p.2. 

*'*) Handbuch des Erdmagnetismus S. 16r. 



Beob. 

-Mi"i.... 13 E 

7. 14 ., 
26 

Juni . . , I 2 

9. 14 

,, 26 

Juli . . . . 17 

9 9  26 
August 20 

9 29 
Septbr. 18 

X 
beobachtet 

0.17832 

1781 j 

17817 
1781 j 

17828 

17782 

17767 
17787 

17772 

'7795 

7 7 9 s  

- 397 

Red. auf 
Xormalpunkt 

- O'oOOy2 
- 100 

70 
- 72 

- 98 
- 23 
- 93 
- 66 

- 102 

- 70 
- 114 

- 

xo,r 
beobachtet 

0' J7740 

7'5 

747 

743 

7 30 

759 

674 
721 

670 

725 
68 I 

Temp. 
T 

I 5?2 R 

'5'3 
13'5 

13.2 

14.5 
13'0 

~ 8 - o  

'5.0 

18-6 

J 5.2 

'7'5 

XO,? 
berechnet B-R 

0'17721 0 ~ 0 0 0 1 ~  

720 - 5 
74; + 2 

749 - 6 

730 o 
752 + 7 
679 - 5 
734 - 3 
670 o 

721 + 4 
687 - 6 

Die beobachteten Xn,r lassen sich darstellen durch eine Gleichung von der Form: 

und wenn wir X,, = o '17zo+  _^Xn und r,, = 12?o R setzen, so erhalten wir zur Bestimmung von A&,, U und ;?. 

die Normalgleichungen : 
-0-Oo217O0 = + 27'00 ' _^Xo+ j'jOiJ ' <C+ 268'8100 ' Ã 

-0.0375320 = + 5'50 ' _^Xo+ 268-810 C; + 240- 5950 # 

- 0-0503478 = + 268-81 - AXo+ 240- 595 . C<+ 5391.9673 . (3 

woraus sich ergiebt: 
_^Xu = - 0'000041 , = - @-000137jj ,  Ã = - O'OOOCOII j j j  

daher:  
,\,,,T = o' 17766 - 0 ~ 0 ~ 0 1 3 7 7 5  ( r -  12'0) - O ~ O O O C O J  J 57 j [T-  12 '0)~  fÅ̧ R6aumur-Grade 

oder : 
X 0 r  = J' 17766 - O'OCOI 1020 ( T -  I;"@) - 0'000~007408 ' T -  I 5.012 fir Celsius-Grade 

11 nd : 
X =XWr+(n1-  n ) ~ .  

Die Temperatur-Correction wird in Skalentheilen: 

Aus den ~brigbleibenden Fehlern B-R ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung 

= * 0'oooo56. 

Die Reduktion der Beobachtungen geschah in der Weise, dass wir das beobachtete n' durch Anbringung 
der nach der eben gefundenen Formel berechneten Temperatur-Korrektion n' auf 15' C reduzirten und von 

dem so  verbesserten 11' die Deklinations-Ablesung n subtrahirten, diese Dirt'erenz, nach ,II'a) in absolutes h a s s  

verwandelt, zu 0,17766 hinzufiigten, d. h. wir rechneten nach der Formel: 

X = 0,17766 + (nl+ An' - n) 6' 

Die zur Berechnung von A n1 n6thige Kenntniss der Temperatur ~ u r d e  auf die im vorigen Abschnitt 
beschriebene Weise fÅ  ̧ jeck zweite Stunde ergiinzt und zwischen ie zwei Werthen von n' linear interpolirt. 

C. Vertikal-IntensitÃ¤t 

Wesentlich gÅ¸sser Unsicherheit als t'llr die beulen bis fetzt behandelten Elemente anzunehmen ist, 

bietet Bestimn1~l~lg ife-. absoluten Wertlies fÅ¸ i-fen h'ornialpunkt der Mikal-Intensittit. 

I]ef-elbc il~urJc auf f O l ~ e n d e  Weise gefuii~len. Es ;wurde mit H ~ l f e  dfT registr ir te~~ Kurven der 

Hori~on~al-~ll tcnsit~it  absolute W h  X fllr diese zu der Zeit einer Inklinatioiis-Bestimmung hergeleitet, 

i.{ailn V = X i berechnet illlJ an Liiesen Werth die aus den Viiriatioii~-Beobacllt~ngen nach (111' a) sich er- 

gcbeiliic R e i ~ k t i o ~ ~  mi t  llm3eh]lrtenl Zeichen ani;e!xaclit. Es bedarf wohl keiner weiteren Erwtihnung, dass 
W. 6 



das angewandte n' nicht das beobachtete, sondern das auf 15' C reduzirte war. Dagegen wurde nach den Er- 
fahrungen von Lloy d und Lamont ,  welche neuerdings auch von W i l d  bestÃ¤tig worden sind, ein Temperatur- 

Einfluss auf die Eisenstgbe vernachlassigt. 

Die nachstehende Tabelle enthalt die Resultate dieser Rechnungen: 

1 X X i - dV V,, 
beobachtet nach Registr.-Apf. 

1882 Dczhr. 23 67' 51.~8 0- 1772 j 0'43j71 + 0~00041 [oe436121 

1883 Febr. 4 61. j 0- 17746 0.43974 + 3O 0'44004 

7 7  22 66. 3 0.1 7742 0.44146 -/- 251 [om443971 

M'tirz 31 58-0 0-17756 0.43872 119 0'43991 

April 10 39'9 0'17717 0.43848 4- I77 0.4402; 

17 26 60.0 0' 17 720 0.438 58 -4- 42 0.43900 
Mai 29 55'; 0.1778~ 0.43864 + 18 0.43882 

1f 31 63-6 / / 3 0'44072 + 50 0'44122 o'l--.2 

Juni 19 60-8 0' 17824 0'44146 - 108 0.44038 

11 26 60-8 0.17816 0.44125 -/- 53 0'44178 
Juli I I 53.8 0.17807 0.43947 4- 28 0.43975 

V 23 55.4 0-17813 0'43920 17 0-43937 

11 26 54.8 0.1 7767 0.43784 + 55 [oa43839] 
August 17 59'9 0.17774 0.43989 + 8 0.43997 

17 59'2 0.17778 0-43972 0 0-43972 

3,  17 59-3 0" 17807 0-44049 + 32 0'44081 

11 17 58'9 0.17808 0.43998 + 26 0.44024 
scptbr. 19 60.2 0- I 7765 0.43976 + 49 0.4402 j 

11 25 61-2 0- 17767 0.44019 + 64 0.44083 
Okthr.  25 W 4  0' 17767 0'43953 + 97 0.440 50 

V 30 63.9 0' 17762 0.44105 + 48 0'44154 
Novhr. 21 61-2 0.17749 0.43974 4- 111 0-44085 

, 26 60-7 0- 17763 0'43991 + 80 0'44071 
Dezhr. 22 62'8 0' 1776 j 0.44073 + 151 [oS44224] 

Die in [ 1 eingeschlossenen Zahlen sind ausgeschlossen worden. 

V0 
berechnet 

Es schien, nachdem die Differenzen von dem Mittelwerth o .4030 gebildet worden waren, als ob eine 
bessere Darstellung zu erzielen sein wurde, wenn man ein der Zeit proportionales Glied einftihrte und setzten 
wir daher: 

und indem wir Vn, = 0.44030 und Tg= 1883 Juli I setzten, erhielten wir zur Bestimmung von A V ~  und a die 
Normalgleichungen : 

woraus : 
AV,, = - 0-00009 a = + 0-ooo003807 

und : 
Vn =: 0-44021 + 0-ooooo3807 (t - 1883 Juli I). 

Aus den ~brigbleibenden Fehlern B-R ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung 

= io.00047 und der von = * 0.0001 I sowie der von a = Â 0. oooo01288. 
Da ein Fehler von I' in i einen Fehler von 0.0003- in VÃ hervorbringt, so folgt, dass der wahrschein- 

liche Fehler einer Beobachtung von i Â 1.':2"etrggt. 

Die grossen Unsicherheiten, welche in den Werthen von Vg hervortreten, sind wohl zum grÃ¶sster 
Theil der Unsicherheit in den Inklinations-Bestimmungen zuzuschreiben, indessen m6chte wohl auch ein nicht 



ganz unbedeutender Theil der Unsicherheit der Variations-Beobachtungen seine Entstehung verdanken, welche 

nach allen Vergleichungen, die zwischen den Angaben des Å¸nifilar mit EisenstÃ¤be und einer guten L1oyd'- 

sehen Wage vorgenommen worden sind, eine recht erhebliche zu sein scheint und die Wild*)  zu dem Aus- 

spruche veranlasst hat, ,,dass die Gnsicherheit der Angaben bei dem ersteren Instrument ungefÃ¤h 5 mal grÃ¶sse 

sei, als bei einer guten Lloyd'schen Wage." 

Auch eine Vergleichung der Angaben des Unifilars mit EisenstÃ¤be und der von der Expedition nach 

Kingua-Fjord zurÅ¸ckgebrachte Lloyd'schen \Vage von Edelmann. welche im Sommer 1884 angestellt wurde. 

fuhrt zu gleichem Resultat. Vber eine allgemeine Ahnlichkeit des Ganges beider Instrumente geht die Uber- 

einstimmung kaum hinaus; es zeigen sich viele kleinere unregelmÃ¤ssig Abweichungen zwischen beiden. die 

theilweise der TrÃ¤ghei der Lloyd'schen Wage und der nicht ganz vorhandenen Gleichzeitigkeit der Beob- 

achtungen. zum grÃ¶sste Theile aber wohl dem Cmstande zuzuschreiben sind. dass beim L'nifilar mit Eisen- 

StÃ¤be noch 2 andere Instrumente konkurriren, deren ungleichzeitige Ablesung bei einiger Bewegung der 

Nadeln um so grÃ¶sser Unsicherheiten hervorrufen muss, als die abgelesenen Skalentheile mit grossen Faktoren 

n~ultiplizirt werden. Wir  geben in Folgendem einen Theil dieser Vergleiche. wÃ¤hren deren die Lloyd'sche 

Wage grÃ¶sser Schwankungen zeigte, als Beispiel wieder. 

V e r g l e i c h u n g  d e r  a u s  d e n  Angaben  e iner  L l o y d ' s c h e n  W a g e  von  E d e l m a n n  u n d  des  U n i f i l a r  

m i t  E i s e n s t Ã ¤ b e  v o n  L a  m o  n t b e r e c h n e t e n  Vert ikal- Intensi tÃ¤ts-Varia t ionen 

BezÃ¼glic der Berechnung der Vertikal-IntensitÃ¤ aus den Angaben des L'nifilars mit EisenstÃ¤be sind 

im Vorhergehenden alle nÃ¶thige Daten gegeben; fÃ¼ die Lloyd'sche Wage war der Werth eines Skalentheils 

=o'oooo2g und der Temperatur-Koefficient fÃ¼ i c C = o * o o o 2 j ~ 6 ,  so dass sehr nahe einer -4nderung der 

Temperatur von iCC eine Anderung der Skalen-Ablesung von 10 Skalentheilen entspricht. Mit diesem Werthe 

sind die Ablesungen der Lloyd'schen Wage auf eine mittlere Temperatur reduzirt. Von den durch die Reduktion 

erhaltenen Zahlen des Cnifilars mit Eisenstsben ist eine Konstante subtrahirt worden, um dieselben leichter 

und unmittelbarer mit denen der Llo!-d'schen Wage vergleichbar zu machen. 

Lloyd's cnifilar mit 
Wage EisenstÃ¤be 

1884 Juni 9. 811 om fm 

10 0 

, 10. 9 o a n i  

dV 
--F 

Lloyd's L'nifilar mit 
\Vage Eisen-tÃ¤be 

-- 

*) Wild: nie T e r m i n s - Ã Ÿ e o ~ ; i ~ ~ l t u ~ l Â £ ; ~  &r erdrnagnetiscl~en Rkniente ~ ~ n d  Erdstr6me i n ~  Observatorium 7Ll 

l~~ lwlowsl~  vom September 1882 bis Ausust 1883. Memoires de l'academie des sciences de St. Pe'tershourg Tonne XXXIII. S. 40. 



d V  d V 
---Y 

7-- 

Lloyd's Unifilar mit Lloyd's Unifilar mit 
Wage Eisenslaben Wage EisenstÃ¤be 

1884 Juni 12. 611 om pm + 0.00023 +0'00024 1884 Juli 3. 411 0mpm -)-0~00113 -)-0-00122 

7 18 

8 o 

10 0 

13. 9 25 

0 0 

4 0 

6 o 

8 6 

10 0 

1884 Juli 2. 9 17 

0 0 

6 o 
8 0 

5 
10 

15 

20 

2 5 

30 

3 5 
10 0 

Die nun folgenden Tabellen Ã¼be die Termin-Beobachtungen werden wohl nach dem Vorhergehenden 

keiner weiteren ErlÃ¤uterun bedÃ¼rfen Sie geben fur jede funfte Minute GÃ¶ttinge Zeit die Deklination nach 
den BeschlÃ¼sse der Wiener Konferenz Ã¼be Ost, SÃ¼ und West gezÃ¤hlt die Horizontal- und Vertikal-Inteil- 

sitiit in den von der internationalen elektrischen Konferenz angenommenen absoluten Einheiten: Centimeter, 

Gramm, Sekunde (C. G. S.), nach welchen die IntensitÃ¤te der in den bisher Ã¼bliche absoluten, Gauss'- 
sehen, Einheiten (Millimeter, Milligramm, Sekunde) ausgedruckten Werthe betragen. 

Die Beobachtungen wurden ganz nach dem internationalen Programm ausgefihrt, indem alle fÅ¸n 
Minuten Gettinger Zeit die drei Instrumente abgelesen und wÃ¤hren einer von Termin zu Termin sich verschieben- 

den Stunde des Tages die Deklination alle 20 Sekunden notin wurde. Die zuletzt genannten Beobachtungen 
sind im Nachfolgenden nicht mit vereffentlicht, weil wegen der Schwierigkeit, alle drei Instrumente gleich- 
zeitig abzulesen- die theils aus der Plazirung der Fernrohre (alle an einer Axe), theils aus dem Mangel an 

Beobachtern entsprangen, nur die Deklination beobachtet wurde. Die Variationen dieses Elements waren 
aber im Laufe einer Stunde durchweg so gering (hÃ¶chsten il.EÃ )̂ dass es nicht zu lohnen schien, diese 

Beobachtungen hier aufzunehmen. Dieselben sind vollstiindig reduzirt und k6nnen auf Wunsch mit- 
getheilt werden. 

An den Beobachtungen nahmen Theil die Herren Dr. Andries ,  Dr. Eschenhagen  (von Februar 15 
1883 an), Dr. Her rmann  (bis November 15 1882), Lieut. zur See Rollmann (von Oktober 15 1882 an), der 
Verfasser und zur Aushtilfe der Steuermann a. D. Geschke. Die Reduktionen sind zum Theil von Herrn Dr. 
Eschen h agen , zum gresseren Theil von dem Verfasser ausgefÃ¼hr worden. 



2. Termin 1882 August 15. W i l h e l m s h a v e n .  
Mittlere Wttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 
l I I l I 

nt. 

I l -- 

Z e i t Deklin. Hor..Int. Vert-l 

* 
3 4 5 0 ' 0  + 0'17000 + 0'4000 

- -- ---- - 



Wilhelmshaven.  
3. Termin 1882 September 1. Mittlere G6ttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 

I I I 



4. Termin 1882 September 15. W i l h e l m s h a v e n .  
Mittlere Mttinger Zeit. 

mit EisenstÃ¤ben) (Unifilar, Unifflar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar 

r"-' - - 

Polarlicht - Beobachtungen und Bemerkungen. 
') Falsche Ablesung des Vertikal-Intensimeters? 

* 



W i l h e l m s h a v e n .  
5. Termin 1882 October 1. Klttiere 06tSrtger Zeit. 

(Unifilar, Uniaar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit Eien&ben\ 

Z e i t  Z e i t  

/*Â 

6h W* 
5 

1 0  

1 ;> 
20 
1 - -1 

W 
35 
40  
45  
;o -. 
- 3  

7 0  
Y 

10 

15 
20 

2s 
30 
3 5 
4 0  
4'; 
SO 
55 

a 0 

s 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
4 5 
SO 
5; 

9 0  
5 

10 

' 5  
20 

25 
30 
35 
40 
4'; 
50 
55 

1 0  0 

s 
10 

1s 
20 

2s 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5  

11  0 

5 
10 

' 5  
20 

2s 
30 
35 
40 
45 
SO 
55 



6. Termin 1882 Oktober 16. W i l h e l m s h a v e n .  Mittlere Wttinger Zeit. 

(Unifilar. Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 
--- 

l I I I l Z e i t  

um 

- - -  

oh o m  
5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
so 
5 5 

I 0  

5 
10 

1 s  
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

2 0 

5 
10 

'5 
20 

2s 
30 
3 5 
40 
45 
SO 

55 

3 0 
5 
10 

Z e i t  

f-m 
.- 

611 Oll1 
5 
10 
I '; 
20 

25 
30 
35 
40 
4s 
5" 
5 5 

7 0 
s 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 

8 o 
3 
10 

1 5 
20 

2 5 
10 
3 5 
40 
45 
50 
5 5 

3 0 
3 
10 

'5 
20 

2 5 
30 
15 
40 
45 
50 
5 5 

J 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 - 
4 5 
5" 
55 
0 

5 
10 

15 
20 

2s 
30 
35 
40 
45 
5" 
5 5 



W i l h e l m s h a v e n .  
7. Termin 1882 November 1. Mittlere GÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Mag-net-Deflectoren, Unifilar mit Eisenstaben.) 
1 l l l I I .  



8. Termin 1882 Movemfcar 15. W i l h e l m s h a v e n .  
Mittlere Wttinger Zeit. 

mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  1 DekHm. Horcht. VerLIÃ 

PolarUaht-Ersoheinmgen und Bemerkungen. 
) Nadeln in Schwingungen. - ') Nadeln iiiiruliig. - 9 Ablesungen nicht ganz zuverlfissig, weil die Nadeln sich in Schwingungen befanden. - 4) Nadeln in 

fhwingungen. - ') Nadeln sehr unruhig. 



W i l h e l m s h a v e n .  
9. Termin 1882 December 1. Mittlere Mttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Alagnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 

Z e i t  

um 

011 om 
5 

10 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
i 5 

I 0  
5 

10 

15 
20 

2 5 
$0 
3 S 
40 
4 5 
50 
i 5 

2 0 

5 
10 

15 
20 

2s  
30 
3 5 
40 
45 
$0 
.i 5 

3 0 
5 

10 

75 
20 
2; 

30 
35 
40 
4 5 
W 
55 

4 0 
5 

10 

15 
20 
2 5 
30 
35 
40 
45 
i o  
55 

0 

5 
10 

15 
20 

35 
30 
3s 
40 
45 
5 0  
5 S 

Z e i t  

Pm 

oll om 
5 

10 
1 .i 
20 
'2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
5 5 

I 0  

5 
10 

15 
20 
25 
30 
3 5 
40 
45 
5: 
3 3  

2 0 

.1 
10 

15 
20 

25 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

3 0 

5 
10 

15 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
SO . . 
3  3  

4 0 
5 

10 

15 
20 
2 5 
30 
3 5 
40 
45 
50 
55 

5 0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45. 
5" 
5 5 

Deklin. 

34500.; J 

52'8 
53'7 
53-7 
54.0 
53'0 
52-3  
52-0  
51.4 
52-2 
52'3 
52'4 
52'3 

52-7 
51'2 
50'7 
50.3 
50- 1 
30- I 
50-2 
49'9 
49'6 
49'5 
49-6  
49'6 

50" 5 
50.5 
50.5 
51'4 
52'3 
52.9 
50-8 
50-5 
51.9 
53'2 
54'5 
54'6 

54.0 
54'0 
5 3 - 6  
53-6 
53.6 
53'3 
52'2 
5 1 '  I 
50.7 
50.5 
50.6 
50.6 

51'5 
52-3  
52-9  
53.0 
53'2 
53'7 
53.9 
54'1 
54'5 
54'9 
54.8 
54'7 

54'6 
54-5 
54-4  
54-8 
55-1 
54'7 
54'7 
54-5  
54'9 
54.9 
54.9 
54.9 

'IFalsdic Ahlesung in V.-V? 
Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 

- l 
Z e  i t Deklin. Ifor..Int. Tert..Int. 



10. Termin 1882 December 15. W i l h e l m s h a v e n .  Mittlere UÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben) 

1 Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 

1 '1 Falsche Ablesung des Vertikal-Intensimeters? 



Wilhe lmshaven .  
11. Termin 1883 Januar 2. Mittlere GÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar. Unifilar mit Magnet-Deflectoren. Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 



Termin Januar 1 K W i l h e l m s h a v e n .  
*"B -- 

Mittlere 
(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben) 

I I I I l 
[nt. l 

1t. 

Zeit. 

I 1 
Z e i t  1 BÃ‡kUm l Hor..Int. , Vert..Int 

und Bemerkungen. 

'l Falsche Ablesung in V.-).? 



W i l h e l m s h a v e n .  
13. Termin. 1883 Februar 1. Mittlere UÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren. Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
I )  Skala des Hur. 1111.-lnstr. aus dem Gc~ichtsfelde. - ') Hur. 1nt.-Instr. scl1if~ui~gsweise abgelW. 



Z e i t 1 Deklln. 1 Hor..int. Vert..In 
I l 

14. Termin 1883 Februar 15. Wilhelmnhaven. Mittlere CWttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit Eisenstaben.) 

Polarlicht-Beobachtungen 

I 
1. 

+ 

und Bemerkungen. 

I I l I I 

t. 
I 

z eit 1 I X ~ I I ~ .  1 HOF.-~nt. ~ert.-tn 

1) palsche ~ b l ~ ~ ~ ~ ~  in H. I,? - 9) Falsche Ablesung in Deklination? 



.Wi lhe lmshaven .  
16. Termin 1883 MÃ¤ 1. Mittlere Sttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 

Polarlicht-Erscheinungen und Bemerkungen. 
) I-'alsche .Â¥\bles~~n in V.-I.? - ') Falsche . Â ¥ \ b l c s  in H.-I.? 



16. Termin 1883 15. W i l h e l m s h a ~ e n .  Mittlere Wttia&er Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 
I 

[at, 
I 

Ist. 
Z e i t  

u m  

-- 
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1 0  
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20 
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so 
5 5 

Int. 

M Â ¥  

I 
Polarlicht-Beobaohtungen und Bemerkungen. 



W i l h e l m s h a v e n .  
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19. Termin 1888 Mai 1. Mittlere GÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit Eisenstaben). 
'7 -- -.- -- - 

Z e i t  , 



- 4'9 - 
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Mittlere Mttinger Zeit. 
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22. Termin 1883 Juni 16. W i l h e l m s h a v e n .  
Mittlere GÃ¶ttinge Zeit. 

(Unifilar. Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit Eisenstaben). 
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W i l h e l m e h a v e n .  
23. Termin 1883 Juli I. Mittlere Wttinger Zeit. 

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren, Unifilar mit EisenstÃ¤ben. 
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Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 
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' 1  Falsche Ablesung? 
Polarlicht-Beobachtungen und Bemerkungen. 



26. Termin 1883 August 15. W i l h e l m s h a v e n .  
MittlerÃ GiÃ¶ttinge hi t .  

(Unifilar, Unifilar mit Magnet-Deflectoren. Unifilar mit Eisenstgben.1 
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Die stÃ¼ndliche Beobachtungen. 

Beschreibung der Instrumente. 

Wie in der Einleitung envÃ¤hn worden ist, wurden im Jahre 1882 als ErgÃ¤nzun zu den schon bisher 

ZweistÅ¸ndlic an den Lamont'schen Instrumenten angestellten Beobachtungen photographisch registrirende 
Instrumente fÅ  ̧ alle 3 Komponenten des Erdmagnetismus in Gebrauch genommen. Die, dem astro~hysikali- 

sehen Observatorium zu Potsdam gehtirenden, Instrumente sind nach dem sogenannten Kew-Modell von   die 
in London angefertigt und bestehen aus einem Unifilar ftir die Deklinations-, einem Bifilar fÅ  ̧ die Horizontal- 
Intensitiits- und einer Lloyd'schen Wage fÅ  ̧ die Vertikal-Intensitsts-Variationen. 

Jeder Magnet trggt einen halbkreisftjrmigen Spiegel, der Å¸be resp. neben einem gleichgestalteten aber 
mit der Unterlage fest verbundenen schwingt. Auf beide Spiegel fillt bei jedem Instrument durch einen 

Spalt und eine Linse ein Lichtstrahl, welcher von den Spiegeln in einen hÃ¶lzerne Kasten hineinreflektirt 
wird, in welchem ein Bild des Spalts zu Stande kommt. Ehe dies jedoch geschieht, werden die beiden Licht- 

bÅ¸nde von einer Cylinder-Linse aufgefangen, welche dieselben zu Lichtpunkten oder richtiger kleinen Licht- 
linien konzentrirt, welche auf durch Uhrwerk in 24 Stunden einmal um ihre Axe gedrehte, mit lichtempfind- 

lichem Papier Å¸berzogen Walzen fallen und dort photographisch wirken. Die Cylinder-Linsen sind parallel 
den Drehungs-Axen der Walzen und haben gleiche Lange mit diesen. Zur Markirung der Zeit wird das von 
dem festen Spiegel reflektirte Licht alle zwei Stunden durch Vortreten eines Schirms auf die Dauer von fÅ¸n 

Minuten abgeschlossen, derart, dass der Ausschluss des Lichts von 5 Minuten vor bis genau zur vollen 
geraden Stunde andauert. Dadurch erhilt die Basislinie das Aussehen einer gebrochenen geraden Linie. 

Zur Beleuchtung dienten, da Gasleitung im Observatorium nicht vorhanden ist, 3 Petroleum-Lampen, 
welche ungefihr alle 8 Stunden nÃ¤mlic 111 am., gh am. und 5h pm. gewechselt wurden. 

Die Deklinations-Nadel hmgt an einem BÅ¸nde von Kokonfiden und ist zur Erhaltung der Konstanz 
von einer Glasglocke umgeben, innerhalb welcher zur Erhaltung mÃ¶glichs trockener Luft eine Schale mit 
Chlorcalcium steht. Ebenso sind auch die andern Instrumente gesch~tzt. Die Glasglocke steht auf einem 
abgedrehten Messing-Cylinder, der vorne eine durch ein Plan-Parallelglas geschlossene Offnung hat. durch welche 

das Licht auf die Spiegel und weiter auf die Walze fdllt. Der Weg, den das Licht zu nehmen hat, ist mit 
innen geschwgrzten htjlzernen KÃ¤ste umgeben, um alles Seitenlicht, welches noch etwa auf die Walzen 

fallen kBnnte, abzuschliessen. Um die Schwingungen der Nadeln einzuschrÃ¤nke sind dieselben mit Kupfer- 
D3mpfern versehen, jedoch ist die Konstruktion derselben eine ganz verfehlte und sind dieselben in der vom 

Verfertiger gewollten Anwendung fast ganz wirkungslos. Sie umgeben die Nadeln in weiter Entfernung (es 
ist auf beiden Seiten der Nadeln ein Spielraum von circa I'/, cm) und sie haben weite Ausschnitte, um Platz 
ftir die Fassung fÅ  ̧ Magnet und Spiegel zu gewghren, so dass nur eine ganz schmale ÃŸrÅ¸c den den Nordpol 
und den den SÅ¸dpo umschliessendenThei1 verbindet. Durch Unterlegen von Holzbrettchen wurde der Dgmpfer 
so erhtjht, dass die untere Kupferplatte desselben dicht unter dem Magnet des Deklinations-Instruments und 

des Bifiiars lag, wodurch dieDÃ¤mpfun eine etwas bessere, aber immer noch nicht wurde. Bei 
der LloYd'schen Wage wurde der DÃ¤mpfe einfach dicht an die Nadel herangeschoben. 



Der Bi filar-Magnet hangt an der Axe einer Rolle, Å b̧e die der kontinuirliche sehr feine Auf- 
hÃ¤ngungsfade (Stahldraht) gefihrt ist, dessen beiden freien Enden an einer Schraube durch die die Lange 

der FÃ¤de regulirt werden kann, befestigt sind. Ehe die Enden an diese Befestigung gelangen, liegen sie in 

den Windungen zweier an derselben Axe sitzenden, entgegengesetzt gedrehten, Schrauben, durch deren 

Drehung es mÃ¶glic ist, den Abstand der FÃ¤de oben zu verÃ¤ndern wÃ¤hren derselbe unten nattirlich 

unvertinderlich bleibt. 

An der Nadel der Lloyd'schen Wage ist eine Achatschneide befestigt, welche auf einer ebensolchen 
FlÃ¤ch aufruht. An dem SÃ¼dend des Magnets befindet sich ausser einem Ubergeschobenen Messing-Gewicht 

zur feinen Regulirung des Gleichgewichts eine der Axe des Magnets, parallele Schraube mit verdickten K6pfen. 

Eine Ã¤hnlich Schraube, senkrecht zu der Axe des Magnets befindet sich an dem Nordende desselben und 

dient zur Regulirung der Empfindlichkeit durch H6herlegung des Schwerpunkts. Der halbkreisf6rmige Spiegel 

ist an dem Ende des Messingstticks, an welchem die Achatschneide sitzt, befestigt. An diesem MessingstÅ¸ck 

ist auch ein nach dem Nordende gerichteter Zinkstab mit kleinem Messing-Gewicht angeschraubt, welcher 

zur Kompensation wegen Temperatur-Anderung dienen soll. 

Der Spalt, durch welchen das Licht auf die Spiegel ftillt, liegt hier nattirlich, der Bewegungsrichtung 

des Magnets entsprechend, horizontal und die Walze wird um eine vertikale Axe gedreht. Die Schwingungs- 

ebene des Magnets liegt 1 5 ~  ausserhalb des magnetischen Meridians und zwar liegt das Nordende der Nadel 

rtstlich vom Meridian. Alle drei Instrumente konnten mittels Fernrohren und Skalen auch direkt ab- 

gelesen werden. 
Wghrend das Unifilar und das Bifilar keinerlei besondere Schwierigkeiten machten und ununterbrochen 

seit November 1882 funktionirt haben, traten bei der Lloyd'schen Wage vom ersten ~ugenblicke an Schwie- 

rigkeiten auf, welche die Verwendung der Kurven, wenigstens die aus der ersten Zeit, nicht rathsam machten. 

Zum Theil lagen diese Schwierigkeiten in der Reibung der Schneide und zeigten sich darin, dass bei Er- 
schÃ¼tterungen oder wenn der Magnet in Schwingungen versetzt wurde, er sich nicht auf den alten Punkt, 
sondern um mehrere Millimeter anders einstellte; auch boten die Kurven in der Regel gar keine kleineren 

Bewegungen dar, sie verliefen fast gradlinig und es bedurfte schon einer erheblichen StGrung, wenn dieselbe 
in den Kurven der Lloyd'schen Wage zum Ausdruck kommen sollte. Dies ist nun zum Theil wohl dem 

thatsi-ichlichen Verlauf der Vertikal-IntensitÃ¤ speziell in den Winter-Monaten entsprechend, jedoch schien auch 

hierbei die Reibung der Schneide an der Unterlage eine bedeutende Rolle mit zu spielen. 
Um diesem Ubelstande abzuhelfen, wurde im Oktober 1883 die Schneide durch 2 Stahlspitzen ersetzt 

und zwar mit recht gutem Erfolg, die SprÃ¼ng in den Kurven nach Bewegung der Nadel hÃ¶rte auf und die 

Kurven verriethen eine entschieden grÃ¶sser Beweglichkeit derselben. Es stellte sich nun aber die Schwierigkeit 

ein, dass die Wage immer recht unempfindlich blieb, da es nicht gelingen wollte, den Skaienwerth unter WOWIO 

fÅ  ̧ imm herunterzubringen, ohne dass der Magnet bei bedeutenderen Bewegungen umschlug. 
Diese Umst~nde und die Erw~gung, dass wegen der vielfachen Versuche, die wir in Folge derselben 

rnit der Wage machen mussten, die Beobachtungen etwas lÅ¸ckenhaf ausfallen wÅ ŗ en, auch die Beobachtungen 
der ersten Zeit wegen der Sprunge in den Ablesungen gr6ssere Unsicherheiten zeigen mussten, liessen es 

rathsam erscheinen, die Reduktion der Kurven fUr die Lloyd'sche Wage vorlgufig zu unterlassen, um so 
mehr als die Zeit es nicht erlaubte, die eingehende Arbeit anjdiese Untersuchung zu wenden, welche erforderlich 

i n  wird, um brauchbare Resultate zu erzielen, es soll jedoch sptiterhin bei Bearbeituq der Beobachtungen 

der folgenden Jahre werden, auch die Beobachtungen aus dem Jahre 1883 noch zu verwerthen. 1n 

diesem Bande erscheint daher die Bearbeitung der Deklination und der Horizontal-Intensit~t. 

zur Bestimmung der Skalenwerthe ist dem Apparate eine in Centimeter aetheilte Schiene beigegeben, 

welche mittels eines Ringes auf die oben erwghnten abgedrehten Cylinder, die die Nadeln zunachst umgeben 

passt, ohne dass man gen6thigt ware die Glasglocken abzunehmen. 



Wir wollen nun zun~chst die Theorie der Apparate kurz entwickeln und die Reduktions-Formeln fÃ¼ 
dieselben ableiten. Es m6ge noch bemerkt werden, dass angenommen wurde, dass die Eisenmassen des 
Observatoriums keinen merklichen Einfluss auf den Gang der Instrumente austiben wÃ¼rden weil dieselben in 
einer Minimal-Entfernung von etwa 12 Meter sich befinden, auch zeigt eine Beobachtung von Schwingungs- 
dauern im Variations-Observatorium (bei montirten Instrumenten), dass der Einfluss jedenfalls nur gering sein 
wird. Es wird jedoch einer spgtern Gelegenheit vorbehalten bleiben mtissen, hierÃ¼be eingehendere Unter- 
suchungen anzustellen. 

Die ganze Anlage des Variations-Observatoriums ist darauf berechnet, Temperatur-Schwankungen 
rn6glichst zu vermeiden, wie aus der in der Einleitung gegebenen Beschreibung desselben erhellt. Dieser Zweck 

ist allerdings wohl nicht ganz in der Ausdehnung erreicht worden, wie es gehofft wurde, indessen sind die 
Falle, bei denen die Temperatur-Anderung im Laufe von 24 Stunden i 0  erreichen oder gar tiberschreiten, selten 
und treten nur bei heftigen Winden in Verbindung mit gr6sseren Temperatur-Schwankungen der iiusseren 
Luft auf, meistens bleibt die Anderung der Temperatur in 24 Stunden innerhalb o?5 bis o?7. Im Laufe des 

Jahres ist die Anderung der Temperatur erheblich gr6sser und ging 1882183 von n0 bis 2s0 C.; spÃ¤te als die 
WHnde keine Warme mehr absorbirten ist die Temperatur nicht mehr unter 16O C. hinuntergegangen und 
nicht mehr Å¸be 2b0 C. gestiegen. Einen ziemlich wesentlichen Einfluss hat hierauf das Brennen der Lampen, 
deren Flammen desshalb thunlichst auf einer H6he erhalten werden, auch hat, spÃ¤te wenigstens, die Lampe 
fÅ  ̧ die Lloyd' sehe Wage immer gebrannt, auch wenn dieselbe ausser Thiitigkeit war, da der Ausfall von 
einer Lampe die Temperatur sofort um Å¸be i 0  C. hinunterdrtickt. 

Die Temperatur wurde anfangs nur zweimal tiiglich um Mittag und beim Lampenwechsel in der 
Nacht abgelesen, vom 7. Juli 1883 an aber bei jedem Lampenwechsel (d. h. durchschnittlich alle 8 Stunden) und 
ausserdem um Mittag beim Bogenwechsel, also 4mal tÃ¤glic und zwar je ein Thermometer innerhalb der 

Glasglocke des Bifilars und der Lloyd'schen Wage, um Mittag auch ein Maximum- und ein Minimum- 
Thermometer, die sich ausserhalb der Glasglocken befinden. Diese letzteren zeigen stets eine grÃ¶sser 

Temperatur-Amplitude als die innerhalb der Glocken befindlichen Thermometer. Bei der Reduktion der Beob- 
achtungen ist natÅ¸rlic nur die Temperatur des Instruments (Bifilars) selbst benutzt worden und zwar in der 
Weise, dass f ~ r  jede abgelesene Temperatur der entsprechende absolute Werth der Basislinie ermittelt und 

derselbe fÅ  ̧ die Zwischenzeit linear interpolirt wurde. Nach den oben gegebenen Auseinandersetzungen Ã¼be 
die Konstanz der Temperatur ist anzunehmen, dass durch 'dies Verfahren keine irgend ins Gewicht fallenden 
Fehler eingef~hrt werden und ldass die Resultate, soweit diese Fehlerquelle in Betracht kommt, volles Ver- 
trauen verdienen. 

Reduktions-Formeln fÃ¼ die Kurven des UniBlars- und des Bifilars-Magnetometers. 
Da wir von einer etwaigen Lokal-Attraktion absehen kÃ¶nnen so gestalten sich die Ausdrucke fÃ¼ die 

Reduktion der Kurven-Ablesungen sehr einfach. Pr - 

a) Deklination. 
FÅ¸ die Deklination ergiebt sich, wenn wir mit V den Abstand eines Punktes der Kurve von der Basis- 

linie und mit a den Abstand des Spiegels von der Walze bezeichnen: 

worin 

W = 3437l.7 und die Deklination 

worin Å¸brigen die dritte Potenz von V stets vernachlassigt werden kann, 
sollte, ziemlich :das Busserste was die Walze gestattet, und ein Werth, 

denn selbst wenn 
der nur bei sehr 

V = I 5omm werden 
starken St6rungen 



Y* vorkommt7 so wird das Glied nur = 01.45. kann also in Anbetracht der in solchen FAllen immer vor- 
handenen gr6sseren Unsicherheit stets vernachlgssigt werden. 

Da nun in diesem Falle a = 1496,5mm, so haben wir die Deklinationen aus den Ablesungen der K u i e n  

nach der einfachen Formel: 

(Ia) . . . . . . . . . r f=D, ,+1~ .149 .~  
abgeleitet. 

Das Torsions-Verhtiltniss ist ftir die Deklinations-Nadel = 0-001, kann also praktisch vernachlassigt 
werden. Der Bogenwerth Atr lmm wird unter Berticksichtigung der Torsion I'. 15, welcher Wenh bei der 

Reduktion angewendet worden ist. 

b) Horizontal-IntensitÃ¤t 
Bedeutet M das magnetische Moment des bifilar aufgehÃ¤ngte Magnets, X wie immer die Horizontal- 

Intensitst des Erdmagnetismus, y den Winkel, um welchen der Magnet aus dem magnetischen Meridian ab- 

gelenkt ist, D die Torsionskraft der bifilaren AufhÃ¤ngung durch welche die Ablenkung des Magnets aus dem 

Meridian bewirkt wird, und a den Winkel, um welchen die beiden Aufhiingungs-Faden tordirt sind, d. h. 

den  Winkel, welchen ihre obere und untere Verbindungslinie unter einander bilden. so ist die Ruhegleichung 

der Nadel: 
MXsinif=Dsina; 

wird dies differentiin, wobei M und D als konstant anzusehen sind, so wird: 
D dXsinyo+Xo cmy0 dy =-jn-cosada 

D und nach Eliminirung von T,: 

dX=X,{cotada-cotyddyi} 

Der Winkel a wird gebildet durch die unverÃ¤nderlich Richtung der oberen Verbindungslinie der 

Aufh~ngungs-Fiiden und der mit der Stellung des Magnets wechselnden Richtung der unteren Verbindungs- 

linie; da wird also durch die ~ n d e r u n g  der Stellung des Magnets d. h. des Abstandes der photographischen 
Kurve von ihrer Basislinie gemessen. Winkel y wird gebildet durch die beiden veranderlichen Richtungen 

des magnetischen Meridians und des Bifilar-Magnets; dy setzt sich also zusammen aus den ~ n d e r u n ~ e n  beider 

Richtungen und zwar ist zu setzen: 
d = d8- dn 

wird dies eingesetzt, so erhÃ¤l man: 
d X = X. [(da + coty} da - cot y dd] 

V' F Å ¸  (p = q@ reduzin sich dies, wenn wir gleichzeitig d a  = -.,- einsetzen, worin V' den Abstand der 

Kurve von der Basislinie und a1 die Entfernung des Spiegels von der Walze bedeutet, auf: 

Die Gr6sse X,, ist also der Werth einer Einheit von V' in absolutem Maasse. 

Zur Bestimmung dieses Skalenwerthes k6nnen zwei Methoden angewendet werden, I. die Beobachtung 

der Ablenkung des Bifilars, welche durch einen n6rdlich oder stidlich von demselben mit der Axe im magneti- 
hen Meridian befindlichen HUlfsmagnet von bekanntem Moment hervorgebracht wird, und 2. die Bestimmung 

des Torsionswinkels G.*) 

*) Von der dritten Methode, durch Beobachtung von Schwingungsdauem des Bifilar-Magnets in verschiedener 
Lage, welche von Å¸aus vorgeschlagen und bei dem grossen Bifilar in G6ttingen angewendet wurde, wird hier abge- 
sehen, weil dieselbe ft)r kleine Nadeln, wie sie neuerdings ausschliesslich angewendet werden, wohl zu viel Schwierig. 
e r  und kaum genugende Sicherheit bieten wÅ ŗde wahrend die beiden oben genannten Methoden an Bequem- 

lichkeit und Genauigkeit nichts m wUnschen Å b̧ri lassen. Die Methode ist von Gauss in den Resultaten aus den Be- 
obachtungen des magnetischen Vereins fÅ  ̧ 1839 S. i ff. dargeleg worden. L'eber das Bifilar-Magnetometer und die bifilare 
Aufhsngunft sind ausser den soeben erur8hnten Abhandlungen seines Erfinden; Gauss mehrere AufsStte von F. Kohl- 

r a u c h  in Wiede man n's Annalen neue Folge Band XV S. 536 und Bd. XVII S. 744 von Wichtigkeit. 



In Wilhelmshaven ist nur die erste Methode angewendet worden. Es wÃ¤r zwar m6glich gewesen, 

auch die zweite Methode zu benutzen, da der sehr gute Torsionskreis des Instruments eine gentigend genaue 

Ablesung gestattete, jedoch machte das Umlegen des Magnets in seiner Fassung so viel UmstÃ¤nde dass diese 

Methode weniger sicher erscheinen musste. 

Der Skalenwerth wurde demnach in folgender Weise ermittelt: Nachdem die oben erwÃ¤hnt Schiene, 

Å¸be die Glasglocke geschoben, auf den Messingcylinder aufgelegt und in die Richtung des Meridians 

gebracht worden war, wurde ein Schlitten mit einem Hulfsmagnet aufgeschoben und in einer an der Theilung 

der Schiene ablesbaren Entfernung befestigt; die Stellung des Lichtpunktes wurde dann auf der mit gew6hn- 

lichem Papier Å¸berzogene Walze durch eine Bleistiftmarke fixirt (man hÃ¤tt natÃ¼rlic auch die Stellung 

photographisch sich markiren lassen kGnnen, hÃ¤tt dann aber viel mehr Zeit gebraucht. da der Lichtpunkt 
eine gewisse Zeit wirken muss, um eine ablesbare Marke zu geben), hierauf wurde der HÃ¼lfsmagne um 1800 

gedreht, und die Stellung des Lichtpunktes wieder markirt. Dieselbe Beobachtung wurde noch in 2 anderen 

Entfernungen gemacht und darauf das ganze Verfahren auf der andern Seite des Bifilar-Magnets in denselben 
3 Entfernungen wiederholt. Das magnetische Moment des Hulfsmagnets wurde ermittelt durch Ablenkung 

der Deklinations-Nadel aus denselben 3 Entfernungen und aus erster Gauss'scher Hauptlage, wobei die 

Stellung des Lichtpunktes, in derselben Weise wie vorher, auf einem um die Walze geschlungenen Blatte 
gew6hnlichen Papiers markirt wurde. Ausserdem konnte jedesmal die Skala abgelesen und hierdurch eine 

unabhÃ¤ngig Bestimmung des absoluten Werthes f ~ r  einen Skalentheil gewonnen werden, welcher sich leicht 

auf den fÅ  ̧ die Walze geltenden Å¸bertrage lÃ¤sst da sich die beiden Werthe umgekehrt wie die Entfernungen 
von dem Spiegel verhalten. 

Diese Beobachtung wurde, abgesehen von verschiedenen Bestimmungen vor definitiver Einrichtung 

der Apparate, bei zwei Gelegenheiten gemacht, nÃ¤mlic am 27. Oktober 1882 von Herrn Dr. H e r r m a n n  nur 

an der Skala mit Ubertragung auf die Walze, und am 5. Juli 1883 durch Herrn Dr. E s c h e n h a g e n  sowohl 

auf der Walze wie an der Skala. 

Bezeichnen wir die durch den HÅ¸lfsmagne in einer bestimmten Entfernung hervorgebrachte Ablenkung 

am Bifilar mit nl, die aus der gleichen Entfernung am Unifilar bewirkte mit n, die Entfernung zwischen Spiegel 

und Walze (oder Skala) beim Unifilar mit a, so ist: 

Die e1 ftir Skala und Walze verhalten sich umgekehrt wie ihre Entfernungen vom Spiegel. 

1882 Oktober 27. Skalenwerth des Bifilars durch Beobachtung an der Skale. Beobachter: Dr. Herrmann. 

Angenommen: X" = 0.178. 

Entfernung zwischen Spiegel und Skale am Unifilar = 1090.5 mm 

7 - l l , ,, , Bifilar = 1052.5 ,, 
- 7  - 7  17 l WalZe 9, 77 = 1 5 0 ~ ~ 5  ,, 

Entfernung des Ablenkung des 
Hulfsmagnets Unifilars Bifilars Absoluter Werth fÅ¸ I - 

rnrn rnrn mm Skale Walze . 

700 75-08 85.22 0-00007190 o'oo005017 C. G. S. 
So0 50-42 57'32 7179 5009 7, 

900 35-38 40-45 7138 4981 7, 

Mittel o-ooooi;ooz C. G. S. 

1888 Juli 5. Skalenwerth des Bifilars durch Beobachtung auf der Walze und an der Skale. Beobachter: Dr. Eschen- 
hagen. 



I. Auf der Walze. Ausser den oben gegebenen Entfernungen ist noch: 

Entfernung zwischen Spiegel und Walze am Unifilar = 1496- j mm. 

Entfernung des Ablenkung des 
Hiilfsmagnets Unifilars Bifilars Absoluter Werth fÃ¼ I=- 

mm mm mm 

700 92.25 110 '600~oo00496o  C. G. S. 
800 63-15 74-05 5072 7, 

900 43-75 52-75 4933 7, 

Mittel o"00004988 C. G. S. 

2. An der Skale. 

Entfernung des Ablenkung des 
HÃ¼lfsmagnet Unifilars Bifilars Absoluter Werth fÃ¼ X - 

mm mm mm Skale Walze 

700 70-45 77'40 o'oooo7428 o ' o o o o ; ~  C. G. S. 
800 46-20 51.90 726s 5060 17 

000 31-70 36-20 7I47 4986 17 

Mittel o-oooojo79 C. G. S. 

Nehmen wir aus diesen 3 Werthen das Mittel, indem wir den beiden durch Ubertragung von der 
Skale erhaltenen das Gewicht 5 geben, so wird 

Absoluter Werth flir I mm = o 'ooooso~  C. C. S. 

F Å ¸  die Reduktion ist einfach 0~00005 angenommen worden. 

Da die Kurven der Lloyd'schen Wage unbenutzt bleiben, so kann von der Entwickelung der Theorie 

derselben hier Abstand genommen werden. 

Absolute Werthe fÅ  ̧ die Basislinien der Kurven. 

A. Deklination. 

Werden die in dem Abschnitt ,,Absolute Bestimmungen" gegebenen Reduktionen auf die Basislinie 

a n  die beobachteten Deklinationen angebracht, so erhalt man. ahnlich wie bei den Termin-Beobachtungen, 
folgende Wenhe  fUr die Basislinie, welche in ganz gleicher Weise wie dort behandelt worden sind. 

D-Arf 
B R B-R 

1883 Oktober.. q 347O 4l.3 4I.S 

November 25 6.3 4 -8 
Dezember 21 9.6 5'9 

1883 Januar . . . 20 6.7 8-0 

Februar . . 21 13'0 10-8 

MBrz.. . . . 22 13'4 "'5 

April ..... 23 12.6 I 5-8 

Mai . . . . . . 24 18.4 \ 3470 171.2 

M 28 16-0 l 
Juni ...... 21 18'4} 18.0 17.5 + o S j  

9. 26 17-6 

D-.Arf 
B R B-R 

1883 Juli .. .. . . 23 347O 14l.8 1 w<> 16'.6 I~'.o -0l.4 ,. 25 18-5 
August. . . 19 14.1 16-1 -2.0 

September 12 
I':; } 11; 15-0 -1-6 

7 24 
Oktober.. 24 

14" } 14-2 14.2 0.0 

11 26 14'3 

November 21 } 17.7 14.4 + 3 - 3  , 24 20'3 

Dezember 14 
9.9 1 12-8 15.3 -2'5 

7, 21 15-8 



Setzen wir, wie frÃ¼her 
D Ã ‘ ~ 8 = D o + a ( t - T o ) + b ~ i  Q + c w Q  

und D. = 3470 4I.o + A D. und T,, = 1882 Septbr. 30, so erhalten wir zur Bestimmung von A Do, a, b und C 

die Normalgleichungen : 
+ 15*oooADo+ 3 5 2 6 - m . a Ã  2-15600o.b- 1-463000.c=+ 129-8000 

+ 3526'ooo A Da 4- 1084710-ooo . a - 557'587000 . b - 771'231000 . C s + 36388-7000 

- z - i 5 6 A D o -  557.587 . a 4- 8'211338 . b + 0'796869 . C = + 7.7989 

- 1.463 A Da- 771-231 . a+ 0.796869 . b + 6.787795 . C = - 10'7122 
woraus: 

und : 
D - A d = 347O 7l.08 + 0l.02648 (t - 1882 Sept. 30) + 3l.7927 sitz (@ + 26O 33l.9). 

Man sieht, dass auch hier die Beobachtungen sich darstellen lassen durch ein der Zeit proportionales 
und zwei periodische Glieder, Å¸be deren Ursprung ebenso wenig wie f r ~ h e r  fÅ  ̧ das Lamont'sche Instrument 
eine plausible Erklgrung sich geben lÃ¤sst Da die Luft unter der Glasglocke durch Chlorcalcium wenn nicht 

ganz trocken, so doch auf einem konstanten Feuchtigkeitsgrad erhalten wurde, so fiillt die ErklÃ¤run durch 
Feuchtigkeits-Anderungen von selbst weg. Dagegen k6nnte das der Zeit proportionale Glied wohl durch den 
allmghlichen Ubergang des FadenbÅ¸ndel in einen konstanten Zustand der Torsion erklÃ¤r werden. Es wird 

interessant sein zu sehen, ob die in den folgenden Jahren gemachten Beobachtungen einen ahnlichen Gang 
zeigen. Soweit bis jetzt Å¸bersehe werden kann, ist derselbe im Jahre 1884 jedenfalls erheblich kleiner ge- 
wesen. Wir wollen nicht unterlassen zu bemerken, dass es vielleicht ebenso richtig gewesen wsre, wen n man 
hier sowohl wie fÅ̧  die Lamont'schen Instrumente die Werthe in zwei Gruppen getheilt hÃ¤tte von denen 
die eine die vier ersten Beobachtungen, die zweite alle Å¸brige umfasste und einfach das Mittel aus den in 

jeder Gruppe enthaltenen Beobachtungen genommen hÃ¤tte Es war der Wunsch, einen Sprung in den 
Werthen zu vermeiden und die Periodicitgt in denselben zu wahren, welche sich bei graphischer Auftragung 
unverkennbar zeigt, wodurch die obige Behandlung der Beobachtungen veranlasst wurde. 

Sollte es jemanden ~Å¸nschenswert erscheinen, die Deklinationen in der erwiihnten Weise umzu- 
rechnen, so k6nnen dazu die in nachfolgender Tabelle enthaltenen Zahlen dienen, welche fÅ  ̧ jeden 10. Tag 
die Korrektionen geben, welche an die in den Tabellen der stundlichen Beobachtungen enthaltenen Deklina- 
tionen anzubringen sind, um sie auf die Werthe fÅ  ̧ die Basislinie 347O 6l.7 (bis Januar 31) und 347' 14'.8 (von 
Februar I bis Dezember 31), die Mittel der absoluten Bestimmungen ftir die genannten Zeitrgume, zu reduciren. 

1882/83 

Dezbr. I 

, I I 

21 

n 3' 
Januar 10 

n 20  

n 30 
Febr.. . q 

B '9 
MSrz.. I 

B 11 

B 21 

P 31 
April. . 10 

Angewendeter 
Werth fÃ¼ die 

Basislinie 

347O 4'4 
4 -8  
5.2 

5'7 
6 -4  
7-2 
8-0 

8 -9  
9 - 8  

10-7 
11.6 
12-5 

13'3 
14.1 

Reduktion auf 

347O 6.7  

resp. 347 O 14 '8  

+ 2'.2 

+ 1 - 9  + 1-5 
+ 1.0 

+ 0 - 3  
-0.5 
-1 -3  

+ 5-9 + 5-0 

+ 4 - 1  + 3 - 2  
+ 2-3 + 1-5  + 0.7 

1883 

April. . 2 0  

7 30 
Mai . . . 10 

n 20 

n 30 
Juni ... 9 

n '9 
77 29 

Juli . . . 9 

n 19 
fl 29 

August 8 

,, 18 

n 28 

Angewendeter 
Werth fÃ¼ die 

Basislinie 

347O 14l.8 

15'5 
16.0 
16-5 
16.9 
17.1 

17'2 

17'3 
17'2 
17'1 
16-9 
16-7 
16'4 
16.0 

Reduktion 

auf 
347 O 14'.8 

0"o 
- 0-7 
- 1'2 

- 1.7 
- 2.1 

- 2 - 3  
- 2-4 
- 2-5 
- 2-4 
- 2 - 3  
- 2'1 

-1.9 
-1.6 
- T . 2  

1883 

Septbr. 7 

n 17 
n 27 

Oktbr.. 7 

n '7 
n 27 

Novbr. 6 

n 16 
7 26 

Dezbr. 6 

n 16 

n 26 

Angewendeter 
Werth fÃ¼ die 

Basislinie 

347O '5'-7 
15.4 
15.1 

14-9 
14'7 
14'6 

14'5 
14.6 
14.8 

15.1 

15.4 
15'9 

Reduktion 
auf 

347 O 14's 

- 0'.9 
- 0 - 6  

- 0.3 
-0.1 

+ o - 1  
4 -0 -2  
+ 0 - 3  
+ 0 - 2  

0'0 

- 0 - 3  
- 0 - 7  
-n 



B. Horizontal-IntensitÃ¤t 
Die in dem Abschnitt: ..Absolute Bestimmungenb' gegebenen Beobachtungen ergeben die in nach- 

folgi-nJer Tabelle enthaltenen absoluten Werthe ftir die ÃŸasislini nebst den dazu geh~rigen Temperaturen 

1882 Dczbr. 27 

1683 Jnn. 27 

Febr. 24 

,, 28 
Miirz 23 

Mai r 
1 8 

T 25 

Juni 27 

17 2 8 
Jul i  14 

-- 
- 3  

Aug. 25  

Sept. 13 

27 
Oktbr. 33 
30X'br. 29 

Dezbr. 13 

24 

Temperatur 
G 

15'60 

12-80 

13-80 

q.10 
11-48 

I j.10 

17-30 
17-90 
20.90 

20'20 

21-90 

20.63 

20-90 

20" 1 0  

19-85 

20-17 
19-50 

17-90 

17-60 

X0 
berechnet 

0" I7547 

443 
454 

460 

3% 

447 
502 
5'4 
j 80 

558 

579 
--, 
3 3 J  

5 4 0  

5 04 

489 

474 

434 
379 
362 

B-R 

- 0 - ooood 

Werden diese Werthe graphisch aufgetragen indem wir als Abscisse das Datum nehmen', so sieht 

man. dass ausscr einem ^rossen Tempcraturgliede noch ein der Zeit proportionales Glied vorhanden ist. 

Setzen wir ,Ltlnr: 
X, ,=X, , '+AX, ,+a[ t -Jan.  I-ol+b(r-I;?o) 

so crhiilten wir zur Bestimmung von 3 Xn. a und b, wenn X,,' = o- 1-503 gesetzt wird, die Normalgleichungen : 
0-00362 = +iq _^ So + 3476.2 . a + 52-73 . b 

- 0-~3r788 =+ 3476-2 A so+ 855523. j . a +  13757-91 . b 

4-0-0138083 = + 52.73 so + It,Â¥;c,7'9 . 3 + 32r.196-7 . b 

unt.1: 
XÃ = 0-17526- o.oooooC~756 (t - Jan. I) + 0.0002952 ( r -  15?0). 

Berechnen wir mit liieser Fornlcl l]ie & f i r  die obigen Daten, SO ergeben sich die in der vorletzten 

Rubrik gegcbelien Zalllen und daraus die Ã¼bri bleibenden Fehler in der Columnc B-R. Aus diesen findet 

der einfachen Formel: 
X =; ~ Ã £ + ~ ~ o o o 0 5  V' 

berechnet. 

Einer weiteren Erltinieriing werifcn die nxhfolpenden Tabellen Ã¼be die stÃ¼ndliche W n h e  der 

llckliniition uni Hnrizftlit;il-Imc~~sitiit nidlt beiiiirfen, nur wollen wir noch erwshnen, dass man wohl nicht 

fehl reht, wenn man liiis der Zeit proportionale Glied der obigen Rei.iuktionsforme1 als die wirkuns einer 



Die tÃ¤glich Periode der magnetischen Elemente. 

Zum Schlusse geben wir in drei Tabellen die tÃ¤glich Variation der magnetischen Elemente fÃ¼ die 

einzelnen Monate, welche erhalten worden ist durch Bildung der Differenzen der stÃ¼ndliche Mittelwerthe und 
des Monatsmittels. Wi r  haben dabei die StÃ¶runge nicht ausgeschlossen, auch nicht die Wild 'sche Methode 

angenommen, durch alleinige Benutzung von gewissen Tagen, die man als ungestÃ¶r ansehen kann, den sogen. 

normalen Gang zu bestimmen, sondern haben das einfache Mittel aus allen Beobachtungen genommen. 
Wir haben uns mit der Wild'schen Methode*) nicht recht befreunden kÃ¶nnen I.  weil bei derselben 

alles auf das Urtheil des Bearbeiters ankommt; derselbe ist, auch beim besten Willen, zu sehr der Gefahr aus- 

gesetzt, die Kurven, welche den normalen Gang zeigen sollen, nach einer vorgefassten Ansicht Ã¼be den 

Verlauf der t:iglichen Variationen a~~szuwhlilen, und 2. weil die Methode nur dann anwendbar ist, wenn man 

registrirte Kurven besitzt, nicht aber wenn man nur stiindliche Ablesungen zur VerfÃ¼gun hat, wo  man nicht 
weiss, welche Vorgtinge sich innerhalb der einzelnen Stunden abgespielt haben. In Wilhelmshaven hatten wir 

nun freilich photographische Kurven zur Verftigung aber das erstgenannte Bedenken und die weitere ErwÃ¤gung 

dass bei der Methode von W i l d  die Anzahl der zu benutzenden Tage allzusehr zusammenschmilzt,**) schienen 

schwerwiegend genilg zu sein, uni diese Methode, wenigstens zunschst, nicht anzuwenden. Das Mittel aus 

allen Beobachtungen zu nehmen, unterliegt zweifellos dem Bedenken, dass es durch StÃ¶runge mitunter nicht 

unerheblich entstellt werden kann, aber man kann die gr6sseren derselben, die sich auf den ersten Blick als 

solche kennzeichnen, von vornherein schon ausschliessen (jedoch ist dabei eine gewisse Vorsicht zu beobachten'! 

und man kann ferner durch Zusammenfassung der Ergebnisse mehrerer Jahre die Zahl der Beobachtungen so 

vermehren, dass in1 mehrjahrigen Mittel die St6rungen den tiiglichen Gang fÅ  ̧ einen Monat gar nicht oder 

doch nur ganz unwesentlich beeinflussen kÃ¶nnen Die Voraussetzung dabei ist natÃ¼rlic die, dass die positiven 

und negativen StÃ¶runge sich dem Bet rage  nach irn Laufe einer lÃ¤ngere Reihe aufheben. 

Wenn man eine photographische Kurve irgend eines magnetischen Elements ansieht, welches eine 

grÅ¸sser St6rung zeigt, so wird man in weitaus der Mehrzahl der FÃ¤ll den Eindruck erhalten, dass mall, 
abgesehen von einer etwaigen Verschiebung der g a n z e n  Kurve im positiven oder negativen Sinne, die sich 

erst nach lfingerer Zeit ausgleicht, eine Linie hindurch legen kÃ¶nne die dem normalen Verlaufe des betreffenden 

Elements entspricht und die die StÃ¶run sehr annShernd halbirt, derart, dass die ober- und unterhalb der 

durchgelegten Linie befindlichen von den Ausbuchtungen der Kurve eingeschlossenen Fliichen sehr nahe 

einander gleich sind, d. h. mit andern Worten, dass die StÃ¶run um den normalen Gang herum stattfindet. 

Dies findet auch darin eine gewisse Best~tigung, dass die fÅ¸ den Monat September 1883 aus der ganzen 

Kurve mit HUlfe eines Planimeters bestimmten Tagesmittel mit den aus 24 stÃ¼ndliche Ablesungen abgeleiteten 
sehr nahe Ubereinstimmten, Die grÃ¶sst Abweichung beider betrug fiir die Deklination 1l.3 und fÅ  ̧ die 

Intensitfit 0-00026, diese Werthe sind aber die einzigen, welche I '  resp. O*OOQIO tibersteigen. Der Monat war 

allerdings frei von s e h r  grossen StÃ¶rungen es waren aber viele Tage mit lebhafter Nadelbewegung vorhanden. 

Wir  glauben desshalb, dass die Voraussetzung, dass die positiven und negativen StÃ¶runge von raschem Ver- 

la~lfe sich dem B e t r a g e  nach aufheben, und zwar nicht nur im Tagesmittel, sondern auch im Monatsmittel ' 

fÃ¼ eine einzelne Stunde, ihre Berechtigung hat, und dass es weniger willkÃ¼rlic ist, den t~glichen Gang aus 
dem Mittel aller Beobachtungen wahrend einer geraumen Zeit zu ermitteln, a k  eine Auswahl gewisser Tage 

zu trert'en, von denen man a n n i m m t ,  dass sie den normalen Verlauf zeigen. Das schliesst nattirlich nicht 
aus, dass besonders stark gestÃ¶rt Tage besonders behandelt werden, dass man an solchen Tagen sich nicht 
- 

*) Angewendet von Herrn Dr. P. A. MÃ¼lle in: Cber den normalen Gang und die StGrungen der erdmagne- 
tischen Elemente su Pawlowsk wahrend der Periode der Polar-Expeditionen August 1882 -August 1883. 

**) Die h<ichste Anzahl von Tagen, welche Dr. Maller tiir ein bestimmtes Element angewendet hat ist 8, die 
kleinste 5 im Monat. 



mit Al-lIrsung iier. mGglicherweise stark gestÃ¶rten Ordinaten fÃ¼ die einzelnen Stunden b e g n Ã ¼  sondern 

etiva in L ~ Y  \Veise vorgeht. dass man die Kurve planimetrisch ausmisst. indem man die FlÃ¤che welche 

zwischen der Kurve, der Basislinie und den Ordinaten, eine halbe Stunde vor und nach der vollen Stunde 

e,-nlialten ist. misst und hieraus das Mittel fur die Stunde ableitet. Hierdurch wird man auch ermitteln 

k6nnen. ob die Annahme. dass die StÃ¶runge sich gleichmÃ¤ssi um den normalen Verlauf verrheilen, richtig 

ist oder nicht. da  die so gefundenen Mittel fÅ  ̧ die einzelnen Stunden. wenigstens genÃ¤her dem normalen 

tiiglichen Gange entsprechen mÃ¼ssen 

W a s  nun  den tiiglichen Gang der D e k l i n a t i o n  betrifft, so ist zu der Tabelle zu bemerken, dass die 

Vorzeichen sich auf 6 s t l i c h e  Deklination beziehen, sie sind also umzukehren, wenn man mit westlicher 

Deklination rechnet. Die Werthe iindern sich natÃ¼rlic nicht, wenn man die Deklinationen auf die oben 
c n v m e n  konstanten Normalpunkte umrechnen wÃ¼rde Der Verlauf der Zahlel1, im Tage, wie im Jahre, ist 
ganz derselbe wie er schon lall$?st erkannt worden ist und giebt daher zu keinen besonderen Bemerkungen 
Anlas". E" findet ein Hauptmaximun~ uni 811 am., ein Hauptminimun~ zwischen 111 und 211 pm. statt; im 
Jahresmittel zeigt sich noch ein kleines Nebenmaximum um oh ani. und ein Nebenminimum um 311 am. Diese 

sekundaren Extreme verschwinden jedoch in1 Mittel f i r  das Sommerhalbjahr ganz und treten etwas stÃ¤rke 

im Mittel fÃ¼ das Winterhalbjahr hervor, wo zugleich das Abend-Maximum das Hauptmaximum ist und frÃ¼he 

auftritt al\ ein Jahresmittel. nÃ¤mlic etwa um I$ pm. 

Der t:igliche Gang der H o r i z o n  ta l - In  t e n s i t s  t zeigt im Jahresmittel ein Minimum um I ~h am. und 

ein Maximum um 711 pm. Die Anzahl der positiven Abweichungen ist 16, die der negativen nur 8, dabei ist 

die Depression der Horizontal-Intensit~t unter das Mittel wesentlich stÃ¤rker als die Erhebung Ã¼be dasselbe. 
die pos i t i~en  Abweichungen verlaufen daher viel langsamer als die negativen. Dasselbe gilt von den Mittel- 

wertl leI~ fÅ  ̧ das Sommer- und Winterhalbjahr. FÃ¼ das letztere findet sich ein sekundÃ¤re Maximum und 

Minimum schwach angedeutet. Alles dies ist in vollkommener rbereinstimmung mit dem was in Europa 

auch sonst beobachtet worden ist. 

Was  den tglicllen Gang fÅ  ̧ die Ver t ika l - In tens i t i i t  betrifft, so ist dazu Folgendes zu bemerken. 

~a die Kurven fÅ¸ die Vertikal-IntensitÃ¤ vorlÃ¤ufi nicht verwerthet haben, so haben wir die Termin- 

Beobaclltungen dazu benutzt, um einen angen~herten tÃ¤gliche Gang auch fÃ¼ dieses Element zu erhalten. 
Zu den, Ende haben wir die fer  Ortszeit (x11 7.21'1 G6ttinger Zeit' geltenden Vertikal-I~ltensitÃ¤te von 
s t u n d e  zu s tunde den TermiIl-Beobachtungen entnommen und zunwhst die f i r  den 11 1 5  und folgenden 1 

ermittelten t;iglichen Gange zusammengefasst. Um aber einen genaueren Wert11 zu erhalten wurden dann noch 
nach dem Vorgange von Dr. Mbl l e r  das Mittel aus den Zahlen fÃ¼ je zwei Monate n2mlich fur Januar und .. . 
I:Ãˆezel~lber Februar und November, Miirz und Oktober, April und September. Mai und August, Juni und Juli 

Ks muss hervorgehoben werden, dass die Zahlen f i r  den tsglichen Gang der Vertikal-IntensitÃ¤ nur 

1 s  o r u g  U lletracllten sind, und auch nur als solche benutzt werden dÃ¼rfen Dem allgemeinen (Jahres-) 

Mittel darf wohl eine etwas gr6ssere Bedeutung beigemessen werden, der Gang stimmt 

Orten beobachten ~bere in .  Es zeigt sich ein Minimum um Mittag und ein Maximum um 

mit dem an andern 

ioh pnl., nahe Ã¼ber 

einstimnlend mit dem Gange der Horizontal-IntcnsitSt. 

. - -- 



Deklination. 
Desendm* 1882. Wilhelmshaven. 

Mittag 
-- -- 

52I.o 
52-1 
5 1 - 6  
49'9 
50-2  

y'i 
50.6 
51.7 
51'7 
49'5 

47 -2  
4 ~ - 6  
51.7 
52-3  
5 2 -  j 

56 -3  
52-9  
52- I 
52-6 
5 r  I 

55-6 
49'7 
51'3 
55'3 
53.0 

53-8 
53'1 
51'5 
52-7  
53-2  
51.0 

- 
Datur 
- -  .- -- 

I 
2 

3 
4 
j  '1 
6 
7 
8 
0 

1 0  

I I 
12 

'3  
'4 
'5 
16 
'7 
18 
I9  
2 0  

2 1 
22 

23 
34 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3' - 
Mitte - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
15 

I 6 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 

') 5'- von P-n* um Curre ausgeblieben, 



Deklination. 
Beceni6er 1882. 

Mavirnum Minimum nitrcrr~lz 
- -- -- -- . - - --- - - -  

Januar 3883. 



Deklination. 
Februar 1883. 345' ol.o + W ilhelmshaven. 

-- P---- ^-- 7 
- 
Datum 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 " 

10 

I I 
I 2  

'3 
14 
'5 

16 
'7 
1 8 
'9 
20 

21 
2 2 

23 
24 
2 5 

26 
27 
28 

Mittel - 

3 4 li 
- 

1 2 0 i S 9 10 11 Mittag 
- -- --P-- 

59l.8 
66-7 
59'4 
57'5 
59.0 

61-4 
59-2 
Co-, 
60'0 
61.2 

5 9 5  
59'6 
60.2 
59-8 
59'3 

58-5 
60.7 
60-3 
62-6 
60.3 

61-1 
65-2 
61.8 
63- I 
68-8 

64-8 
63-3 
63'4 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11  
12 
13 
'4 
15 
I 6 
17 
I 8 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3 1 

Mitte 

'Ã 9. 

64'7 1 64.4 63.7 65.2 64.9 1 64'0 i 64.4 65'3 1 65.5 ' 63-9 1 61.1 57-9 
I 

I I 
'bruar o* bis ah pm Skalenwertlie bestimmt. ob, zb, 4h, 6b mit Hulfe der Lamont'schcn Instrumente erganzt, i h ,  3 b ,  5' und 7h interpolirt. 



Deklination. Mittlere Ortszeit. 3 4 5  0'-0 + 
l I 

6 ' 7  8 9 1 10 11 ' 12 
-- 

I ~ -- -- 

Februar 1883, 
4- 

Maximum 1 Minimum ' IXfferenz 
-P==--- -- - ----=-= =-- 



Deklination. 
April 1883. 345O ol.o + Wilhelmshaven. 

--P-- - - = 
batur 
- - 

I 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
'4 
15 

I 6 
17 
I 8 
'9 
2 0  

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 - 

Mittel - 

4 >> Ã ‡  7 8 9 10 11 Mittag 
.- 

-- - 
-- - - - - --- - 

I I 

M a i  1883. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11  
12 

13 
'4 
15 
16 
'7 
18 
19 
20 

2 1 
22 
23 
24 
2s 

26 

27 
28 
29 
30 

31 - 
Mittel 



Deklination. 

a m m  1 Minimum 1 Differenz 



Datun 
- -- -- 

I 
2 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
12 

'3 
'4 
15 
16 
'7 
18 

'9 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

Mittel - 
Juli 18883. 
- 

I 
2 

3 
4 
5') 

6') 
7 
8 
9 
10 

n 
12 

13 
'4 
15 

I 6 
'7 
I 8 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

36 
27 
28 
39 
30 
31 - 

Mittel 



Deklination. 
Mittlere Ortszeit. 3 4 5 O  0l.0 + ."- I I 
S 4 5 6 7 ' 8  9 10 1 1 1  12 

I - I 
I l 1- 

Juni 1883. 

Juli 1883. 



Deklination. 
Aw-ust 1883. 345O ol.o + 

-.-P 

I 7 i 8 ! 9  10 1 11 Mittag 
I 

I - - 
- I 

Wilhelmshaven. 

Iatun 
- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
15 

16 

17 
18 
19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 

30 

Mittel 

September 1883. 



Deklination. 
Mittlere Ortszeit. 

Maximum Minimum Differenz 

September 1883. 
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Deklination. 
Oktober 1883. 345D ol.o + Wilhelmshaven. 

. --- - , - 
)at~im 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 1  
12 

13 
14 
15  

I 6 ' 7 
18 
19 
2 0  

21 
2 2 
23 
24 
2 j 

26 
27 
28 
29 
30 

3 1 - 
Mittel - 
November 1883. 



- 447 - 

Deklination. 
Mittlere Ortszeit. 3 4 5  o'.o -+ Oktober lfifi.'i. 

--P-- -- - --- -- - - - - - - - .- 
l l 

s 

09'.7 
(Xl-l) 
71 *fl 

- 7 .  V 
/ -  1 --. 
/ ,  ^ 

71-7  
( 1  1'4 
h1.4 
fi'i.7 
t.8 h 

68-7 
<""J' ; 
h9.9 
70- j 
7T.7 
7 3 ' 2  
69 .3  
82- 3 
78.4 
7 r o  
6 8 - 6  
M". 
68-7 
6 ~ '  1 

68.5 
68-6 
69 * fr 
70-7 
69.7 
69-7  
69- I 

OS' (i 
(.<).S 
Â ¥ "  
T h  
7 q . 4  , 
7 7 - 0  
7u .o  
70.0 

70'  < 
fnl-0 

60-0  

7 0 . 3  ' 
M-; 
01).  l (", - 7 
70' 3 

1 r 2 
1 0 - 3  
Q.2 
9-H 
X ' O  

(irr, 



Deklination. 
Dexember 1883. - 

Datur 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
K 
9 

10 

I I 
12 
'3 
'4 
' 5  
16  
'7 
18 1) 

'9 
20 

21 
22 

23 
24 
35 

26 
27 
28 
29 
30 

3' - 
Mittel - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
'5 
16 
17 
18 
19 
20 

2 1 
22 
33 
24 
25 

26 
27  
28 
29 
30 
3 - 

Mittel 

0 "  17000 + (C. G. S.) HORIZONTAL- 

') Die photographischen BlÃ¤tte 
Soweit m6glich. sind dieLÃ¼cke mit HÃ¼lf 

der zweiten HÃ¤lft 
der zweistÃ¼ndliche 



(Unifilar mit Deflectoren.) 
-- 

Dekiination. 

Haximum Minimum Differenz 
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Horizontal-Intensitiit. 

- 
1)atun 

I  
2 

3 
4 
5 
6 

G 
9 

I 0  

I 1  
12 

13 
14 
15 
16 
17 
I U 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
2s 

26 
27 
28 
29 
30 
3 1 - 

Mittel - 

Jfmu(xr 1883. 0 ~ 1 7 0 0 0  + (C. G. S.) 
- r---- - -- I 

') g, Februar oh, ah .  4h und 6h pm durc11 Lamont's Instrumente ergÃ¤nzt I', 3', sh und 7b interpolin. 



Horizontal-Intensitiit. 
Hittlem Orhzeit. (Bifilar) 

~fasimum 1 Minimum Ilifferenz 



Horizontal-Intensit3t. 
M&% 2883. 0~17000 + (C. G. S.) 

I 
, I I I 

11 ~ Mittag 



Mittlere Ortszeit. (Bifilar) 

I I 
1 3 1 4  ~ ~ ~ G ' ~ I s ~ ~ ~ I o I I I \ I ~  

-- 
I I 

I I I 

Maximum Afinimum 1 Differenz 

I ! 



Horizontal-IntensitÃ¤t 
M a i  1883. 
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o* 17000 + (C. G. S.) 

Juni 1883. 

Wilhelmshaven. 



Horizontal-IntensitÃ¤t 
Mittlere Ortszeit. (Bifilar) 
-- 

I 

I 3  
I 

4 $  
I 

5 1 6 '  
I 

7 8 ' 9  l l O ~ i i ~  12 
1 

-- W 

M a i  1883. 

rfalirnum ' Minimum Differenz 
- - - - -- - - . - - - . 

Juni 1883. 
- 
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0' 17000 + (C. G. S.) 
Horizontal-IntensitÃ¤t 
Juli 1883. Wilhelmshaven. 

August 1883. 

l 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

I I 
1 2  

1.5 
'4 
15 
I 6 
'7 
I 8 
'9 
20  

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

3' - 
Mittel 



Mittlere Ortszeit. (Bifilar) 
-- - - P-- - - 

800 
797 
7 80 
7 90 
So6 

806 
813 
X; 3 
7 90 
79' 
872 
7% 
780 
80 I 
b27 

So4 
797 
Y02 
78s 
7W 

3-1 
704 

814 
So0 

822 
79s 
80 I 
795 
So; 

702 

9 

791 
Koo 
792 
799 
803 

803 
So2 
807 
787 
790 
809 
783 
786 
784 
794 
80 j 
7 90 
7 80 
797 
793 

792 
797 
So j 
80.3 
796 
803 
79s 
797 
$07 
747 
765 

'97 794 
791 718 
815 810 
809 810 
7 04 791 
So5 807 
7 94 796 
7  ̂ 705 
800 $02 -. , 3'' 75s  -- -- / ' 3  # / 9  

ragesrnittel 
. - 

768 
770 
770 -- - 
1 ,  3 --- 
I , ,  

781 
79" 
7 90 
78s 
778 
786 
767 
774 
78 I 
786 

778 
- -C 

8 1 5  
7 s  j 
778 
774 

779 
785 
79s 
7 97 
7 SO 

'2 
78; 
791 --- 
l / Â ¥  

767 

Horizontal-IntensitÃ¤t 

klaxirnum Minimum Differenz 

-- 
/ / Q  

707 
7'4.3 
708 
794 

794 
705 
7 16 
706 
818 

$03 
709 
8 u 
806 
$04 

So6 
819 
784 
7 00 
70; 
SO 2 
So0 
806 
702 
798 
802 
SI0 
801 
S l f l  

811, 

So; 

700 799 7W So0 80 I S o 3  NM So3 Soo so0 

4'Â durch I a m i i t ~ t ' ~  l n i t r u m c i ~ c  eig&nzt. 1in~1 sb i t ~ ~ ~ p o l l r t .  



Horizontal-IntensitÃ¤t 
September 1883. 
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0 "  17000 + (C. G. S.) - 
Datun 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

I I 
12 

'3 
'4 
' 3  

I 6 
17 
18  
'9 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 - 

Mittel - 

- -- - -- i I I 

l 2 3 4 0 6 7 U 9 ' 10 ' 11 1 Mittag 
-- -- - . - -- - - -- - - - - . - . - - . - - . - -- 

I I 

i 

Wilhelmshaven. 

-- 

I 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 

I I 
12 

13 
'4 
15 

16 

'7 
18 

19 
20 

2 1 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

3 1 - 
Mittel 



Mittlere Ortszeit. (Bifilar) 

4a - - 

l 6 7 8 9 10 11 12 
P- -- . . - - - -- - .--P. . -- - P -  - - - - P - --- 

Swtentber 1883, 

laximum Minimum Differenz 



= 
laturr 
- -- - 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 

13 
14 
1s 

I 6 
'7 
18 
I9 
2 0  

21 

22 

23 
24 
25 

26 
1- 

i6 
20 
30 - 

Mittel - 

Horizontal-IntensitÃ¤t 
Jfovmber 1883. 0-17000 4- (C. G. S.) Wilheimshaven. 

- -- P-- 
PP--- - - 

l 1 
793 -. 
t 33 
So? 

22; i 1 

780 
790 
788 
789 
788 

787 
702 
775 
7 94 
7 4  

78 1 

788 
791 
781 
767 

7 60 
791 
764 
757 
763 

775 
778 
--I 1 1 -  

774 
773 

11 Mittag 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
V 

6 
9 

10 

I I 
1 2  

13 
'4 
IS, 
16 
17 
I 8 
'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 

Mittel 

Die photographischen Blatter der zweiten H-ilfte de5 \Innah blieben /icmhcli lange liegen, du ;  sie entwickelt wurden, die Cnrvcn blieben dann ~lieils gwir. l l ~ i l *  



Horizontal-Intensitiit. 
Mittlere Ortszeit. (Bifilar) 'November 1883. 

I - 
1 

-- -- - - - 

' 3  4 5 G 7 8 9 I 10 11 l l I 1 2 T a g e s m i t t e l  Ma~iii1ilrn Minimum Difrcrellz 

- - 792 795 788 781 /:I 758 778 758 776 
74 5 757 745 782 781 

766 
804 78; 783 87 ' 747 756 765 764 --2 

779 
1 1  772 767 - - 762 7% 770 

1 >I 756 766 783 78 I 780 767 
784 768 764 -- --. 784 787 

1 9  i84  --. 798 / / s  / / 1 783 785 789 

770 773 767 787 754 758 768 770 764 761 
774 772 762 764 781 754 761 738 789 752 
760 768 772 774 776 777 774 770 769 767 
748 W. 763 730 752 757 774 761 762 7 67 
762 $6 768 772 776 772 77 1 770 767 768 

772 769 - 
704 762 764 767 770 774 

722 724 - 
769 7 67 768 768 744 7'9 

748 756 756 - 
744 738 739 740 

7& ;j; 7h" 774 763 76 i 7*7 77 3 775 777 
763 769 779 790 7 88 789 777 787 778 781 

771 773 774 774 773 780 773 772 772 773 --- 774 772 770 768 771 777 775 1 775 / / :> 779 - - 
768 Ã ‘  / J  776 779 780 781 777 779 773 

768 774 77'- 772 777 782 775 779 775 
763 763 - - 

757 7 60 7.52 744 753 7 63 
760 758 762 765 764 764 766 769 - 
764 764 766 767 772 776 777 

766 763 745 "3 770 773 773 77 1 
; 68 

762 754 747 . 754 759 77' 772 767 763 767 74' 
766 768 i69 765 758 753 762 757 763 765 

766 768 - - 
734 755 761 767 766 769 

770 \ 770 I 768 771 768 1 7 7 1  I 769 765 767 ' 769 
l 

I I l 
I 

77-4 
767 
744 
76; 
777 

Stellenweise soIye~, mog,icl, sind die ~ , , ~ k ~ ~  der ~ueistundlichen .4blesitngen der Lamont'schen l n s t ~ - ~ n e n t e  e*Pnzt  'y'~rden. 

772 
770 
767 
763 
768 

4 

- 
- 
768 

769 
7i1 - 

- - 
757 
7 62 
- 
7 68 

7̂ 1 756 3 9 
87 I 
808 

724 '47 
689 '19 

784 724 60 
798 763 3 5 

794 754 40 
789 738 51 
783 749 34 
780 7 30 50 
776 7 56 20 

- 
- - - 
- - 
- - 
7 90 744 46 

781 749 32 
779 7 53 26 - - 

-- - 
-- - 

- - - 
- - - - - 
772 739 33 
776 742 34 

- - - 



TÃ¤glich Variation der Ã¶stliche Deklination 1882 83. 
Ã 

Wilhelmshaven. Mittlere Ortszeit. . .- ---.- - - P - - - --- -P P- -P - - M - - - 

M o n a t  I 111 ow 2'1 , 7 ~  311 OM 4l1am 511 ow 611am 711am 81law 911 am ' I O ~ I  om 1111 a w  ohfiw 
- 

1883. Januar ............ 
........... Februar 

M-Jrz.. ............ 
April.. ............ 
Miii ............... 
Juni. .  ............. 
Juli ............... 

.......... Au~i i s t . .  
September ........ 
Octoher ........... 
November. ........ 
December ......... 

...... April-September.. 

October-M'iirz .......... 

Wilhelmshaven. 

TÃ¤glich Variation der Horizontal-IntensitÃ¤ 1882/83. 

Einhei ten d e r  f Ã ¼ n f t e  Decimale. C. G. S. Mittlere Ortszeit. 

M o n a t  

1883. Januar ............ 
Februar ........... 
hrirz..  ............ 
April.. ............ 
Mai ............... 
Juni. .............. 
Juli ............... 
August.. .......... 
September ........ 
Octobur ........... 
November. ........ 
Decemher ......... 

Jahr ................... 

April-September. ....... 
Oktober-MUrz .......... 



TÃ¤glich Variation der Ã¶stliche Deklination 1882.83. 
Mittlere Ortezeit. 

TÃ¤glich Variation der Horizontal-IntensitÃ¤ 1882 83. 

Mittlere Ortszeit. 
Einheiten der fÃ¼nfte Decimale. C. G. S. 
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TÃ¤glich Variation der Vertikal - IntensitÃ¤ 1882/83. 

Wilhelmahaven. 

M o n a t  

....... 1883. Janu;ir . . . . I  
...... 1882. ~ c c e m t ~ c r . .  1 

.......... 1883. Fehruiir 1 
..... 1882. November..  .\ 

1 8 8 s  M'iii-z ............. 
1882. Octoher 

l 
.......... 1 

I 88.3. April.. .......... . I  
1882. September ...... .\ 
1883. M a i . .  ............ 

.......... 1882. August. 1, 
1883. Juni ............. 
1883. Juli 

I 
.............. i 

Wilhelmahaven. 

1883. Januar ........... l 
1882. Deccmber . , . . , . , .I 
1883. Februar.. ........ I 
1882 November..  ..... . I  

............. 1883. April 1 
1882. September ...... .( 
1883. Mai.. ............ 
1882. August. .  

\ 
......... I 

1883. Juni ............. 
1883. Juli 

1 
.............. I 

TÃ¤glich Variation der Vertikal - IntensitÃ¤ 1882183. 
Einheiten der fÃ¼nfte Decimale. C. G. S. Mittlere Ortszeit. 







A N H A N G .  l 



Ãœbe die Ablenkungskonstante 

bei den absoluten Bestimmungen der Horizontal - IntensitÃ¤ des Erdmagnetismus 

mittelst des Lamont'schen magnetischen Theodoliten 

von 

DR. M. ESCHENHAGEN in Wilhelmshaven. 

Bei den Bestimmungen der absoluten Horizontal-IntensitÃ¤ nach dem Gauss'schen Verfahren durch 

Beobachtung von Ablenkungen und Schwingungen einer Magnetnadel pflegt man eine Reihe von GrUssen 

nicht bei jeder Messung neu zu bestimmen, sondern dieselben nur in lÃ¤ngere Zwischenr8umen einer sorg- 

faltigeren Beobachtung zu unterwerfen, um sie alsdann ftir die ubrige Zeit als konstant anzusehen. In wieweit 
durch ein derartiges Verfahren die Genauigkeit der ,,absoluten" Bestimmung gewahrt bleibt, hat W i l d  im 

einzelnen in der umfangreichen Arbeit: ,,Uber die Genauigkeit absoluter Bestimmungen der Horizontal- 
IntensitÃ¤ des Erdmagnetismusu*) dargelegt. 

Von den genannten Grossen verdient neben dem TrÃ¤gheitsmomen einer Magnetnadel besonders die 
sogenannte Ablenkungs-  K o n s t a n  te unsre Beachtung, eine Grosse, welche von der Entfernung des Ablenkungs- 

Magnetes von der abgelenkten Nadel, sowie von der Vertheilung des Magnetismus in beiden abhÃ¤ngi ist und 

deren EinfÅ¸hrun darauf hinausliiuft, den Einfluss der hÃ¶here Glieder in der Entwicklung der Ablenkungs- 
Formel zu eliminiren. Theoretische wie praktische Untersuchungen tiber diese Frage, deren Kernpunkt auf 

der Diskussion der MÃ¶glichkei beruht, an Stelle der beiden Magnete zwei Elementar-Magnete mit Polen von 

bestimmter Entfernung zu substituiren, sind in neuerer Zeit von Ri ec k e**' und F. K o h l  r a us ch***) angestellt. 

Bei den Beobachtungen mit dem Lamont'schen Theodoliten erhalten jene Glieder, welche von den 

hÃ¶here Potenzen in der Entwicklung abhÃ¤ngen eine gewisse Form?) ftir deren Bestimmung von L a m o n t  
ein besonderes Verfahren abgeleitet worden ist. 

Mit dieser von L a m o n  t mit k bezeichneten Konstante wird die folgende Arbeit sich beschgftigen. 

Veranlassung zu derselben gab die Diskussion der IntensitÃ¤t - Bestimmungen, welche mit einem alteren 

L a m o n  t'schen Theodoliten zu Wilhelmshaven ausgefuhrt waren, sowie die Beobachtungen auf den deutschen 

Polar-Stationen Kingua-Fjord und Stid-Georgien, von denen die in Frage kommenden Punkte in Kurze dar- 
gelegt werden mÃ¶gen 

In Wilhelmshaven geschahen bis zu Ende des Jahres 1883 die IntensitÃ¤ts-Bestimmunge ausschliesslich 

*) Wild, Repertor. fÅ̧ Meteorologie 1883. Band VIII. 
* )  Poggendorf's Annalen, Bd. 149, pag. 62. Wiedemann's Annalen, Bd. 8, pag. 299. 

***) Nachrichten der KÃ¶nigl Gesellschaft der Wissenschaft zu Gtittingen. 1883, pag. 396. 
+) La m o n t, Handbuch des Erdmagnetismus, pag. 235. 



mit einem Iaamont'schen Theodoliten, bei dem die abgelenkte Nadel die ziemlich betrÃ¤chtlich GrÃ¶ss von 

8cm hatte, die Ablenkungs-Magnete 9-5cm lang, wurden in einer durch AnschlÃ¤g bestimmten unverÃ¤nderliche 
Entfernung von ca. 168cm auf eine Schiene aufgelegt. Zu bemerken ist noch, dass die 4 Ablenkungs-Magnete " 

prismatische Form mit zugespitzten Enden besassen, in der NÃ¤h der Enden befanden sich LÃ¶che von 

Durchmesser, um die Nadeln auf der Ablenkungs-Schiene zu befestigen. 
Eine Bestimmung der Ablenkungs-Konstanten konnte mit diesen Htilfsmitteln nicht erfolgen und man 

musste somit die zur Berechnung der Beobachtungen dienende Konstante durch Vergleich mit anderen 
Instrumenten ermitteln. Dies war, wie in den Beobachtungen von Wilhelmshaven mitgetheilt (siehe dieselben), 

zweimal in Mtinchen geschehen, spster wurde dem Instrument noch eine grosse mit Theilung versehene 
Schiene nebst einem Aufsatz mit ganz kleiner Nadel und 2 grossen Ablenkungs-Magneten beigegeben, um die 
Bestimmung der Ablenkungs- sowie der tibrigen Konstanten ausfÃ¼hre zu kÃ¶nnen 

In wieweit nun die Beobachtungen mit dieser grossen Schiene sowie auch die mit der kleinen 
Schiene unzuverl3ssig waren, ist vom Verfasser anderweitig*) gezeigt worden. Der Umstand, dass die Magnete 

3 und 4 des Theodoliten, welche in den letzten Jahren fast ausschliesslich bei den Messungen benutzt wurden, 

so wesentlich falsche Resultate lieferten, wÃ¤hren die weniger gebrauchten I und 2, wie weiter unten gezeigt 

werden wird, ihre Konstante in geringerem Grade geÃ¤nder hatten, gab Ursache zu glauben, dass die 
Ablenkungs-Konstante eines Magnets mit der Zeit und mit dem Magnetismus sich Ã¤ndere L a m o n t  folgert 

aus theoretischen Betrachtungen**), dass dieselbe konstant bleiben miisse, auch wenn der Magnet an Magnetismus 
verliere. 

Es erschien um so nothwendiger, diese Frage einer praktischen Untersuchung zu unterwerfen, als 

auf den beiden deutschen Polar-Stationen die IntensitÃ¤ts-Bestimmunge gerade in dem Punkte der Ablenkungs- 
Konstanten eine gewisse Unsicherheit ~ b r i g  Hessen. Die Beobachtungen auf den genannten Stationen ge- 

schahen mit einem Lam o n t'schen, von Ba m be rg-Berlin gelieferten Theodoliten, welcher nebst Beobachtungs- 

verfahren an anderer Stelle des Polarwerkes im einzelnen beschrieben ist. 
Nach der beiden Expeditionen mitgegebenen Instruktion wurde die Bestimmung der Ablenkungs- 

Konstante in Ubereinstimmung mit Lamont ' s  Vorschriften ausgeftihrt, indem als abgelenkte Nadel ein sehr 
kleiner (I r 6 m m  langer) Magnet benutzt wurde. Zu den IntensitÃ¤ts-Bestimmunge selbst sollte dann der leichteren 

und sicheren Beobachtung wegen ein grÃ¶ssere (70- langer) Magnet benutzt werden, wobei es nattirlich 

erforderlich war, die Konstante bei den Ablenkungen mit grosser Nadel auf die mit kleiner Nadelzu reduziren. 
Diese Vergleichs-Konstante, x genannt, wurde zu Kingua-Fjord zu Anfang und zum Schluss des Beobachtungs- 
Jahres mehrere Male bestimmt, die Zusammenstellung der Werthe pag. 204 zeigt, dass diese Gr6sse zum 

Schluss des Beobachtungsjahres einen wesentlich h6heren Werth hatte als zu Beginn. Eine Abnahme des 

Magnetismus der Ablenkungs-Magnete fand nur in ganz unerheblichem Maasse statt. Auf Stid-Georgien 
fanden die Bestimmungen jener Vergleichs-Konstanten wÃ¤hren des ersten halben Jahres statt, die Schluss- 
Bestimmungen unterblieben, da man die Beobachtungen mit grosser Nadel ihrer geringen Sicherheit 

wegen aufgab. 1 Es mag hier bemerkt sein, dass der Grund der geringeren ZuverlÃ¤ssigkei bei den Beobach- 
tungen mit grosser Nadel, nlimlich ein zufslliges hÃ¶he oder tiefer hÃ¤ngen welches aus Mangel einer Visir- 
Vorrichtung nicht kontrolirt werden konnte, bei den Beobachtungen auf Kingua-Fjord nicht eintrat, da dort 
der aus 2 Lamellenpaaren mit einem Spiegel in der Mitte bestehender Doppel-Magnet als abgelenkte Nadel 
benutzt wurde, welcher beiderseits sehr nahe am Deckel und Boden des kupfernen Kastens lag, also nur 

geringen Spielraum ~ b r i g  liess.] Die Bestimmungen von x zu SÃ¼d-Georgie weichen mit Ausnahme einer 
(cfr. pag. 171) nicht erheblich von einander ab, da sie in der Zeit nÃ¤he zusammenliegen. Auch fand zwischen 
den einzelnen Beobachtungen keine wesentliche Abnahme des magnetischen Moments des Ablenkungs-Magnets 

*) Annalen der Hydrographie 1885, pag. 141. 

'*) Lamont's Handbuch, pag. 45 U. 46. 



statt. [Hiermit korrigirt sich die irrthtimlich dort pag. 171 gemachte Bemerkung von einer starken Abnahme 
bei Magnet IV in der Zeit von Mgrz 3 bis April 17.1 

Das Auffallende bei den Beobachtungen von Sud-Georgien war nun, dass die beobachteten Werthe 

der Horizontal-IntensitÃ¤t welche bei Benutzung der grossen Nadel erhalten wurden, trotz anfÃ¤ngliche Uber- 
einstimmung (im Dezember) sehr bald erheblich gr6sser ausfielen als die, bei welchen die kleine Nadel als 

abgelenkter Magnet benutzt worden war. Auch hier war offenbar eine Ã„nderun in demselben Sinne wie zu 
Kingua-Fjord eingetreten: die Vergleichs-Konstante x hatte einen gr6sseren Werth angenommen. 

Obwohl nun in diesen beiden letzten FÃ¤lle keine wesentliche Abnahme an Magnetismus, wenigstens bei 
dem Ablenkungs-Magnet nachweisbar ist, auch bei dem Wilhelmshavener Theodolit diese Abnahme nicht allzu 

betrÃ¤chtlic ist, so war es doch von Interesse zu untersuchen, wie weit die Ablenkungs-Konstante vom 

Magnetismus beider Magnete des ablenkenden wie des abgelenkten abhÃ¤ngi ist, sei es auch nur um eventuell 

den experimentellen Beweis fur die Richtigkeit der oben angefnhrten Lamont'schen Behauptung zu erbringen. 

Die Aufgabe stellte sich von diesem Gesichtspunkte aus so, dass folgende Fragen einer experimentellen 

Untersuchung zu unterwerfen waren: 

I. Wie verhÃ¤l sich die Ablenkungs-Konstante k bei verschiedenem Magnetismus des ablenkenden 
Magnets, wenn als abgelenkte Nadel ein sehr kleiner Magnet benutzt wird? 

11. Wie verhÃ¤l sich diese Konstante, wenn die abgelenkte Nadel eine grosse ist? 

111. Wie verhÃ¤l sich diese Konstante, wenn nur die abgelenkte Nadel ihren Magnetismus Ã¤ndert 
(Hier braucht nur der Fall einer grossen Nadel untersucht zu werden, da nur dann die fraglichen Korrektions- 

glieder einen wesentlichen Betrag erreichen.) 

Bevor auf die einzelnen Punkte nÃ¤he eingegangen wird, m6gen noch die benu tz t en  I n s  t r u m e n  t e eine 

kurze Besprechung erfahren. 

HauptsÃ¤chlic wurde benutzt der Bamberg'sche Theodolit 1849, welcher auf der Station Kingua- 

Fjord gebraucht wurde, tiber dessen Konstruktion an anderer Stelle berichtet ist. Um bei den Ablenkungen 
mit grosser Nadel den Ablenkungs-Magnet auf gleiche HÃ¶h mit der abgelenkten Nadel zu bringen, wurde 
ein zweiter Schlitten beschafft, dessen TrÃ¤ge um das entsprechende Sttick, welches die grosse Nadel im Ge- 

hÃ¤us hÃ¶he lag als die kleine, vergrÃ¶sser war. Ausser diesem Theodoliten wurde noch mit dem Lamont-  

sehen Instrument beobachtet, welches am Eingang erwÃ¤hn ist. Ausser den vier ktirzeren Magneten, welche 

zum Auflegen auf die kurze Schiene bestimmt waren, geh6ren zu demselben noch zwei grÃ¶sser (124mm lang) 
mit 1 und 2 bezeichnet, gleichfalls prismatischer Form mit zugespitzten Enden, die auf einen Schlitten auf- 

gelegt werden mtissen. Benutzt wurde ftir diese letzteren aber stets der Ba m b e rg'sche Theodolit nebst zugeh6rigen 

Schlitten und Schiene. . 
Die Schwingungs-Beobachtungen geschahen mit Ausnahme der Beobachtungen unter I11 mit freiem 

Auge, wenn der Magnet in einem Schwingungskasten Å¸be einer Skala schwang. Die beobachteten Schwin- 

gungsdauern wurden in bekannter Weise (cfr. Lamont 's  Handbuch) auf unendlich kleine Bogen, sowie auf 
NormalstÃ¤nd der Variations-Apparate und Normal-Temperatur reduzirt. Die Ablenkungen geschahen gleich- 

falls nach L a  m o n t 'scher Methode, die erhaltenen Winkel wurden wegen Ungleichheit der Ablenkungen, 

sowie Deklinations-Ã„nderun korrigirt (diese korrigirten Winkel werden im Nachfolgenden nur angegeben), 

auch die Reduktionen auf Normalst2nde und Normal-Temperatur wurden in entsprechender Weise berÅ¸ck 

sichtigt. Die Herleitung der Formeln nach Lamont 's  Angaben finden sich fÅ  ̧ den Bamberg'schen Theodoliten 

bei den Beobachtungen zu Kingua-Fjord angegeben, ftir die 4 Magnete des Lamont'schen Theodoliten wurden 

die zu MÅ¸nche abgeleiteten Formeln benutzt, f i r  die 2 gr6sseren Magnete sind die Reduktions-Formeln in 

Anwendung gekommen, welche bereits frÅ¸he (1883) fiir den Magnet 1 abgeleitet wurden und in den Annalen 

der Hydrographie 1885 pag. 147 gegeben sind. 
SÃ¤mmtlich in Anwendung gekommenen Formeln mÃ¶ge in der folgenden Zusammenstellung Platz finden. 
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Formeln zur Reduktion der Ablenkungswinkel auf Normalstikde 

(n' bedeutet den jeweiligen Stand des Bifilars zu Wilhelmshaven, Nt den Normalstand desselben). 

Theodolit : Ba m b e r g I 849. 

Mll und Mlv : log sin rpo = log- sin y + o ~ o o u o  (t' - to) + 0-000122 (n' - ̂T1). 

Theodolit : La rn o n t. 

Grosse Magnete 1 und 2: log sin 90 = Zog sin 9 + 0-000426 (t' -G) + 0-000122 (n' - N') + 0.000176 sin y ( fÅ¸  Induction). 

Kleine Magnete 1-4: 

NO. I Zog sin yo = Zog sin y -}- o~ooo105 (t' - t,) + 0'000122 (n' - N') 

2 V ,, + o-000127 (tl- t,,) + 0-000122 (n' - Nd) 
3 ,i ,, +0-000113 (t' - t,,) + o*oooizz (n' -X') 
4 7, ,, + o - o q 7  (t8- to) +O-WOIZZ (nl- Nd) 

Die Temperaturen sind siimmtlich fÅ  ̧ Celsius-Grade anzugeben. 

Das Versttirken resp. Schwachen des Stabmagnetismus geschah mittels eines ziemlich kriiftigen 
Elektromagneten durch einfachen Strich. 

Bestimmung von k bei kleiner abgelenkter Nadel. 

Abgelenkte Nadel n6 cm, Ablenkungs-Magnet 12-4cm. 

Es wurde nach Vorschrift Lamont's beobachtet, einmal, wenn die Schiene senkrecht zur abgelenkten 

Nadel, ein andermal, wenn sie parallel zu derselben lag. Die Sinus der beobachteten Ablenkungs-Winkel 
wurden auf Normalstiinde reduzirt und wegen Induktion korrigirt, (cfr. Lamont ' s  Handbuch pag. 238.) Die 
Anordnung der Beobachtungen war derartig, dass der benutzte Magnet No. 1 zuerst bei sehr krtiftigem Magne- 
tismus ( ~ a ) ,  dann in einem zweiten schwzcheren (2a), zuletzt in einem ziemlich schwachen Zustande (33) ver- 

wandt wurde. Sodann wurde nochmals in dem letzten Zustande (3b) beobachtet und durch einen mittleren 

(2b) wieder zu dem ersten (ib) aufgestiegen. Bei der Schlusszusammenstellung sind die aus den Ablenkungs- 
Winkeln roh berechneten magnetischen Momente angegeben. Es wurde nur dieser eine Magnet verwendet, daftir 
aber in jedem Zustande zwei getrennte Beobachtungs-Reihen angestellt, die ein Urtheil tiber die erreichte 

Genauigkeit zulassen. Zwischen den Beobachtungen von April 22 und 30 erfolgte eine Neu-Orientirung der 
Schiene des Bamberg'schen Theodoliten, es kann sein, dass dieselbe zuerst etwas weniger genau bezuglich 
ihrer Senkrechtstellung zur abgelenkten Nadel orientirt war, als spster, wie Uberhaupt die letzteren Beobach- 

tungen als die zuverltissigeren gelten k6nnen. Die Berechnung erfolgte nach der Formel*): 

Es ergiebt sich fÅ̧  e = 21 -5 E = 28.5 : Zog Q = 0.30808 Zog 17  = 9-14320. 

Ia) 1886 April 21: 9 = 49O 5'.7 t' = + 7'.8 n' = 68l.4 log sin yo = 9 -  87839 
tp = 18 0.6 8'0 68-5 logsinpO=9-49o31 
T'= 18 16-3 P2 69.2 logshify = 9'49642 

V"= 7 59.5 8-2 69-4 l0.r s k  i/to' = 9" 14321 

log k = 0.04784 

') Leber Bezeichnung etc. siehe Lamont,  Hdbch.pag.23~~237. In dem Ausdruck furQ in Lan~ont's Handbuch pag. 237 wurde der Factor 3 
durch 1.6 ersetzt, welcher sich unter Benicksichtigung der neueren (F. Kohlrausch) Annahmen iiber die Poldistanz der kleinen Nadel ergiebt. 



Ia) 1886 April 21: 

Ha) 1886 April 22: 

IIa) 1886 April 22: 

IIIa) 1886 April 22: 

IIIa) 1886 April 22: 

IIIb) 1886 April 30: 

IIIb) 1886 April 30: 

Ilb) 1886 Mai I : 

IIb) 1886 Mai I : 

log k = 0-04778 

log k = 0.04881 

log k = 0'04782 

log k = 0'04696 

leg k = 0.04640 

log sin q, = 9-87673 
lag s i n  ijÂ§ = 9.488 56 1 fÅ  ̧ 4 = + 9?0 

log sin q,,' = 9.49437 und X' = 80.0 
hgsin ifrd = 9'141 57 1 

& p i n  = 9.76325 
g s i n  = 3.37568 1 fUr = 8?0 
leg sin Ã̂ = 9'38338 
/@C sin p( = 9.03007 



Ib)1886 Mai I: 

Ibo886 Mai I: 

9 = 45O 40l.7 t1 = + 14.0 n' = 75.2 l o g s i n ~ ~  = 9.85532 
q = 17 1.8 14.3 76. I logsin ipÃ = 9.46760 
Q '  17 17'9 I4-4 y6*9 
Â¥/" 7 34'3 I4.3 78.4 log ~h Â¥y = 9' 12097 

hg k = 0.04716 

log k = 0.04694 

k 
Damm Mag. Moment Einzelwerthe Mittel 

1886 April 21 1000 1.1165 1.1163 1'1164 

I 22 726 ~ 1 2 0 2  n 1 9 0  1.1196 

1 22 49 3 1'1179 n 1 6 4  I.Ix72 

,Y 30 S O 0  1'1143 I'II42 1'1142 

Mai I 768 1.1128 n 1 z 8  1.1128 

11 I 950 1.1147 1.1141 1.1144 

Als Quelle von Unsicherheiten muss noch erwghnt werden, dass der Ablenkungs-Magnet nicht in die 
auf dem Schlitten befindliche Fuhrung passte, er musste desshalb etwas h6her gelegt werden, so dass er ohne 
Anschlag auflag, doch wurde er wÃ¤hren der Beobachtung unverrtickbar festgehalten durch zwei federnde 
Hebel. Da aber bei jeder Beobachtung eine neue Orientirung eintrat, so ist nicht ausgeschlossen, dass dieselbe 
bei einer oder der andern misslungen ist und zu stiirker abweichenden Resultaten geftihrt hat. Die Fehler 
der obigen Bestimmungen Å¸bertreffe die bei dieser Art von Beobachtungen m6glichen keinesfalls erheblich 
(vergl. die entsprechenden Beobachtungen der Polar-Stationen), sie lassen sich auch, worauf schon W i l d  auf- 
merksam gemacht hat*), bei einem Beobachtungsverfahren mit naturgemsss kleinen Ablenkungs-Winkeln kaum 

verringern. Jedenfalls aber kann aus diesen Beobachtungen mit gentigender Sicherheit das Resultat gefolgert 
werden, dass in der Grosse der Ablenkungs-Konstanten k bei Benutzung einer sehr kleinen abgelenkten Nadel 
keine Ã„n er  U n g  erfolgt, selbst bei einer Ã„nderun des Magnetismus des Ablenkungs- Magneten um 
fÅ¸nfzi Prozent. 

Untersuchung der Ablenkungs-Konstante bei grosser abgelenkter Nadel. 

Diese Untersuchung konnte in zweierlei Weise ausgef~hrt werden, entweder indem man bei ver- 
schiedenem Magnetismus des Ablenkungs-Magnetes und abgelenkter grosser Nadel vollstsndige IntensitÃ¤ts 
Bestimmungen anstellte, und dieselben auf ein und denselben Normalstand eines Variations-Instrumentes 
reduzirte; oder aber, indem man Ablenkungs - Beobachtungen bei grosser abgelenkter Nadel mit denen bei 
kleiner Nadel vergleicht, in welchem letzteren Falle, wie oben nachgewiesen, die Konstante auch bei verschiede- 
nem Magnetismus des Ablenkungs-Magnetes unverÃ¤nder bleibt. Beide Verfahren wurden eingeschlagen, und 
w a r  wurden zu dem ersten der alte Lamont'sche Theodolit nebst seinen 4 Ablenkungs-Magneten benutzt. 

Zuniichst wurden mit allen vier Magneten Ablenkungs- und Schwingungs-Beobachtungen angestellt, 
in dem Zustande, in dem sie sich gerade befanden (der Magnetismus war bei sÃ¤mmtliche nicht bedeutend, 
siehe Zusammenstellung\. Sodann wurden I und 2 verstHrkt, 3 und 4 unverÃ¤nder gelassen, die Beobachtung 
m dien 4 wiederholt, I und 2 wieder geschwicht U. s. f., wie die Zusammenstellung zeigt. Bemerkt muss 

. .- - -. .- - --- 
*I Repertorium f. Meteor. 1883 Bd. VIII. 



noch werden, dass bei diesen Beobachtungen keine Korrektion wegen des Einflusses der Induktion angebracht 
werden konnte, da fÅ  ̧ die fraglichen Magnete keine Induktions-Koeffizienten bekannt sind. 

Um zu zeigen, in wie weit dieser Einfluss bei verschiedenen grossen Ablenkungs-Winkeln in Frage 
kommt, mÃ¶g der Werth des an den Zog sin des Ablenkungs-Winkels anzubringenden Korrektionsgliedes: 

(Lamont 's  Handbuch pag. 238). 

unter Annahme eines sehr grossen Werthes von k' = 0'020 ftir zwei um 20' verschiedene Ablenkungs-Winkel 
angeftihrt werden. Es ergiebt sich 

fÅ  ̧ o> = 60Â° +o~oo152 

,, y = 40' : + 0'001 12 

der Unterschied beider Korrektionen von o'ooo40 macht in der absoluten Intensitiit o'ooo16 C. G. S. aus, um 
welchen also die bei grossen Ablenkungs-Winkeln erhaltenen Intensitgten htjchstens grtjsser sein werden als 

die bei kleinen Winkeln beobachteten. Folgendes sind nun die Beobachtungen, von denen hier nur die jedes- 
maligen Ablenkungs-Winkel und auf unendlich kleine Bogen reduzierten Schwingungsdauern nebst den zur 

Reduktion auf Normalstiinde nÃ¶thige Angaben gegeben werden. 
Die Intensitaten (ftir den jeweiligen Stand des Bifilars gtiltig) wurden nach folgenden Formeln (cfr. Wilhelms- 

havener Beobachtungen) erhalten: 

M 2: log H = 9'68829 - $ log .riw y - 0.95 t' + 7.0 (t - t') 

M 3: logH=9'66963-$ log~iny-o 'g5 t '+6-1  (t-t') 

Zu bemerken ist noch, dass fÅ  ̧ die Magnete I und 2 die in MÃ¼nche im Jahre 1873 abgeleiteten 

Konstanten benutzt wurden, fÃ¼ 3 und 4 dagegen die im Jahre 1884 korrigirten Werthe.*) 

1886. Mai 5. 

Mi : 7 = 30Â 5gI.2 fiir t = 10?8 R und n1 = 65.3 H = o. 17849 fÃ¼ n1 = 67-0 

r = 3.8231 13.8 68.7 

M,: 9 = 390 2l.2 11.0 65.8 

r = 3'4382 13.6 67.8 

M,: Y = 34' 30l.5: 11'3 66-0 

r = 3'4896 13'0 67.6 

M4 : y = 40Â 45l.0 11.6 66.3 0.17803 66.8 

T = 3'1792 12'2 67-2 Temp. des ÃŸifilar r = 19?5 C. 

1886. Mai 5. Magnet l und 2 verstÃ¤rkt 

M,: 9 = 34O 22l.6 14.0 74.2 0.17835 73'5 

z = 3-4865 72-8 

M<: y = 40Â 38l.9 14.0 74.2 . 0.17829 74.0 

r = 3- 1776 73.8 Temp. des Bifilars r = 19?4 C. 

*) Annalen der Hydrographie 1885, pag. 141. 



1886. Mai 7. Magnet 1 und 2 ge~chwÃ¤cht 
MI: q = 31' io1.3fÅ¸rt x3?oRundn1= 69.8 H = 0-17882 fiir n' = 70.3 

7 = 3.8044 13.4 70.8 

M,: q = 40Â 43'3 12.3 70.5 0-17808 70-1 

T = 3.1799 15.0 69.7 Temp. des Bifilars r = 19.5. 

1886. Mai 7. Magnet 1 und 2 verstÃ¤rkt 
M,: q = 4 3 O  j8'.1 fÃ¼ t = 14.7 Rund nl= 74.9 H =: 0-17852fÅ¸ n' = 75.2 

M,: 7 = 40Â 39'. j 14.5 74 -0 0.17840 75'8 
r=3'1756 14.9 / I  3 Temp. des Bifilars T = 19.5. F-. - 

Bei den mit : bezeichneten Ablenkungswinkeln wurde mit Sicherheit ein Ablesefehler vermuthet und der ver- 
besserte Werth in Rechnung gezogen. 

In der folgenden Zusammenstellung sind die beobachteten IntensitÃ¤te nebst den gleichzeitigen St8nden 

des Bifilars angegeben. Aus diesen und der Temperatur (T) des Bifilars sind die mit Ho bezeichneten fÅ¸ den 

Normalstand 70-0 und T = IQ? j C. gtiltigen Werthe erhalten. Die Reduktionsformel hierfÅ¸ ist in den Wilhelms- 
havener Beobachtungen abgeleitet. Die roh berechneten magnetischen Momente finden sich gleichfalls angegeben. 

Zusammenstellung. 

Datum Mgt. No. 
Mai 5 X 

2 

3 
4 

Mai 5 I 

2 

3 
4 

b\ Reduzirte Werthe. 
H* Mag. Moment Datum 

0-17864 180 Mai 7 
0.17898 222 

o"17808: 200 

o"lj819 230 

0.17824 252 Mai 7 
0.17831 308 
0-17821 200 

0'17812 230 

Mgt. No. 
I 

2 

3 
4 
I 

2 

3 
4 

Mag. Moment 

182 
246 
200 

230 
244 

284 
200 

230 
Aus diesen Resultaten risst sich mit hinreichender Sicherheit ersehen, dass ein schwgcherer Magne- 

tismus des Magnets unseres Theodoliten kleinere Werthe der Intensit~t zur Folge hat. Es ergaben die Magnete 
I und 2 im Mittel: 

bei schwachem Magnetismus: Ho = O~ 17886 
bei starkem Magnetismus: H,, = 0-17826 



Die Differenz von 0~00060 C. G. S. wird durch die etwa anzubringende Korrektion fÅ  ̧ Verschieden- 

heit der Induktion noch vermehrt. Dieser Differenz steht eine Anderung des magnetischen Moments von 
64 Cm. gr. Einheiten (im Mittel) gegeniiber. Der Verlust an Magnetismus seit der letzten Konstanten-Be- 
stimmung in MÃ¼nche 1873 bis zur letzten Beobachtung Mai 5 ergiebt sich aus folgender Tabelle: 

Mag. Moment zu MÃ¼nche 1873: Verlust 1873 -86: 
M 1 :  212 3' 
M 2: 260 38 

hf 3: 228 28 

M 4: 259 29 

Die erste Beobachtung vom 5 .  Mai zeigt nun, dass die Werthe fÃ¼ die Magnete I und 2 erheblich 

hÃ¶he (etwa 0-00070) liegen als fÃ¼ 3 und 4, dass somit fÅ  ̧ erstere eine tihnliche Korrektion der Konstanten 
vorgenommen werden muss, wie fur die Magnete 3 und + 

Man sieht aber zugleich, dass diese Abnahme des Werthes der Konstanten seit 1873 nicht allein durch 

Verlust an Magnetismus erklÃ¤r werden kann, da nach den Beobachtungen ein Verlust von 64 C. G. Einheiten 

nur eine VergrÃ¶sserun der IntensitÃ¤ von o'ooo6o entsprechen wÃ¼rde Die ftir die Magnete I und 2 geforderte 

Korrektion betrÃ¤g aber (rund) -o*ooo7o, fÃ¼ 3 und 4 war sie -0'00oy7, dem gegenÃ¼be stehen die geringen 

Verluste an Magnetismus seit 1873 von (rund) 30 Einheiten, die eine Anderung in Horizontal-Intensitiit von 

nur der HÃ¤lft der geforderten bedingen wiirde. Es ist nicht schwierig, den Å¸bri bleibenden Theil der Kor- 

rektion einen1 Verluste an TrÃ¤gheits-Momen zuzuschreiben, der nach und nach durch Oxydiren der Magnete 

und Entfernen des Rostes eingetreten ist, und welcher unbemerkt blieb, weil die Beobachtungen mit diesem 

Theodoliten nicht die geh6rige Genauigkeit bieten. Mit dieser Annahme steht auch der Umstand in Einklang, 
dass man bei der Berechnung des Trsgheits-Moments aus den frÃ¼he zu MÃ¼nche und jetzt zu Wihelmshaven 

beobachteten Schwingungsda~iern unter BerÃ¼cksichtigun der Verschiedenheit der Horizontal-IntensitÃ¤ und 

der obigen Abnahme des Moments, welche aus Ablenkungs-Winkeln hergeleitet wurde, eine Differenz der 

TrÃ¤gheits-Moment erhÃ¤lt welche vÃ¶lli genÃ¼gt um den noch vorhandenen Fehler zu erklÃ¤ren 

Der Umstand, dass die fÃ¼ die Magnete 3 und 4 erforderliche Korrektion gr6sser ist als die fLir i und 

2, scheint darauf hinzudeuten, dass eine A n d e r u n g  in der Vertheilung des Magnetismus eines Magneten 
auch erfolgen kann, o h n e  wesen t l i chen  Ver lus t  an Magnetismus, die letztgenannten Magnete wurden 
weitaus hÃ¤ufige benutzt als die ersteren, sie haben trotz etwas geringeren Verlustes an Magnetismus die 

grÃ¶sser Anderung der Konstanten erlitten. 

Um Ã¼be diesen Punkt etwas mehr Klarheit zu gewinnen, wurden zunÃ¤chs die grossen Magnete 1 

und 2 von Lamont ' s  Theodolit einer gleichen Untersuchung unterworfen, die aber nach dem zweiten oben 

angegebenen Verfahren ausgefÃ¼hr wurde. Die Ablenkungs-Beobachtungen geschahen mit diesen Magneten 

am Bamberg'schen Theodolit in der Entfernung 21.5 Cm, indem einmal die kleine, ein andermal die grosse 

Nadel als abgelenkter Magnet diente. 
Endlich wurden dieselben Beobachtungen in derselben Entfernung mit den 4 kleinen Magneten des 

Lamont'schen Theodoliten wiederholt. Bemerkt sei noch, dass die Sicherheit dieser Beobachtungen dadurch 

etwas beeintrÃ¤chtig wurde, dass, wie bereits erwÃ¤hnt die Magnete nicht zum Schlitten des Bamberg'schen 

Instruments passten, durch die jedesmalige Neu-Orientirung des Magnets in die Richtung der Ablenkungs- 

Schiene k6nnen bei einzelnen Beobachtungen, bei denen diese Einstellung weniger gelungen, stiirkere Ab- 

weichungen vorkommen. 
Die Korrektionen fÃ¼ Induktion betragen bei den verschiedenen Ablenkungs-Winkeln, wenn mit den 

Induktions-Koeffizienten fur den grossen Magnet 1 gerechnet wird: 
fÅ  ̧ = 30Â : -O-OOIIO 

= 40" : - O'OOIZ3  
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welche an die hgsin 9 in den entsprechenden FÃ¤lle anzubringen wÃ¤ren Da aber bei !dem Vergleich von 
Ablenkungen bei grosser und kleiner Nadel die Winkel nicht erheblich (2 - 3') verschieden sind, so ist die 
Anbringung einer Korrektion unterlassen worden. 

I. Grosse Magnete 1 und 2. 

1886. Mai 11. 
M 1  M, 

Grosse Nadel: Ã§f = 41Â o?7 t1 = 13.6 n' = 65.0 (fr = 260 ~ 2 ' . ~  t' = 13?8 n' = 6 j ' 2  

Kleine Nadel: 71 = 43 47-4 i e m 6  66.0 1 =28 41-3 15.1 66.7 

log sin yo  =: 9'84195 f i r  to = 13'0 log sin y0 = 9.68300 

/ ~ ~ s i n i / ' ~ =  9.81790undN1= 60.0 Aysin</Ãˆ =: 9-65625 

lugx = 0'0240j Ir-g X = 0.02675 

1886. Mai 11. Mag. 1 geschwÃ¤cht 2 etwas verstÃ¤rkt 

M, M2 
Kleine Nadel : 71 = 30Â 33-9 15.3 76-2 q = 32' 29l.z I j?o 70.4 
Grosse Nadel: Ã§f = 28 31 "o 15.4 82-1 i'> = 30 9.8 15.4 78-1 

*in q 0 =  9'70719 Furt(, = 15?0 /ogsiÃ£y = 9'73OIf 
Zqr sitz qo = 9.68055 h" = 70.0 l ~ g s i Ã £ +  = 9.70113 

Zog Y. = 0.02664 log Ã = 0.02898 

1886. Mai 12. Beide Magnete verstÃ¤rkt 
Mi . 

Kleine Nadel: y = 45O 201.3 12-8 
Grosse Nadel: Ã § f  = 42 21.2 I 1.6 

log sin y.0 = 9'8 5778 
/oy sin +" = 9'83392 
log X = 0'02386 

1886. Mai 12. 
M i  

Kleine Nadel: y = 33O 41l.8 I 3.8 
Grosse Nadel: Ã§fr 31 26-8 15-7 

log sin yo = 9.74450 
hfrsi% '{'Ã = 9 ' j l j j j  
/C,? X = 0'0267 j 

M. 
62'4 (r, = 47O 55- 3 13.1 62'4 
64'1 + = 4 4  22.0 I r9 64-2 

f i r  t,, = o?o log sin y0 = 9.87637 
N1=60'o  l o ~ ~ i n Ã § f ' ~ = q ' 8 j 0 ~  

l o p  = 0'02616 

Beide Magnete geschwÃ¤cht 

M, 
72.7 a, = 38O 32l.7 I 5 -8  71.9 
72-6 4>= 35 50.9 '5'7 72'3 

fÅ¸ tÃ = 15?7 loLg sin v0 = 9.79485 
N' = 70.0 io*n't',, = 9'76791 

log X = 0'02694 

1886. Mai 13. Beide Magnete verstÃ¤rkt 

M, 
Kleine Nadel : y = 42O 24l.3 14.0 63.5 y = 43O 40'3 14.1 62-6 
Grosse Nadel: f/Ã = 39 40'3 14-0 62-6 + = 4 0  26.3 14.0 62-2 

11. Kleine Magnete 1 b i s  4. 

1886. Mai 18. Magnete schwach. 
Kleine Nadel: Grosse Nadel: 

1 :  = ' 3  = l b 6  m' =Â 50'7 tos $in yo = 9.49564 (fr = 170 9I.o ' I ? ? ~  52-9 loc sjn rpo = 9'47014 log X = 0'02550 
Mi: 2 2 2 4 - 8  16-4 S r o  9- 58143 21 n 17-13 53.0 9'55526 0-02616 
MÃˆ 16 41.2 16.2 49-7 

9.45807 15 40.8: I 7-7  52-8 9"43230: 0.02577 : 
M,: 19 20.5 '5.9 49'8 9" 52006 18 9 - 9  17'8 53'0 9 ' 49436 0.02570 



M,: Ã§f = 17' i1.8 

M,: 20 46'8 

M.: 15 34'6 

M,: 18 6'7 

MI: ~JI = 20Â 28l.4 

M*: 27 9 - 4  
M,: 21 58'4 

M,: 24 12'8 

M,: tp = 200 25l.6 

M, 27 6 - 0  

M.: 21 54'3 
M,: 24 9 - 9  

M,: F =  15O 46l.2 

M,: 23 47.0 

M,: 18 24.2 

M,: 21 30.6 

Mi: y =  150 47'.9 

M*: 23 53'7 
M,: 18 z9*4 

M,: 21 36-3 

M,: q =  18' 49'2 

M,: 25 14-8 

Ma: 23 24'0 
M,: 24 39-6 

Bei einer 
beriicksichtigt. 

1886. Mai 18. Magnete unverÃ¤ndert 
Grosse Nadel : Kleine Nadel: 

2l?7 58'8 l o ~ s i n  Ã§fr =: 9'46695 Ã‡/> 18O 3l.0 21?8 60'4 /ogwÃˆ<i(io=9'49~2 
21-7 58'8 9.55021 21 58.8 21-6 73.6 9'  57494 
21-6 58-5 9.42883 16 30-3 21.3 63-8 9'45397 
21-4 58-9 9'49280 19 12.3 21-4 63-3 9.51757 

Grosse Nadel: (11. Reihe) I. Reihe. 11. Reihe. 
20?3 65.5 log .s-in Ã‡fr = 9'46727 log X = 0'02432 0'02401 
20-3 64-9 9.55047 0'02473 0'02447 

20-8 62-8 9.42931 0-02514 o "02466 

20-8 62-2 6-49282 0.02477 0.02475 

1886. Mai 19. Magnete verstgrkt. 
Kleine Nadel: Grosse Nadel : 

21?o 54.5 logsinifO = 9.54395 </i = 19O 21i.4 19?6 54.5 logsin yÃ = 9'52043 h r x  = 0-02352 

20.9 54'5 9'65955 25 30-8 19-7 54.0 9'63416 0'02539 
20.7 54'8 9'  57325 20 36-1 19-9 54.5 9'54643 0.02682 
20.5 54'1 9'61298 22 49'2 20 '2  54'5 9' W 7 3  0'0242s 

1886. Mai 19. Magnete unverÃ¤ndert 
Kleine Nadel: Grosse Nadel: 

19?9 64'5 log sin yo = 9'54337 Ã§f = 19O 12'.2 19?8 67.6 logsin *fi0 = 9'51799 /ogx=:0-02538 

20 -2  65'2 9'65918 25 28'0 20-1 68-7 9'63451 0-02467 

20.7 65-5 9'57254 20 36.7 20.4 68.4 9 ' 54764 o"oz4go 
20-7 65-4 9.61284 22 45.9 2 0 3  66.7 9.58852 0'002432 

1886. Mai 21. Alle Magnete gesohwacht. 
Kleine Nadel: Grosse Nadel: 

19?6 71'9 lo,q sin y,, = 9'43562 Ã‡f = 14O 55l.7 20?4 58.9 lof slii *I>, = g'41090 lop' X = 0'02472 
19'7 71'1 9.60692 22 29'3 20.2 9 . 6  9.58259 0.02433 
19-9 71.8 9'50070 17 24.8 20.1 60-1 9 47607 0.02463 

19-8 60-8 9.56545 20 20-0 20.1 61.0 9'54106 0'02439 

1886. Mai 21. Dasselbe. 
Kleine Nadel : Grosse Nadel: 

I O ? ~  62.1 logsinif^ = 9'43516 Ã§/ = 14O 54I.r 19?2 65.8 l o g ~ i n  Ã‡  ̂ 6.41083 log X = 0.02433 
19-6 58'7 9.60732 22 26-8 19-3 67-4 9.58267 0.02465 
19.4 58'4 9"50100 17 23.9 19'1 65.6 9'47626 0.02474 
19.4 s8-9 9 -  56590 20 20.9 19'2 62.1 9'54141 0" 02449 

1886. Mai 26. Alle Magnete verstgrkt. 
Kleine Nadel: Grosse Nadel: 

16?8 47'0 log sin o>o = 9.50887 r/i=17O 45'4 W?O 44'8 ~0gs in r I>~=9 '48429  / < y ~ = 0 . 0 2 4 j 8  

16-8 47.0 9.63016 23 47.2 17.2 44'8 9.60566 0'02450 
16-8 46-8 9'599I5 22 2-8 17.1 44'8 9'57444 0.02471 

16-9 46.4 9'62054 23 13.4 17'1 45'2 9'59587 0.02467 
letzten Beobachtungsreise war  der MagnettfAger etwas verschoben worden, dieselbe ist daher nicht 

Datum 

1886 Mai n 
Mai 11 

Mai 12 

Mai 12 

Mai q 

Zusammenstellung : 
G r o s s e  M a g n e t e .  

M. 1 -- -7 

Moment: x Moment: x 
562 V0570 407 '.0635 

4'4 V0633 455 1-0662 

574 1'0565 629 1.0621 

451 1.0635 530 ~ 0 6 4 0  



M1 
Y- 

Mom. X 

274 1.0605 
271 1'0576 
271 I 00568 
306 1.0556 
306 I .0602 
239 ~ 0 5 8 6  
239 1'0jj6  
283 1-0582 

Kleine Magnete. 
M2 

-4- 

Mom. X 

334 1.0621 
329 1'0586 
329 r o j 8 0  
400 r0602 
400 I -0584 

M, 
---F 

Mom. X 

2 5 1  1.0611 

249 I -0596 
249 1.0584 
328 1.0637 
327 r o j 9 0  

277 V0584 
278 r o s 8 6  
348 1.0586 

M4 
--P 

Mom. X 

Diese Zusammenstellung ergiebt das Resultat, dass bei dem grossen Magnet 1 eine sehr starke und 

zugleich deutlich ausgeprzgte Verschiedenheit der Konstanten x (k blieb fÃ¼ diesen Magnet immer konstant) 

bei verschiedenem Magnetismus, vorhanden ist, bei dem grossen Magnet 2 ist die Verschiedenheit geringer 

und weniger ausgepr9gt, bei den letzten 4 Magneten ist mit Sicherheit kein Unterschied zu konstatiren; die 
zum Theil nicht unbetrachtlichen Beobachtungs-Fehler Ã¼berwiege hier die anderen Verschiedenheiten. Die 

Sicherheit der letzteren Beobachtungen w3re ohne Zweifel grÃ¶sse geworden, wenn man die Ablenkungs-Winkel 

ikirch Beobachtung itus geringerer Entfernung hatte vergrGssern k6nnen. Dies erlaubte indess die Konstruktion des 

Theodoliten nicht; doch ltisst sich erwarten, dass bei Benutzung einer geringeren Entfernung sich die gleiche 

Erscheinung gezeigt hatte, wie sie bei den Beobachtungen am alten Lamont 'schen Theodoliten aus der 

Entfernung K / S ' - ' ~  fllr dieselben Magnete konstatirt ist. Aus theoretischen GrÃ¼nde ist Ã¼berdie auch leicht 

einzusehen, dass eine Beeintiussung der Konstante k bei Beobachtungen aus kurzen Entfernungen stÃ¤rke aus- 

gepriigt sein muss, als bei Verwendung einer grtisseren. Beachtung verdient das verschiedene Verhalten der 
beiden gleich grossen ( la.qm ) Magnete 1 und 2;  bei Magnet 1 wtirde der Unterschied der Werthe x bei ver- 

schiedenem Magnetismus in absoluter Intensitat einen Betrag von beinahe o'ooo~o C. G. S. bewirken, wÃ¤hren 

bei Magnet 2 der Betrag noch nicht den dritten Theil erreicht. 

Ablenkungs-Beobachtungen bei  verschiedenem Magnet ismus der abge lenk ten  (grossen)  Nadel. * 

Die folgenden Beobachtungen geschahen am Bamberg'schen Theodoliten mit den Magneten I1 und IV 
aus der Entfernung 24.5"". Es wurde als abgelenkte Nadel der grosse einfache 7omm lange Magnet benutzt, 
der in einem Spiegel eingekittet ist. Um dessen Magnetismus zu kontroliren wurden Schwingungsdauern vor 
n ~ i  nach jeder Ablenkiinp-Beobachtung angestellt. Hierbei hing der Magnet in dem kupfernen GehÃ¤us wie 

bei ~ l e n  Ablenkungen. die Schwingungen wurden im Fernrohre beobachtet, indem die Zeit jedes Durchganges 

lies Spiepelbil~les, welches bei der geringen Elongation vo11 noch nicht Grad immer im Gesichtsfelde blieb, 
V links nach rechts notirt wurde. Gew6hnlich wurden 20, bei schwachem Magnetismus 40 Schwingungen 

n o t t  sodann fllr ein Intervall von 1 0  Schwingungen die Schwingungsdauer berechnet. Irgend welche 
Korri;ktioneii Iviiri.te~l nicht i~i@braclit. da die aus je 2 Reihen vor und nach jeder L4blenkunes-ÃŸeobachtun 
rhitltenen Wcrthe der Scliwingiingsdauern geniigten, um das Verhsltniss der durch Magnetisiren verÃ¤nderte 

Moii~rnte zu ermitteln. 

j e  Magnete H unit I V  kGnnen w3hrcni.l der Dauer einer Beobachtungsreihe (4 Stunden) als konstant 
mgwehen virilen, es wiirden iliihcr keine Beobachtungen angestellt, ihr magnetisches Moment zu bestimmen. 
Die .4ble11k~ings-FVinkel wiirden korrigirt und auf Norma\st8nde reduzirt, und zum Schluss mit d:nl jeweiligen 

magnetischen Moment der abgelenkten Nadel zusammengcstelh. Da das magnetische Moment derselben in 
absolutem Maas nicht bekannt ist, so wurden bei der ersten Beobachtung der W e n h  von 100 eingesetzt, 

hiernach sind die tibrigen berechnet worden. 



1886. Mai 14. 
S c h w i n g u n  g s d a u e r n :  A b l e n k u n g e n :  

Zu Anfang: T = 6-206 n l =  59-2 MH: qr=40Â°13'. t l=i+Â¡ n 1 = j 6 - 4  logs inq0-=:g~8o9j1  

n 6'220 58-5 MI,: 53 1.2 14-2 57'2 6 "90203 
Schlussbeobachtung fehlt. 

MnA~nefÃˆ'sntu dir a6gtl. Nadel verstÃ¤rkt 
Zu Anfang: T = 5-197 57.0 

n 5'234 60-2 

Zum Schluss: 5'219 64.0 

Zu Anfang: T = 7-408 64-8 

n 7.401 64-8 
Zum SchIuss: 7.410 64.9 

17 7.400 65-0 

Zu Anfang: T = 5.405 64-0 

n 5.399 64.0 
Zum Schluss: 5.421 65.4 

n 5'416 65.5 

Zu Anfang: T = 8-423 n' = 43.0 

n 8-421 43'0 
Zum Schluss: 8.463 42. 5 

n 8.448 42.5 

Zu Anfang: T = 5-208 42.0 

n 5.209 42-0 
Zum Schluss: 5-198 42'5 

n 5 203 42'5 

Zu Anfang: T = 6-793 42.5 

n 6.784 42.5 
Zum Schluss: 6'794 43 ' 0  

n 6.788 43'0 

Zu Anfang: T = 5.471 43'0 

n 5 '470 43 -0 

Zum Schluss: 5'474 41-8 

11 5'473 41 -8 

Mir: 52 45'9 15'4 61'1 9-90m7 

Magnetismus pchwÃ¤chf  

MII: 40Â 6'.9 17-6 66-0 9.81012 

Magmtis~tus vtrstarkt: 

M11 : 39O 57'4 17.5 66-2 9.80873 

1886. Mai 26. 
A b l e n k u n g e n :  

Magnetismus schwach: 

M,(: = 40Â 12l.4 t' = 16?8 n' = 42-4 log sin p, = 9-81023 

MIV 52 2.3 16'9 42.9 9.90292 

Magnetismus verstÃ¤rkt 

MÃ£ 39O ~ 8 ' 6  16.9 42.0 9 ' 80807 

Magnetismus gtscI~wGch t : 

hlIl : 39O 56l.9 17-8 42'3 9.80797 

Magnctisms verstarkt: 

Atll:  39O 57'-6 18-2 44'2 9.80834 

Z u s a m m e n s t e l l u n g  
&$in = 

Mn: Mrv: 

9-80951 9 -90203 
9 -  80842 9.90117 

9-81012 9'90285 

9'80873 9.90005 
9.81025 9.90293 

9 - 80808 9'990058 

9.80788 9-90067 

9.80821 9.900830 



Du: ~ L ~ \ e n k u l ~ ~ s - ~ i l l k e l  siliii bei ilicsen Â§eobachtunge sehr gross und wurden bis auf I'  sicher 
rclllcsscll, so hss llii:r kille gri>bere Ungenauigkeit zu erwarten ist. Dic Bcstimmi~ng der Schwingungsd:tuern 

ist a ~ ~ i c ~ l ~ a l l s  r ~ c ~ l l i c ~ l  gellau. Die obige Zusammenstelluiig zeigt nun, dass mit Ausnahme der vorletzten 

~ ~ c o b ~ ~ t l l l l g  Ljer Sinus &s Ablenkung.'--Winkels ein w e s e n t l i c h  g r  Ã ¶ s s e  er  ist bei s c h w Ã ¤ ~  e r e m  Magne- 

tsnlus ;ll~~clenktell Nadel als in1 entgegengesetzten Falle; die bis auf eine Beobachtung gute Uberein- 
stirnrnwg der beiden Magnete zeigt, dass dieses Resultat als sicher gelten kann. Eine Ursache fÅ  ̧ die Ab- 

weichiing der vorletzten Beobachtung konnte nicht entdeckt werden. Wird dieselbe ausgeschlossen, so  erhalt 

man tiilrch Kon~L>il~:ltion gleichartiger Beobachtungen folgende Zusammenstellung: 
m' : MÃ£ MÃ£ : 

7s 9 " 80996 9'90260 

136 9.80836 - -  9'966 

Differenz 61 o'oo160 0'00194. 

Der htiirkere Magnet IV weist auch die gr6ssere Differenz auf; fÃ¼ die absolute IntensitÃ¤ts-Bestimmun 
wurden die Unterschictie im Ablenkungs-Winkel einer Abweichung von 0'00030 resp. 0-00040 C. G. S. ent- 

sprochen haben. Ein Resultat, welches, wohl mit Sicherheit aus diesen Beobachtungen gezogen werden kann, 
ist, dass wenn auch das Moment der abgelenkten Nadel nur auf die Korrektionsglicder Einfluss hat, dasselbe 

iloeli von Krosser Bedeutung wird, selbst wenn, wie hier der Fall, die Lange der abgelenkten Nadel noch 
ziemlich klein in1 Verhiiltniss zur Entfernung beider Nadeln ist. 

Fassen wir zum Schlusse unsere Resultate Ã¼be das Verhalten der Ablenkungs-Konstanten, wie dieselbe 

von L a n ~ o n t  fUr die IntensitÃ¤ts-Bestimniunge mit dem magnetischen Theodoliten eingefiihrt ist, zusammen, 

so tiUrfte sich folgendes ergeben: 
D i c  A b l e n k u n g s - K o n s t a n t e  k i indert  s i ch  n i c h t  m e r k l i c h  s e l b s t  b e i  w e s e n t l i c h  v e r -  

s c h i e d e n e n ~  M a g n e t i s m u s  d e s  Ablenkungs-Magnets, w o f e r n  n u r  d ie  a b g e l e n k t e  N a d e l  g e h Ã ¶ r i  

k l e i n  u n d  d i e  E n t f e r n u n g  be ider  gen t igend  g r o s s  gew:ihlt wird.  I s t  d e r  a b g e l e n k t e  M a g n e t  
e i n  g r o s s c r  (e twa I/., bis1Ia d e s  andern) ,  so  t r i t t  bei v e r s c h i e d e n e m  M a g n e t i s m u s  d e s  A b l e n k u n g s -  

Mag n e t s  w i e  d e r  a b g e l e n k t e n  Nadel  e ine  A n d e r u n g  der  A b l e n k u n g s - K o n s t a n t e n  e i n ,  d i e s e  
A n d e r u n g  is t  v e r s c h i e d e n  bei v e r s c h i e d e n e n  Magne ten ,  u n d  bei  v e r s c h i e d e n e n  E n t f e r n u n g e n  

d e r  b e i d e n  Magnete .  g r 5 s s e r  d iese  E n t f e r n u n g ,  d e s t o  u n a b h s n g i g e r  w i r d  d e r  W e r t h  d e r  
A b l e n k u n g s - K o n s t a n t e n  sein.  

Wenn auch die Richtigkeit der letzten Behauptung aus der Theorie gefolgert werden kann, so verdient 
doch ihs verschiedene Verhalten der Ablenkungs-Konstanten bei Benutzung einer kleinen oder grossen ab- 
gelenkten Nadel lkiichtunp; hier weist offenbar die Theorie eine LÃ¼ck auf, da aus der theoretischen Formel 

eine solche Verschiedenheit nicht getolgen werden kann. 

1 1-clcher Weise dieser lTrnstand eine Erkliirung finden wird, ist noch zweifelhaft, da unsere 

Kenntnis~ von der Vertheilung des Magnetismus in einem Magnetstabe llierzu nicht gentirend ist. 
Vor1:iÃ§ti werden uns die praktisch erlangten Resultate gentigen mÅ¸ssen welche zu grÃ¶ssere Vorsicht 

i^ei allen A ~ ~ ~ l ~ I ~ l ~ ~ l ~ - ~ ~ o ~ i ~ l i t u n ~ c ~ ~  hinsichtlich der zu Ã§Â¥;ihlend Entfernung und Å¸rÃ¶s der abgelenkten 

N3,k-l autl'oriier~l. Die bisher beobachtete Praxis, diese d r m n  derart m withlcn, dass in Konstante k die 
durch die vierte Potenz der Entfernung dividistcn Glieder herausfallen, dÃ¼rft nunmehr nicht sicher 
erscheinen, da die Konstanz jener Glieder nicht fÅ  ̧ alle FÃ¤ll gesichert ist. 



V e r z e i c h n i s s  der  V o r g Ã ¤ n g  auf  der  S o n n e  

fÅ¸ die Monate August 1882 -August 1883. 

Bei dem gegenwÃ¤rtige Stande der Entwickelung der Beziehungen zwischen den Vergangen in der 

Sonnen-PhotosphÃ¤r und dem Verhalten der erdmagnetischen Elemente erscheint es gerechtfertigt, ein Ver- 

zeichnis~ Ã¼be die Vorgange auf der Sonne diesem Werke einzuverleiben. 

Herr Professor Dr. H. C. Vogel ,  Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam, 

hatte die GÅ¸te der Aufforderung des Vorsitzenden der Deutschen Polar-Kommission, ein solches Verzeichniss 

anfertigen zu lassen, in liebenswÃ¼rdigste Weise zu entsprechen. 

Im Nachfolgenden theilen wir die Resultate der Messungen des Herrn Dr. W i l s i n g  an den auf dem 

Astrophysikalischen Observatorium angefertigten Sonnen-Photographien mit. 
- - --P P P - P -- 

PP - -- - - P - - . . P-- 

Zahl der Areal der  

Datum I ' Kerne B e m e r k u n g e n  
Gruppen ~ l e c k e n ~ ~ d c k e l n  Kerne l I n l t  Hof 

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

I 

1882. 
August 

4. 

5. 
9. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

17. 

20. 

21. 

23. 

24. 
9- 
- 3 .  

26. 

27. 

28. 

29- 

3'. 
Septbr. 

I .  

2. 

3. 

4- 

5. 
7- 
8. 

10. 

I I .  

13. 

16. 

Gruppe mit 2 e robe ren  Flecken nahe 
dem Westrande. 

Kl.Fleck, von intensiven Fackelnnm- 
geben, am Wes-t-Rmde anstretend 

Areal der  ani  2 gr.Flecken bebtehell- 
den Gruppe. 

Areal der aus 2 er. Flecken bestehen- 
den Gruppe. 

Areal der aus 2 gr.Flecken bestehen- 
den Gruppe. 

2 Flecken-Gruppen nahe dem West- 
Rande. 

4 127 407 

3 - - 8  _ _ Gruppe. aus 2 gr6sseren und mehre- 
ren kl. Flecken bestehend, nahe 

2 dem West-Rande. 

matt - - 
3 171 855 Gruppe, aus zahlreichen kl. Fackeln 

beziehend, geht durch die Mitte 
2 _ _ der  Scheibe. 

4 - -  

3 - -  
3 - -  Fleck nahe dem Ost-Rande. 

3 117 626 
I 

P-- - - - . - - - .====-?Zz= T=: ' Zahl der  1 Areal der 
Datum ! 

I Kerne B e m e r k u n g e n  
Gr~~ppen'Flecke~~~~ackel!~ Kerne l m i t  

- -- 

1882. 
Septbr. 

18. 

26. 

27. 

28. 

Oktober 
2. 

5 .  
6. 

7. 
I I .  

13. 
22. 

23. 

23. 

^ 
27. 

29. 

30. 

Novbr. 
I .  

3. 
6. 

10. 

10. 

I I .  

13. 

'4- 
20. 

20. 

2 j. 

28. 

3 - .. . Gruppe mit I gr. u n d  vielen, kl. 
klecken, in der Mitte der Scheibe. 

matt - - 3 Gruppen, am Ost-Rande eintretend. 

I 3  '  real des gr. Fleck im Siidosten. 
5 167 7 7 0 1  

14' }.\real ;.ic;c~r~l~~cck. 
4 '93 794 a ie dem West-Rande. 
2 - P  G r  Fleck noch arn West- 

Rande sichtbar. 
2 - -  

2 - - GriissererFleck nahedem Ost-Rande. 

matt - 

I 

matt 

matt 

3 
2 

matt 

2 

matt 

matt 

2 

matt 

matt 

Fleck nahe dem West-Rande. 

Gr. Fleck mit z Kernen nahe der  
Mitte der  Scheibe. 

Areal des er. Heck. 

Gr. Fleck nahe dem Nordost-Rande; 
Areal desselben 480 resp. 1320. 

Areal des gr. Fleck. 

do. 

do. 

Nur kl. Flecke vorhanden. 

z Gruppen mit zahlreichen kl.Flecken. 



- - 
I - .- - 

- P  

I 
Datum B e m e r k u n g e n  

-- -- -- - -P - -- - - - - ----- - - - - - 
- -  T 

1882 
Dezbr. 

2. 

6. 

9. 

14. 
1883 

Januar 

5. 
6. 

7. 

I 2 matt 

I 4 matt 

3 6 matt 

2 9 matt 

5 12 2 

3 8 matt 

3 I 0  1 

- - 
- - Nur kl. Flecke vorhanden. 

- - do. 

186 1183 a grijssere Flecke befinden sich am 
Ost-Rande und in der Mitte der - Scheibe. 

- - Flecke sehr dicht am West-Rande. 

9. 2 3 matt - - 
I I .  2 2 matt - - Gr. Fleck nahe dem Ost-Rande; kl. 

Fleck am West-Rande austretend. 
12. 2 2 matt 40 421 

'3. 2 4 1 -  
- 

15. 2 7 matt - - 
16. 3 9 2 - -  Gruppe, bestehend aus 2 nrosseren ! 

und zahlreichen kleinere~?Flecken 
21. 3 7 matt - - acht durch die Mitte der ~che ibe .  1 

22. 

31. 
Februar 

3. 
8. 

9- 

17. 
23. 
26. 

5 ' 4 3 -  - Nur kl. Flecke. 

4 4 1 -  - do. 

3 5 matt - 
7 2 0 3 - -  

7 I I i 2  - 

3 9 2 -  - 
0 0 0 -  - 
I 4 0 - -  Nur kl. Flecke. 

I .  I 2 1 1 7 4 6  1 
3. I 

i 1 2 - - Kl. Fleck nahe dem West-Rande. 

5. 0 0 1 - -  
8. 2 2 2 - -  

9. 3 4 2 - - -  
10. 5 6 I - Nur kl. Flecke vorhanden. 

15. 2 3 2 29 173 
20. 3 8 2 95 570 Gr. Fleck mit 3 Kernen geht durch 

die Mitte der Scheibe. 
22. 3 13 matt - - 
27. 3 7 3 - Nur k1. Flecke vorhanden. 

27. 3 7 2 - -  d0. 

28. 4 7 2 _ - Grase re r  Fleck nahe dem Ost- 
Rande. 

30. 4 7 3 216 1260 
April 1 

-- - -  
P- 

- - . - - - - . 
- -----I - 

Zahl der Areal der 1 
Datum B e m e r k u n g e n  1 Kerne 

~ r i i ~ ~ e ~ ~ ~ l e c k e n  ~ a c k e l n  Kerne 
--- - - -- -- -- 

1883 
April 

5 -  5 18 4 73 380 Areal der aus 2grÃ¶ssere und meh- 
reren kleineren Flecken bestehen- 

7. 6 22 3 111 den Gruppe in der Mitte der 844 Scheibe. 

14. 4 29 matt - - In der Mitte der  Scheibe haben sich 
zahlreiche kl. Flecke gebildet. 

15. 3 2 5 1 -  - 

17. 4 31 2 95 s98 Areal de r  beiden grÃ¶sste Flecke. 

18. 4 22 2 95 628 do. 

19. 4 4 6 2 -  - 

21. 6 3 6 3 -  - 

23 - 4 2 0 2 -  - 

24. 7 1 9 2 -  

27. 6 8 3 -  
Mai 

2. 2 5 2 28 51 Nur kl. Flecke. 

5. I 1 2 -  - 

6. I 4 3 -  - 

8. 2 7 1 -  - 
10. 4 1 Â ° 3  - 2 Gruppen nahe dem Ost-Rande. 

I 6. 3 5 0 -  - 
17. 3 j malt - - 
los 5 7 2 -  

25. 0 0 2 -  - 

31. I 3 3 
Juni 

I. 2 15  3 

I. 3 23 3 

2. 4 32 4 

4. 5 39 2 

5. 6 39 2 

6. 7 30 3 

9. 6 1 8  3 

- Gruppe am Ost-Rande eintretend. 

- Grup e zahlreicher kl. Flecke bildet 
sich auf der  Sonnenscheibe. 

- 

I 21. 3 4 5 3 -  - Viele kl. Flecke entwickeln sich auf 
der Scheibe. 

4 4 2 3 -  - 



-- -- - -- - -- 
Zahl der  

Areal der 
B e m e r k u n g e n  B e m e r k u n g e n  

Gruppen H e i  ken Fackeln Kerne Kerne 
- -- 

P P - 

1883 
Juni 
28. : 42 matt - - 3 ~ r .  Flecke im Osten der Scheibe 1 22. 8 46 man - - 

Gruppe zahlreicher kleinerer und 
29. 4 40 3  453 2609 p s - e r e r  Flecke in der Mitte der August 

cheibe. 
30. 4 29 3  2058 9. 3  6  man - - 
Juli 14. 2 3 2 -  - 

2. 3  *I 2 326 1670 17. 3  6 3 - -  

3. 4 '4 4 - -  18. 4 7 3 - -  Nur Sd Flecke vorhanden. 

4. 3 20. 3  S 2 - -  8 matt - - Gr. Fleck nahe dem Ost-Rande 

5. 2 9 matt - - 21. 2 4 2 - -  

6. 2 10 2 - -  22. 2 3 2 - -  

9. 2 6  mall - - Fleck nahe dem Ost-Rande. 2 3. 2 8 2 - -  

1 0. 2 8 1 - -  24. 2 4 I - -  

26. 3  I I  3 - -  Nahe der  Mitte der Scheibe hat sie 
i Gruppe kl. Flecke gebildet 

30- 5 34 2 313 18% 

19. 9 50  2 - -  Nur kl .  Flecke vorhanden. 3 1. 5 3 0 3 - -  

Anmerkung :  Die Kolumnen 5 und 6 geben das Areal der gr6sseren Flecken in Millionteln der 

Sonnen-Hemisph3re. 
- . 

Scliliesslich m6gen noch n2here Angaben Platz finden, welche sich auf zwei Perioden beziehen, in 

denen auffallende Vergnderungen einiger Gruppen von Herrn Prof. Sp6re r  beobachtet worden sind. 

1882, November 13-20. 

Gruppe von Sonnendecken. die sich vom 13. bis I+ Noven~ber stark veriinderte und am 19. November 

von ganz anderer Gestalt erschien. Die Veriinderungen vom 19. bis 20. November waren dagegen gering. 

1883, Juni 25-30. 

Zwei bedeutende versnderliche Gruppen. Grcjsste Aenderung der einen Gruppe (a1 zwischen Juni 

den 25. und 26.; gr6sste Aenderung der zweiten Gruppe ,bl zwischen Juni. den 27. und 28. Der Fleck der 

Gruppe a, welcher sich an der West-Grenze des grossen behoften Theiles der Gruppe gebildet hatte. zeigte 

ein starkes Vorr~cken in hclioccntrischer Liinge. 
Bei der Gruppe 1, haben starke Drehungen der einzelnen Bestandtheile stattgefunden. 

Astropliysikalischcs Observatorium zu Pot sdam. 





Um die Beobachtungen in den einzelnen Leitungen mit einander vergleichbar zu machen, ist jedesmal 

am Anfang und am Ende eines Beobaclitungssatzes eine En~pfindlichkeits-Bestimmung des betreffenden 

lassenden Apparates in der Weise vorgenommen worden, dass ein Zink-Kupfer-Element von der bei den 

Telegraphenanstalten zu Messungen gebrsuchlichen Zusammensetzung bald mit dem einen bald mit dem 

andern Pol an die Leitungs-Klemme des Galvanometers angelegt wurde, wÃ¤hren der andere Pol des 
Elementes wie des Galvanometers mit der Erde in Verbindung stand. Dabei wurde der Gesammt-Widerstand 

gleich dem Widerstand bei Einschaltung der Leitung gemacht. Hiernach geben die Beobachtungen Ver- 
gleichungen der jeweiligen elektromotorischen Kraft des Erdstromes mit der eines solchen Zink-Kupfer-Elements. 

Bei den von Berlin ausstrahlenden Leitungen ist ein und dasselbe Element zur Anwendung gekommen, bei 

dun Schleifen-Leitungen sind verschiedene Elemente aber von gleicher Zusammensetzung benutzt worden. 

FÅ¸ keines dieser Elemente ist die elektromotorische Kraft absolut bestimmt, die Zahlen kÃ¶nne daher auch 
nur fÅ  ̧ relative Vergleichungen Werth haben, doch ist jene elektromotorische Kraft wenig von ein Volt ver- 

schieden. 
In der nachfolgenden Zusamn~enstellung sind alle Zahlen in Tausendtheilen jener zur Einheit ge- 

nommenen elektromotorischen Kraft ausgedruckt. Die Zeichen sind aber so gewÃ¤hlt dass eine pos i t i ve  Zahl 

einen Strom angiebt, der durch Berlin in nordstidlicher oder westÃ¶stlicher eine negat ive  einen solchen, 

der in sudn~rdlicher oder ostwestlicher Richtung fliesst. 
Was den Werth dieser Beobachtungen betrifft, so kann er naturgemÃ¤s nicht so gross sein, wie der- 

jenige fortlaufender Registrir-Beobachtungen, denn einerseits spielen hier eine sehr erhebliche Anzahl von 
Fehler - Quellen mit, andererseits sind die fremden, st6renden Erscheinungen weder wghrend der Beob- 
achtungen noch nach denselben mit gleicher Sicherheit wie bei Registrir-Beobachtungen herauszuerkennen, 
wie denn auch namentlich die atmosphÃ¤rische Entladungen und die nicht immer ausgeschlossenen benach- 

barten Telegraphir-StrÃ¶m nicht selten ihren stÃ¶rende Einfluss geltend gemacht haben. 
In der That scheinen auch diese Beobachtungen mehr geeignet, gewisse allgemeine Fragen so 

aber das Verhitltniss der Strtime in den Leitungen mit Erdverbindungen zu den StrÃ¶me in geschlossenen 

isolirten Leitungen, und Å¸be die Stromvertheilung in dem Beobachtungs-Gebiet zu beantworten als bestimmte 

quantitative Beziehungen festzustellen. Es ist darum vermieden worden, an die Zahlen jetzt schon eine Dis- 
kussion ihrer Ergebnisse in Bezug auf die Gesetze der ErdstrÃ¶m und ihr VerhÃ¤ltnis zu andern Natur- 

Erscheinungen anzuscliliessen. Eine solche soll bei einer andern Gelegenheit, wenn die sich allm~lig an- 
sammelnden Registrir-Beobachtungen zur VerÃ¶ffentlichun kommen, vorgenommen werden. 

F Å ¸  vorarbei tende Untersuchungen durften aber auch diese Zahlen namentlich in Verbindung mit 
~Ieii gleichzeitigen andern Beobachtungen wÃ¤hren des Polar-Jahres von nicht unerheblicher Bedeutung sein. 

Berl in,  9. August 1886. 

Das Erdstrom-Comith des elektrotechnischen Vereins. 

Im Auftrage: 

Dr. B. Weins te in .  

Sc h 1 U s s be m e rk U ng. Der Vorsitzende der deutschen Polar-Kommission hatte sich zur Zeit der 
Vorbereitung fÅ  ̧ die Aussendung der deutschen Expeditionen (FrÅ¸hjah 1882) an das Erdstrom-Comitd mit der 
Bitte um Betheiligung an den Termin-Beobachtungen des Systems der Internationalen Polar-Forschung gewendet 
und gleichzeitig um eine Instruktion fÅ  ̧ die Beobachtung von Erdstr6men gebeten. Bereitwilligst wurde seitens 
jenes Comitc's auf das Ersuchen des Vorsitzenden der deutschen Polar-Kommission eingegangen und auch 
eine Instruktion fÅ  ̧ die Beobachtungen von Erdstromen Å¸bersandt Diese Instruktion findet sich abgedruckt 
in Band I dieses Werkes Seite 413-416 und bildet einen Theil der Arbeit des Herrn Dr. Giese  tiber ErdstrÃ¶me 

Es darf die deutsche Polar-Kommission es nicht unterlassen, an dieser Stelle fÅ  ̧ das hochsinnige Ent- 
gegenkommen Sr. Excellenz des Staats-Sekretairs des Reichspostamtes, Herrn Dr. v o n  S iephan ,  wie es 
sich in der Ausf~hrung und Mittheilung dieser wichtigen Beobachtungen ausspricht, ihren tiefempfundenen 
Dank auszusprechen. 



ERDSTROMBEOBACHTUNGEN IN  L E I T U N G E N  

M I T  ERDVERBINDUNGEN. 



1882. November 15. 5h O N  - 7h 0111 (UM. 

Beobachtungen in Leitungen Beobaclitungen in I.citun~ei1 3eobachtun;en in Leitungen 

Mittlere mit ~ ~ d ~ ~ ~ b i ~ j , , ~ , ~ ~ ~  Mittlere mit Erdverbinduiigen 

Berliner Berliner Berlin- Berlin. 

Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdvcrbindiinqen Mittlere mit Erdverbindiingen 
Berliner Berlin- Berliner Berlin. 

Zeit 
Hnniburx Dresden Thorn Zeit Zeit 

Hnnkburx Dresden Thorn Hambure Dresden Thorn 
ober~rd. untern J. untei iid. obei 1 1  d unteurd unter~rd 

-----P 
- -- 

I 

Zeit 
Hnmharg Dresden Thorn 
oberird. ' unterird. unterird 

- - 
I 

j h  om OS - 245 - 245 + 360 
30 - n o  -- 165 580 

I 0 - 100 - 140 5% 
30 75 + 90 + H 6 0  

2 0 + 180 WO t13-15  
30 + 200 -k 205 + 1570 

3 0 + 115 + 125 -/- 1375 
30 - 260 - 285 - 250 

4 0 - 195 - 275 - 200 

30 + '95 + 215 +I305 

+ 340 + 375 +I85C + 690 + 720 + Z I O C  + 455 + 470 + I55C 
0 0 +2iy 

- 70 - 65 + 7<x 
5 0 +ioy - 190 - 155 + 51c 

2-5 - 330 - 3; 
- 255 - 240 + IIC 
- 190 - I j j  + 66; 

- 1400 - 1365 - 8"" 1 3  I - 1000 -1060 - 520' 
- qoo - 885 - zQo' 
- 850 - 825 - 210 

- 455 - 530 + 90 
- 33; - 395 + 245 - 370 - 445 + H O  



1882. Dezember 1. 5h Om - 711 0 m  um. 

Beobachtungen in Leitungei 

niit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

Hambnrg Dresden ' Thorn 

oberird. unterird. unterird 
-P- 

I Beobachtungen in Leitungei 

Mittlere mit Erdverbindungen 
1 Beobaclitungen in Lcitiinge 

Miniere mit Erdverbinduneen 

Berliner Berlin- 

Beobachtungen in Leitungen 

mit E r d v e r b i n d u n ~ n  
Berliner , Berlin. Berliner Berlin. 

Zeit 
Hambur; Dresden Thorn 

Zeit 
iimiibnrg Dresden 

Zeit 
Hambnrg 1 Dresden Thorn Thorn 

untcrird 
-- 

+ 600 + 620 + 635 + 630 + 6'5 + 595 + 520 + 435 + 350 + 300 

+ 335 

$ ;;: + 100 + 145 + '35 
+ I ' S  + " 5  + (30 
t 45 

- 55 
-11; 
- 1 2 0  
- 8; 
- 150 
- 180 
-250 
- 235 
- 210 

- 265 

- 260 
- 190 + ?5 + I35 + 295 + 410 + 515 + 560 + 600 

+ 525 

:;: + 370 + 300 + '95 + 155 + 95 
- 30 
- 145 

- 200 
- 255 
- 275 
- 300 
- 355 
- 410 
- 440 
- 485 
- 505 
-- 495 

oberird. unterird. 
- - -- 

-P- 

oberird. unterird. unterirc oberird. unterird. unterird. 
- - -- - P- 



1882. Dezember 16. 6 h  On] - 7 h  O m  um. 

1 Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere ' mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

1 Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere 1 mit Erdverbindungen 

Berliner 1 Berlin- 
Zeit 

b a r g  Dresden 

unterird. 1 unterird. 

Thorn 

unterird 

+ 360 

f" 
+ 335 + 330 

Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner 

Zeit 
Hunbnrg 

unterird. 

Berlin- 

Dresden Thorn 
unterird. unterird 

I 

1 Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere , mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

Hamkurg i Dreiden 1 Thorn 

unterird. unterird. unterird 

I I 
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1883. Januar 2. 611 On1 - 711 O m  m. 

Beobachtungen in Leitungt 

I mit Erdverbindungen 

Berliner , Berlin. 
Zeit 

Ãˆambnr Dresden Tlion 

oberird. unterird. i untenr 
- -- - - 

I 

I Beobachtungen in Leitungei 

mit Erdverbindungen 
Beobachtungen in Leitunge 

mit Erdverbindungen Mittlere 

Berliner 

Zeit 

5h 301" 0s 

30 
31 0 

30 
32 0 

30 
33 0 

30 
34 0 

30 

j 35 0 
30 

36 0 
30 

37 0 
30 

38 0 
30 

39 0 
30 

1 40 0 

30 
41 0 

30 
42 0 

30 
43 0 

30 
44 0 

30 

45 0 
30 

46 0 
30 

47 0 , 
30 

48 0 
30 

49 0 
30 

50 0 
30 

5 1  0 
30 

52 0 
30 

53 0 
30 

54 0 
30 

55 0 
30 

56 0 
30 

57 0 
30 

58 0 
30 

59 0 
30 

mit Erdvcrbindiingeii 
Berliner Berlin- Berliner 

Zeit 
Hambnrg 
oberird. 

- - - -- -- -- . - -- - - - 

Zeit 
Han~bnrg Dresden \ Thorn 

untenid. unterm 
-- 

-P 

Dresden 1 Thorn Hambud Drndnn Thon 

oberird. iinterird. untern 
- - - - .  

oberird. unterird. l untcrir, 
- - 
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1883. Januar 15. 5h Orn - 7h Om am. - 
Mittlere 

Berliner 

Zeit 

Beobachtungen in Leitungen Beobachtungen in Leitungen Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindungen 
Beobachtungen in 1,citnni;cr 

Mittlere mit Erdverbindungen mit Erdverbindungen Mittlere mit Erdverbindiingen 
Berliner Berlin- Berliner Berliner Brrlln- Berlin- 

Zeit 
~ a m b u r ~  1 Dresden 1 Thorn Zeit 

Hnmburp u r  Dresden 1 Thorn Zeit 
Hnnibure Drnilen ' Thorn 

untcriid. untcrird. unterird ---- - 

Dresden 1 Thorn 
unterird. unterird. ' unterird 

I 
unterird. unterird. unterird. 
-- . . -. .- 

I 

untcrird. unterird 
- . ... . --- . -- .- - . .- - - .. -. - 

5h orn OS - 500 

30 - 
I 0 - 525 

30 - 535 
2 0 -530 

30 -530 
3 0 - 500 

30 -495 
4 0 -475 

30 - 470 



1883. Februar 1. 6 h  Om - 7h 0 m  am. 

} rd. 

- -  ;I 

I Beobachtungen in Leitungei 

mit Erdrerbindungeii 

1 Beobachtungen in Leitung! 

Mittlere ' mit Erdverbindungen 
1 Beobachtungen in Leitung, 1 Beobachtungen in Leitung 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner 1 Berlin- 
Zeit 

Hambmrg Dresden Thon 
oberird. unterird. unteri~ ! I 

, - 
I 0 -350 

30 - 360 izz $$ 
2 0 - 370 l 340 + 35 

30 -390 330 + 33 
3 0 - 390 

30 -410 +$ 
4 0 -390 +380 +31 

30 -270 +230 +31 

mit Erdverbindungen 
Berliner Berlin- 

Berliner ; Berlin. Berliner 1 
Zeit ' 

Humbmr# 
1 oberird. 

I 
6h 301" OS I -  520 

30 - 5 0 5  
31 0 -520 

30 -500 
32 0 - 5 5  

30 -500 
33 0 -510 

30 -700 
34 0 - 505 

3" -530 

Borllm- 

h d e a  
unterird 

-- 

$E 280 

4- 260 

:;: + 210 + 205 

Zeit 
' HunbnrÃ 

Zeit Hamburgl Dresden 1 Thon 
Dresden Thorn 
unterird. unterir 

Thorn 
unterirc 

+ 100 

oberird. 

I 

'1 PlÃ¶tzliche Stoss, sehr unruhig. - sehr unruhig. - 3) unruhig. - 



1883. Februar 15. 5 h  Om - 7h 0 m  UM. 

I 1 Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 

1 Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere 1 mit Erdverb indqcn  

1 Beobachtungen in Leitungen 1 Beobachtungen in Leitungen 

llittlere 1 mit Erdverbindungen Mittlere 1 mit Erdverbindungen 

Berliner 1 Berlin- Berliner Btrii~- 

Zeit 

I I 

Zeit 
E Dresden Thorn 

dnterird 

+ 270 + 245 + 265 + 230 + 225 + 220 + '55 + V5 

, unterird. 1 unterird. 
.- -- 

l --- 



Beobachtungen in Leitunge 

Miniere ~ n i t  Erdverbindungen 

Berliner Berlin. 
Zeit 

H-bnrg 1 Dreiden 1 Thorn 
oberird. unterird. unteriri 
-. -- 

Beobachtungen in Leitunge 

mit Erdverbindungen 

Berliner 
Berlin. 

Zeit 
Hamburg Dresden I Thora 
oberird. unterird. unterirc 

Beobachtungen in Leitung< 

mit Erdverbindungen 

Berliner BerUn- 
Zeit 

Hambnrg Dreadem; Thon 
oberird. unterird. unterir 

Beobachtungen in Leitunge 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner BerUn- 
Zeit 

H a r b w  DrÃ‘de Thon 

oberird. unterird. unterir 
-P- 



Berliner k r l h  Berliner 

- *:< -4- : 1 <  

- Ãˆ - m 
- 4 4 0  *. 41 .1  

$GO -- :Â¥ 

;m -Mi> 
;:.Â - $ 2  '- 

Ã§ A i ; ;  
- *:i3 - 1 i0 

-W +I;**  
- Ã §  + N Ã §  
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1883. April 1. 5h Om - 7h Om um. 

, Beobachtungen in Leitung 
I ' mit Erdverbindungen 

I 
1 Beobachtungen in Leitung 1 rd. - - 

Beobachtungen in Leitung 

mit Erdverbindungen 

- 

5 

0 

5 
5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
a 
3 
3 
3 

3 
1 

Â¥ 
3 

i 
Ã 

) 

I 

I 
) 

l 

1 Beobachtungen in Leitung 

Mittlere 1 mit Erdverbindungen 
Berliner 

Berlin- 

l 

6 

6 

6 

6 

- 

Mittlere 1 mit Erdverbindungen 
Berliner , Berlin- 

Berliner 
Berlin. Berliner 1 

Zeit 
Hambur{ 
oberird. 

I 

Berlin- 
Zeit 

m b n r  Dresden 1 Thoi Dresden Thoi 

unterird. unteri 

Zeit 

--P- -- - -- 
I 

Zeit 
~xniburÃ Dresden Thor 

oberird. unterird. unten 
- -. . 

I I I 

o b e i d .  unterird. ' unteril I - . L - - -- - 
P- -- -- - - - 
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1883. April 16. 5h Om - 7 h  Om um. - 
Aittlere 

ierliner 

Zeit 

I 

Beobachtungen in Leitungen 
I 

Beobachtungen in Leitungen Beobachtungen in Leitungen 
Beobachtungen in Leitungen 

'1ittle1-e mit Erdverbindungen mit Erdverbindungen Mittlere mit Erdverbindungen Mittlere mit Erdverbindungen 
Berlin- Berliner Berlin- Berlin- Berliner Berlin. 

Zeit 
Haniburi 

unterird. 
- .- -- 

P-- - - 

Zeit l 
Hamburg Dresden / Thorn H Dresden Thorn 

unterird. unterird. unterird 

Zeit 
fIamhirgI Dmden 1 T h o n  

unterird. I unterird. { unter~rd 
z= n- -:--- 

I 

Dresden I Thorn 
I 

unterird. unterird 
- 

unterird. unterird. unterird. 
P-- 



1883. M&i J. 5' 0" - 7 t~ 0 . n  am. 

Beobachtungen in Leitungen 

M&Jere mi! Erd~erbinjungen 
Beriiner 

Btrii*. 

bot-ai-hrunse:: in Le i tung  
Miniere mi: E r ~ i  erbindangen 

Berliner 
Krrlii- 

/.C.' 
U r k a m  h d c n  T h o n  

Zeit UUB~*T* Rmdn T h o n  

o5eqrd .  untenr;!. untenr. 
--- - P-- - -- - - 

Zeit 
BfbÃ§rr DmdÃ T k o n  

- 190 
- 20; 
- 1;; 
- KM.) 
- lfll-1 

- 2 . 0  
- -  
- I'Å 
- 2i.u 
- 200 

+ 875 +I050 + 725 +I015 + t i ~ o  +102j 
A 570 -i-10% 

+ 53; - 1085 - tiqo - 1050 - 610 - 1020 
560 - 1050 

- 745 -lobe - Å¸b -1100 



1883. Mai 15. 5 h  O m  - 7 h  0 m  um. 

Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

Htmbw&) Dweilen* Thorn 
unter~rd. untenrd. untenrd. 

P 
- - 

8 

Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mi t  E rd \  erbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

~ambnG) Dresden* Tborn 

untenrd.  untenrd. untenrd. 
-- - - - - - -- 

P - PP --- 

Beobachtungen in Leitungen 

Miniere mit Erdverbindungen 

Berliner Brrlln- 
Zeit 

~amhm&I DrMden*) Thorn 

iinterird. unterird. unterird 

Beobachtungen in Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindangen 

Berliner Brriin- 
Zeit 

Hambirf1~rw<)Ãˆn* ThWm 

unterird. unter~rd. unterird 

*) Beobachtungen in Linie Berlin-Hamburg und Berlin-Dresden wahrscheinlich verfehlt. 
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1883. Juni I. 511 0 m  - 7h O m  am. 

rd. 1 

3 

3 

3 t 
3 

> 
1 

Â¥ 

l 

I 

I 

l 

6 

Beobachtungen in Leitung 

mit E r d ~ e r b i n d u n ~ e n  
Berliner 

Berlin- 
Zeit 

Hambnrg Dresden ' Thor 

oberird. unterird. unteri~ 
--P - 

I 

3 0 m  Os 1 -340 -105 4 - 1 4  
30 - 340 - 30 + I4 

31 0 -290 + 8 0  4-24 
30 -265 + I 5 0  +24  

32 0 -295 - 100 -4-24 
30 - 340 - 45 + 17 

33 0 -290 - 150 + 22 
30 -265 -135 4-29 

34 0 -- 290 - 50 + 23 
30 -280 + 35 + 2 3  

Beobachtungen in Leitung Beobachtungen in Leitung 

mit Erdverbindungen 
Berliner 

Berlin- 
Zeit Ifamburg Dresden Thor 

l~eobaclitungen in Leitting 
Mittlere mit Erdvcrbindungcn 

Berliner 
Berlin. 

' mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin. 
Zeit 

u r  Dresden 1 Thor Zeit 
HambnrÃ iire~ilm Thor 

oberird. 1 unterird.] unteri~ 
- 

I I 
oberird. i unterird. untcri~ 

P. 

I 

+ 146 + IOC + 75 + 53 + 45 + 65 + 53 + 83 
-F 90 + 75 



h On' OÃ 

30 
1 0  

30 
2 0 

30 
3 0 

30 
4 0  

30 

S O  
30 

6 o 
30 

7 0  
30 

8 o 

30 
9 0 

30 

10 0 

30 
1 1  0 

30 
12 0 

30 
' 3  0 

30 
14 0 

30 

; ' 5  0 
30 

16 o 
30 

17 0 
30 

18 o 
30 

19 0 
30 

5 20 0 

.W 
21 0 

30 
22 0 

30 
:3 0 

30 
24 0 

3 0 

2; 0 

.W 
20 0 

-- 30 
- 4  0 

3" 
2 s  0 

.; 0 
21) 0 

.30 

P 

Beobachtungen in  l.ciliingeii 

Mutiere mit Erdrerhindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

Hnn~burg Dremilen Thorn 

unterird. untenrd untenrd 
- - P 

I Beobachtungen in 1.eitun;er 

Mittlere mit Erdi ei bindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

11an1hur~ Dresden Thorn 

untcrird. I unterird. untt."'ird 
- -- -- - ..--- 

I 

Beobachtungen in Leitnnsen 
Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

HnmburÃ Dresden Thorn 

unterird. unterird. unterird 
P--- - 



- 503 - 

1883. Juli 1. 511 0," - 7 h  Oln OW. 

- 
C I1 

II 

rd. 

10 

;o 
I0 

Ã̂ 
' 0 
1 -  1 
10 

,o 
.o 

10 ( 
0 

5 
0 

0 

5 
5 
0 

5 
5 

o 6 
0 

5 
3 
3 
3 
3 

J 
Â¥ 

5 

Beobachtungen in Leitung, Beobachtungen in Leitung Beobachtungen in  1,eitun; Å¸eubacfitiiiigc in 1.eit1111gc 

mit Eri-irerl~iii , i~~ii~c~i 
Mittlere mit Erdverbindiingen 1 mit Eri-iverbi11.4ungen 

Berliner 
Itfrlin- 

Mutiere mit Erdwrl'iinJiinge~i 

lierliner 
IJerlin- 

Zeit 
Hambur~ Dreidru 'i'huri 

Berliner Berliner 
Zeit 

Hambnrg i Dresden Thor 
Zeit 

Hanibnrg Dreuilen Thor Zeit 
Hnmhurq Dresden Thurn 

oberird, unterird. untern 
- - --P - - - -- - 

obenrd. unteri~ d. untern 
-- 

ober~rd.  unterird. unten 
2- 

ober11 d. untern d. i111tr1 1 1 ,  



504 - 

1883. Juli 15. 5h Om - 7 11 Om mn. 

Beobachtungen in Leitungen Beobachtungen 111 Leitungen Beobachtungen in Leitungen 
Beobachtungenin Leitungen 

Mittlere mit Erdverbindungen Mittlere mit Erdverbindungen Mittlere mit Erdverhindungen Mittlere mit Erdverbindungen 
Berliner Berlin- 

Berliner Berlin- Berliner Berlin- Berliner Bcrlin- 
Zeit I 

Hnmburg Dresden Thorn 
Zeit I 

Hambnrg Dreaden Thorn 
Zeit 

Hambnq Dresden Thora Zeit 
Hambnr$ Dresden Thorn 

unterird. unterird. unterird 
-- - - - - -- - -- - 

I 
h 3001 OS - 280 

30 -285 

30 - 300 + 150 525 
33 0 -305 +ZOO - 5 3 ~  

30 - 30; -225 + 53: 
34 0 - 300 -200 + 56c 

30 - 300 -r 195 + 56; 

unterird. unterirki. unterird 
--- ... --P-- ---- - 

unterird. unterird. unterird unterird. unterird. unterird 

+ 210 
- 

+ 160 + 180 + '45 + '45 + 155 

$ ;g 
+ ICO 



- ,505 - 

1883. August 1. 511 Om - 711 01" um. 

Beobaclrtungen in 1.eitunger 

mit E rdve rb i~ tdun~en  

Berliner Berlin. 

Beobachtungen in Leitungei Beobachtungen in 1.ei~iirr~et 

Mittlere mit Erdveri-iii~driri~tn 
Berliner 

BerIln. 

Mittlere mit Erdverl'indun.;en 
Berliner kr l ln .  

nlil Erdu-rhiiiditn#cir 

Berliner Hrrllir 
Zeit 

HmburÃ Dmden  Thorn 
Zeit 

HambinÃ Dreiden ThorÃ 
Zeit 

l<*lt)bunt Oreaden Thorn 
oberird. unterird. unterird 

- - - -- -- - - - 
ober~rd. unter ird. i i i i ~ m i d  

--P - - - .  

ubenrd. unter ird. irntei 11 d 
---- - --" - -------+-- -- -- 

- 920 - 
- 900 
- 1 0 0 0  
- 800 
- 750 - 700 
- 725 - 800 
- 550 
- ;00 
- 500 
- 400 
- 445 
- 315 
- 545 

415 - 4'4'; 
- 370 
- 21s 
- 545 - 420 - 270 - 370 - 

295 - 201, 
- l W  
- Ilp 
- 240 
- 20; 
- T.)O 
- 26; - 2'5 
- 240 
- 290 - I 1; - fr-, + 8 5  + I^ + 185 
+ 23; + 
T 13; 
+ 110 - 235 + 160 

0 

240 
- 18; 
- 235 

- '35 
I10 

- 3 5 + I; + 6-1 + ' 5  
& 5 5 + f l j  - 1; - 6 ;  



506 - 

1883. August 15. 511 0111 - 711 On1 am. 

Beobachtungen in  1.eitiiiigen Beobachtungen n Leitungen Beobachtungen in  Leitungen Beobac?~t;inc;en in Leitungen 
Mittlere mit Erdverhindungen Miniere mit Erdverbindtingen Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- Berliner Berlin- Berliner Berlln- 
Zeit 

Hunbnnr Drttden-i Thorn Zeit 
Hamburg Dresden" Thorn 

Zeit 
Hamburg Dresden*) Thorn 

Zeit 
Hanibuv Ãˆresden' Thorn 
uiiterird unterird. untenrd unterird. unterird. unterird unter~rij. unterird. unteriij  

- -  



- 507  - 

1883. September 1. 511 021 - 711 0 m  ~ t ,  

Beobachtungen in Lcitun" 

Mittlere mit Erdverbindungen 

Berliner Berlin- 
Zeit 

HanibiirÃ Dresden Thon 

oberird. unterird. unterir 
- - -- - -- -- - P------ 

I 

Beobachtungen in 1-eitung 

l i t ~ l e r e  mit Erdverbindiingen 
Berliner 

Berlin. 
Zeit 

~aniburg'  Dresden Thon 

oberird. unterird. unterit 
- - - - -- - . --- 

Mi'dere 1ni1 Erdverbinduiigeii 
Berliner 

Herlin- 
Zeit 

HamburÃ Dresden ' Thorn 



E R D S T R O M B E O B A C H T U N G E N  I N  VOLLSTANDIG 

M E T A L L I S C H  G E S C H L O S S E N E N  L E I T U N G E N .  



- 5 1 0  - 

1883. April 1. 511 Om - 7h Om um. 

Beobachtungen in metaiii-ch 
geiclilos-ienen Leitungen 

i t t " c  lil1teriydisctlc oberirdiiche 
,crIiner Schleife 

Zeit ~tettln.~anzi~.'~anzig-~erl~n 
Thoni. Hromberw 

HerUn.Strttln DmiziÃ§ 
-.... 

- 
Mittlere 

Berliner 

Zeit 

Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

unterirdische ' oberirdische 
Schleife 

~ t e t t l n - ~ u n z i ~ - '  Danzig-Ilerlin 
Tliorn- Brombere- 

Berlin-Stettin 1Ãˆan'f.i 

I 
Beobachtungen in metallisch 

geschlossenen Leitungen 
Mittlere iinterirdi~clie 1 oberirdisille 
B e ~ l i n e r  Schleife 

Zeit ~ t e t t i n - ~ a n z i g - 1  ~itnzig-Berlin. 
T h o n  Bronibrrg- 

- - 
I Berlin-Stettin 

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



- 5 1 1  - 

1883. April 15. 5h Om  - 711 O m  am. 

- 

1 Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische 1 oberirdische 

Berliner Schleife 

Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
interirdische 1 oberirdische 

Berliner Schleife 
Zeit StattIn-Danzlg- 10anzi~-Berlln 

Thorn- BromberÃ§ 
Berlln-Stettin 1 Banale 

- -- -- -.-P 

Beobachtungen in metallitcl~ 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdi\clie oberirdische 

Berliner Schleife 

') unruhig. - ') ruhig. - '1 Zuckungen. - '1 dauernd unruhig. 



-Tp-- 
1 Beobachtungen in n~etallisch 
1 geschlossenen Leitungen 

unterirdische oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit StfUi~.Duilf DMizIg-Berlim 
Thwfc Bromirtrc. 

BarIi~.StotU~ 1 Ddluig 
-----P- 

1 Beobachtungen in metallisch 
, geschlossenen Leitungen 

'IittIere unterirdische 1 oberirdische 
Berliner Schleife 

1 Beobachtungen in metallisch 
1 geschlossenen Leitungen 

i i n e r e  unterirdische 1 oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stottto.OaulÃ§ Daulg-Berlin- 
Th- Brorbdrg- 

Bedh- f f l~  I ~ u ~ Ã  

I Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere unterirdische i oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit %t~ttis-D*ute< DÃ§Ã§i@B<>rl 
Thora- Brombq- 

Rfriim.Stettim rnmzig 
- - - - -- - 

1) unruhig. - ') ruhig. - 9 sehr unruhig. 



1883. Mai 15. 5h On] - 711 O m  Ã£m 

P- 

Beobachtungen in metallis 
I geschlossenen Leitunger 

unterirdische 1 oberirdisc 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-~anzig- Dnnzig-~erl 
Thorn- ' ÃŸromber 

Berlin-Stettln Dnnzlg 
P-- -- -- 

- - -- - . - . - 

Beobachtungen in metallis 
geschlossenen Leitiiiige~i 

l i ' t e r e  unterirdische 1 obcrirdiscl 
ÃŸeiline Schleife 

Zelt ~tettln-Dnnzlg- 1 Dnnzlg-ÃŸrr 
Thorn- Bromberg 

Rerlin-Stettin I Dnnz i~  
-- - - - - -- -- - - 

P 

- 
cl1 

11 e 

in, 

Beobachtungen in metallic 
geschlossenen Leitungei 

Mittlere 
unterirdische oberirdisc 

Berliner Schleife 

- - 

Beobaclitiingen in nictnllis~li 
ge~ciiloh-ienen Leitungen 

Mittlei e 
untcrirdi-.clie oberirdis~lie 

Berliner Schleife 

Zeit Â¥Strttin.Danzlg 'Dnnzlg-ÃŸerlln Zeit Stettln-Dnnzlg- 1 OnnzipÃŸc 
Thorn- , Bromber; 

ÃŸerlin-Stetti l Danzig 
-- 

Thorn- 
ÃŸerlln-Strtti 

Die Beobachtungszeiten fÃ¼ die oberirdische Schleife scheinen um 2-3 Minuten denen fhir die unterirdische vorangegangen zu sein. 

') unruhig. - ') ruhig. 



- 514 - 

1883. Juni 1. 511 O m  - 7h Om um. 

Beobac l i t i i n~ i~  in metalliscli 
geschlossenen Leitungen 

untern (fische oberirdische 
Berlinei Schleife 

Zeit ~tottln-llnn~lÃ§ 1 i innzig-~erlin~ 
Thorn- Bromberg- 

Berlin-Stettin llnnzie 
- -- - - - - - - - - - - - - - -- 

-P--- 

Beobachtungen in inetalluch 
geschlossenen Leitungen 

unterirdische ' oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit ~ t e t t l n . ~ n n z l ~ -  Danzig-Berlin- 
Thorn- Bromberg- 

Berlin-Stettin Dnnzig 
-- - 

P- 

Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

unterndische ' oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit ~ t e t t i n - ~ a i L z i ~ -  Dnnzig-Bn-1111. 
Thorn- ' Broniberg- 

Berlin-Stettin , Danzl; 
- -  - - - . - . - 

Die Beobachtungszeiten fÃ¼ die oberirdische Schleife scheinen denen fÃ¼ die unterirdische um I Minute vorangegangen zu  sein. 
I) unruliig. - Ã§ ruhig. - 'l abwechselnd nach der positiven und iiegativen Seite die Skala Ã¼berschreitend 



- 5 ' 5  - 

1883. Juni 15. 5 h  0 m  - 7 h  0 m  am. 

-P- - 

Beobachtungen in nietallisc 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische 1 oberirdisch 

Berliner Schleife 

Zeit 8tottin-Daazlf- 1 hnz lr -~er1 l  
Th0rn- ' Bromberp 

B f r l i ~ - S t ~ t t l ~  Danzlg 
-- L -  

Beobachtungen in metallisÃ 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische . oberirdisch 

Berliner Schleife 

Zeit Stattin-DanziÃ§ i hnzig-Berll 
Thorn- Rromberp 

Berlin-Stettin Danzlg 

Beobachtungen in rnetallisc 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische oberirdisch 

Berliner Schleife 

Zeit ~ t Ã § t t l n - ~ ~ n z i g  a a z i g - ~ c r i i  
Thorn- Bromb~rp 

Berlin-Stettin Danzig 
- 

Beobachtungen in metalii? 
geschloilsenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische oberirdisc' 

Berliner Schleife 

Zeit Stettln-Daniig- Diizlg-Brrll 
Thora- Bromberg- 

Berlla-StÃ§ttl Ã ˆ u z i  
- ---- - - -- - 

Die Beobaclitungszeiten fÃ¼ die oberirdische Schleife scheinen denen fÃ¼ die unterirdische um I Minute gefolgt zu sein. 
) unruhig. - *) ruhig. 



- 516 - 

1883. Juli 1. 5h 0 m  - 711 0 m  um. 

- . - 

I ~ e ~ ~ h a c ~ ~ t t ~ i ~ ~ c i ~  in i n e l c i l I i ~ ~ l ~  
ge-.cltlii'i.enen Leitungen 

"i"'erc unterir.iitcIie 1 oberirdische 
ierliner Schleife 

Zeit ~ t e t t l n - ~ ) n n z l ~ -  DÃ§mlg-Berll 
Thorn- Broniberq. 

BcrIln-Stcttln DnnzlÃ 

. - 
1 Beobachtungen in metallisch 

geschlossenen Leitungen 

~[~ter i rdische \ oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-Dnnzi~. 
Thorn- 

Berlin-Stettin 
-- - - - -- - - - - - - 

Beobachtungen in rnetalliich 
geschlossenen Leitungen 

h'itt'erc ' unterird~sche ober i rdi~cl~e 
Berliner Schleife 

Zeit ~ t e t t i ~ . ~ u n z l ~ .  l~anz ig -~er l in  
Thorn- / Bromberi?- 

Berlin-Stettin Danxig 
-- 

- - 

1 Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

' t t c r e  ~intenrdi-che , oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit ~tcttin-~anxig-Donzig-Berlin 
, Thorn- ' Bromberg- 
Berlin-Stettin 1 DÃ§nzi 
- 

Die Beobachtniigszeite~~ fÅ¸ die oberirdische Schleife scheinen um 2'5 Minuten denen fÃ¼ die unterirdische vorangegangen zu sein. 

I )  unruhig. - '1 ruhig. 



1883. Juli 15. 511 Om - 711 Om um. 

Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

~~nterirdisclie oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit stettin-Daiizig- Danzig-Berlln- 
Thorn- Bromberg- 

Berllu-'itettin Danzig 

I 
j h  o m o s l  + I 

3O + 4 
1 0  -1-10 

2 0 
30 -10 

3 0  -19 
30 - 22 

4 0 - 13 
30 -11 

5 5 0 + 4  
30 + I 2  

6 o +H 
G 30 +15 C 

7 0 + 6  3 
C 30 +18 

8 0 + 2  
30 -17 

C 9 0 -3l . - 
30 -33 % . - 

j 10 o - 42 C - 3O -47 Â¥ 
I I  o - 44 ; 30 -32 
12 0 L- - 36 U 

W 

30 + 4 E 13 0 + 1 2  - " 
30 + z O  s 14 0 + I 2  > 
30 + I 9  G 

5 x 5  0 + 5  C; 

C; 30 -10 
U 16 o - 8  'H 

30 - I t- D 
"3 17 0 - k 2  

30 - 2 Â£ - 1 18 o - 6  CS 

30 -11 -E 
19 0 -26 s? t/: 30 - 29 a 

C3 

W [/3 .- 5 2 0  0 -39 
30 ~4~ E 

21 o - 56 
C . d 30 - 60 

22 o -61 - 0 
30 - 66 k' 

23 0 - 61 % .- 30 - 57 - 
24 o - 52 

30 - 44 

5 2 5  0 -31 
30 - 39 

26 o -32 
30 - 33 

27 0 W 37 
30 - 39 

28 o - 36 
30 - 33 

29 0 - 39 
30 ~3~ 

-- 
Beobacli~ungeii in mc~alliscli 

ge-iclilos-itfiien 1.eitiingen 
^llttlcie unterirdi>clie 1 oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit ~ t f i ~ t l ~ . ~ ~ i ~ . '  ÃˆÃ§nilÃˆ.HÃˆr 
Thorn- Hron~ber~. 

Berlln-Stettln n a n ~ l ~  
-- - - - - - -- - - -- 
-P ----- - 

611 30"Ã OS 

30 
31 0 

30 
32 0 - I 

30 

3" 
34 0 30 

30 + 2 1  

6 3 5  0 

36 0 
30 W. 

37 0 +25 
C 
3 

30 -11 C 

38 0 
30 +"$ 

39 o - 6  C . - 
30 -21 " 

J- 
fJ . - 

6 4 0  o +T2 C 

30 - i i  - 
-C 

41 0 o 
30 ff, 

42 0 + 2  L- w 
30 +52 .d 

43 0 + ^  
30 -T- 35 

E 
0 

44 0 -i-42 f >Â 
30 -30 - 

C- 
' "< " 

6 4 5  0 - C3 - 
r: 

46 0 
U 

30 +28 
'J, 

47 0 + 50 6 -3 
30 - 54 

48 o L 4 8  JS 
CS 

30 +42 3 49 0 7-35 
30 - t 2 l  

3 
f 

6 5 0  o - 2 2  .- f/s .- 
30 + 2 4  

51 0 
E 

30 T '1 C . - 
52 0 

aJ 
J= 

30 :$ 
53 0 + 8  + .- 
54 

30 l-81 

6 55 0 +70 
30 +85 

56 o + 98 
30 +95 

57 0 + 54 
30 + 48 

$8  0 t 3 5  
30 -32 

59 0 -37 
30 - 7  

I 

Beobaclitungen in  metallisch 
geschlossmm Leitungen geschlossenen Leitungen 

unterirdi,.clle oberirdisclle 
Berliner Schleife Berliner Schleife 

Zeit Stettin-DanzIg- Danzig-Berlin- 
Thorn- Bromberg. Thorn- Bromberp 

Berlin-Stettin I Dnnzlg 

511 3om 0s - 33 
30 -22 

31 0 - -  - 4 

30 -27 
32 0 - 2 2  

30 -12 
33 0 -11 

30 - 6 
3 4 O  + I  

30 + 5 

5 3 5  0 +10 

36 30 0 $ 7 .  
& 30 + I ?  C 

37 0 +30 
30 + 9 C 

38 0 - 14 -2 0 30 -42  
C 39 o -62 .- 

30 - 67 W F - 
U .- 

5 40 o - 58 C - 3O -44 Â¥ 
41 o -22  o 

30 - 29 3 
L- 42 0 -33 D 

30 -38 
43 0 -48 E 

30 - j O  0 
44 Cl -G 5 

30 -46 . F - 
" .. 
C 

5 4 5  0 -53 - 30 -42 
U 46 o -28 W 
L 30 - 20 
U 47 0 -11 

30 - 4  X 4 0 + 5  
30 + 9 - L. 

49 0 + 7  
30 + 4 3 

4- 

5 5 0  0 - 3  . - 
30 -11 E 

51 o - 7 
30 -18 . - C 

<U 52 0 -23 - 
30 -22 - 2 

53 0 -29 F - 
D . - 30 - 31 - 

54 0 -39 
30 -34 

5 55 O - 31 
30 -27 

56 0 -33 
30 -31 

57 0 - 2 2  

30 - 36 
58 0 -39 

30 - 36 
59 0 -29 

30 -25 

Berlin-Stettln Dxnzlg 
- 

611 01" OS - 16 
30 -17 

I o -18 
30 - 8  

2 0  -17 
30 - 29 

3 0 -22 
30 - 

4 0  -17 
30 - 17 

6 5 o 
30 T4'Â 

6 o -11  
30 -10 & 

C 
0 -18 3 

C 30 -42 
S o  -33 7 C 

C 
30 -36 

. - 9 0  - 2 2  
30 - 4  z .- 

C 6  10 o - 
.C 
0 I I  o 

30 +48 3 
12 o +52 L- CJ 

,4 30 + '0 U 

13 0 - 17 E 30 ~4~ C 
C: 14 o - 50 , - 

30 - 63 T -  r: 
W 

6 1 5  o -58 n 
d 30 - 56 C"; 

16 0 -42 '> 0; 
30 - 28 LM 

17 o - 10 CJ T 

Â£ 
CS 

30 +28 -E 
D 19 0 +34 'V. C/: 

30 +45 2 
6 20 o o . - 

Å 
21 o 60 

e 30 + 56 . - U 
22 0 +54 J= 

30 $45 {/: 
33 0 52 % .- 30 -42 
24 0 4-31 

30 -15 

6 25 o +36 
30 +40 

26 o + 2 2  
30 +20 

27 0 +26 
30 ~ 2 8  

28 o -32 
30 -35 

29 o -38 
30 -30 



-- 

Beobachtungen in metallisch 
geschlossenen Leitungen 

'littlere unterirdische oberirdische 
lerliner Schleife 

Zeit Stettin-Dnnzip Danzig-Berlin- 
Thorit- Brontberg- 

BerIia-Stettin Danzis 
- - - - - -- - -- -- - - - -- 

Beobachtungen in nielallisch 
geschlossenen Leitungen 

'Iittlere unterirdische oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stettln-Danxiif. Danzig-BerIin, 
Thorn- Brombere- 

Berlin-Stettln Danzie 
--P - - 

Beobachtungen in metalli'-cli 
geschlossenen Leitungen 

unterirdische oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-DanXlg- ' Dtnzig-Berlin 
Thorn- Brombere- 

Berlin-Stettin Danzi~ 
- - 

P- -P - -- -- 

+ 8 
- 16 
- 48 - 54 
- 69 
4 52 
- 27 

- 39 
- 45 - 68 
- 1 0 0  
- 87 
- 83 
- 68 
- 113 
- 124 
- 162 

- 157 
- '33 
- 109 
- 127 
- I31 
- 128 
-125 
- 117 
- IOj 
- I19 

- 122 
- '44 
- 182 
- 163 
- 176 
- '94 
- 239 
- 250 
- 261 
- 283 

- 261 
- 239 - 222 
- 188 
- 162 
- IjO 
- '73 
- I 60 - T 67 
- I 68 

Beobachtungen in metallisch 
geschlo-senen Leitungen 

unterirdrclie oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-Danzisr- Danzic-BerIin 
Thorn- 

Berlin-Stettin 
-P- 

Bromberc- 
Danzis 

-. -- 
P - 

- 700 
- 700 - 650 
- 900 
- 950 - 800 
- 800 
- 800 
- 7'3' 
- 750 

- 750 
- j 00 
- 600 
- 600 
- 450 
- 350 
- 30d 
- 250 
- 200 
- 200 

- 100 
- 100 

$ ;: + '50 + 50 
- 1 0 0  
- 200 
- 250 
- 400 
- 450 - 500 - 400 
- 550 
- 650 
- 700 
- 800 
- 850 
- F00 
- 800 

- 750 
- 803 
- 950 - 1000 
- 1 I 0 0  
-1IjO - I100 
- 1 1 0 0  
1 1 5 0  
- 1200 

- 1350 
- 1400 
- 1300 
- 1200 

'1 unruhig. - ') Telegraphir9trGme in den Parallelleitungen. - $1 ruhig. 



1 Beobachtungen in metalliscl 
geschlossenen Leitungen 

unterirdische \ oberirdische 
Berliner Schleife 

I 

1 Beobachtungen in metalliscl 
geschlossenen Leitungen 

Mittlere 
unterirdische oberirdische 

Berliner Schleife 
Zeit ~tett in-~anzly!  Danzlg-Berlin 

Thorn- ' Bromht'rir- 
ÃŸerlin-Stetti , Dmizi8 

-. 

1 Beobachtungen in metalliscl 
geschlossenen Leitungen 

Miniere 
unterirdische oberirdische 

Berliner Schleife 

Zeit Stettln-Banxlg-, Danzig.Berllii 
Thorn- ÃŸr0mlier~ 

Berlin-Stettin ÃˆÃ§nz 
- 

- 1500 
- 500 
- 1 joo 
+ W  
- 1000 + 300 + 200 

2 00 
- 400 
- 100 

1 

1 Beobachtungen i n  metallisch 
I geschlossenen Leitiingen 

unterirdische 1 oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit  ~tettin-Dnndg Danxig-t~crtln 
Ttwra- Bromberp 

i Berlin-Stettln 1 Danxlg 
- - - - - - - -- -- -- - P - .- - -.. 

Die Beobachtungszeiten fiir die oberirdische Schleife scheinen um 2 Minuten denen fÃ¼ die unterirdische vorangegangen zu sein. 

+) Gewitier wÃ¤hren der  ganzen Beobaclitungszeit. - '1 ruhig. 



Beobachtungen in metalli~ch 
geschlossenen Leitungen 

unterirdische oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-Dauzig- Danzlg-BerIIn- 
Thorn- . Bmmberq- 

Bwlin-Stettin Dnnzig 
- -. - - P- - - -- - - - -- 

-- 
Beobachtungen in metalli-ch 

geschlossenen Leitungen 
Mittlere unterirdische obeiirdische 

Berliner Schleife 

Zeit ~tftt~n-~anzi~'Danzif(-ÃŸerlin 
Thorn- Bromberq- 

Berlin-Stettin Dnnzie 
-- 
P----- 

' Beobachtungen in  n~etalli-ch 
eeschlosseiien Leitungen 

Mittlere unterirdische oberirdische 
Berliner Schleife 

Zeit ~tett in-~>nnzl~!  ~anzis-Berlln- 
Thorn- Bromberp 

Berlln-Wettin lbnnzie 
P-- -- - - - 

--P--- 

Beobachtungen in nietalli-icll 
geschlossenen Leitungen 

l l t t e r e  unterirdische obei irdiiclie 
Berliner Schleife 

Zeit Stettin-Danzlp Danzie-Berlin- 
Thorn- Bronilierip 

Berlln.Stettln TÃˆnnzi 
--.-B- - - 

Die Beobachturgszeiten fiir die oberirdische Schleife scheinen um 2 Minuten denen fiir die unterirdische vorangegangen zu sein. 
) schwankend. 



Polarlicht-Beobachtungen. 

Im Bande I, Seite 314-316, wurde ein Verzeichniss der an Termintagen beobachteten N-Polarlicht-Erscheinungen gegeben 

und hinzugefÃ¼g ein kurzer Aufsatz Ã¼be an verschiedenen Orten der sÃ¼dliche Hemisphsre beobachtete Polarlicht-Erscheinungen. 

Wegen der nahen Beziehungen dieser Erscheinungen zu den St6rungs-Beobachtungen und jenen tiber ErdstrGme erscheint es 

der VollstÃ¤ndigkei halber zweckmÃ¤ssig jene Darlegungen hier abermals zum Abdrucke zu bringen. Es geschieht dieses mit der 
Bemerkung, dass von einer weiteren Vervollst~ndigung jener AufzÃ¤hlun der Polarlicht-Erscheinungen Abstand genommen wurde, 

indem in den Ã¤hnliche VerÃ¶ffentlichunge anderer Nationen unzweifelhaft ein reiches Material an und fiir sich hinzugefugt 

werden wird und desshalb die BeschrÃ¤nkun auf Wiedergabe lediglich des deutschen Materiales den Interessen der Forschung 

am meisten zu dienen schien. 

In dem nachfolgenden Verzeichnisse bedeutet N Beobachtungen, angestellt auf der Station Nain. Ferner bedeutet: f. I. 
falsche Skalen-Lesung vermuthet; f. t. falsche Temperatur-Lesung vermuthet; R. M. Rucklenkungs-Magnet. 

4. Termin 1882 September 15. 

1) Nadeln in starker Bewegung. 

2) 111 2 in S. 
3) I 3  aus N-E-S; konkav nach E. 

4) f. I, 

6. Termin1882 Oktober 1. 

1) E s  findet sich im Polarlicht-Tage- 
buch keine Bemerkung. 

2) [N. Auf de r  Station Yain herrschte 
wahrend des Termin-Tages be- 
deckter Himmel.] 

3) Ablesung um ih  41" gemacht. 

4) Nadeln unruhig. 

6. Termin 1882 Oktober 15. 

1) E s  finde? sich im Polarlicht-Tage- 
buch keine Bemerkung. 

2) [N. Das Polarlicht beginnt um 
11" 46'" pm (am 14. Oct.) GÃ¶tt Zeit 
mit einem Strahl, deraus  ENEgegen 
das Zenit schiesst daraus ent- 
wickelt sich ein ~ o g e n  aus ENE- 
Zenit-WSW; dieser Bogen ver- 
blasst wieder; darauf spannen sich 
neue Bogen iiber den X.-Himmel. 
(Die Fusspunkte liegen in ENE und 
WNY.) Die Bogen erheben sich 
mit ihrenScheiteln gegen das Zenit, 
nehmen Bsnderform an Ã¼ber 
schreiten das Zenit und bilden 
Bogen uber  den S -Himmel (ohne 
die Intensitat 3 zu Ã¼berschreiten. 
Darauf wandern die Bogen, lebhaft 
Strahlen schiessend, durch das Zenit 
ge  en N. zurÃ¼ck Beim Ueber- 
schreiten desselben bildet ledes 
Band fiir sich eine Krone, hierbei 
treten intensiv rothe und erune 
FÃ¤rbunge auf, das Maximum der  
Intensitat erreichte die Erscheinung 
um ih 16'Â a m  (am 15. Oct.) Gatt. 
Zeit. Um I'' 46"' am besteht die 
Erscheinung nur noch aus Band- 
und Bogen-Fragmenten.] 

3) Ablesung um 5*' 51" gemacht 
4) Hor.-1nt.-Nadel sehr unruhig. 

8. Termin ISS2 November 15. 

1) Ablesung geschah um oh 1". 

2) f. I. 

3) [In Nain sind die Wolken von einer 
Polarlicht-Erscheinung erleuchtet). 

4) Hor.-1nt.-Nadel Ã¤ussers unruhig. 
5) [X. InNainklartderHimmeIauf; der 

ganze Himmel ist bis zu 45" HGhe 
mit V bedeckt]. 

6) E s  klart auf; hinter Str.-Wolken 
im S Polarlicht. 

7) Hor.-Int. nach Kontrol-System. - 
V I Ã¼be den S-Himmel verbreitet. 
[N. V 2  von SE-S-WNW h = 
30'" daraus I11 ge  en das 'Zenit 
gerichtet ~ e h r e r e  1fa von ENE-N 
(reichen nicht bis \VNW herunter). 
Scheitel-H6he 45"]. 

8) IV I. I1 3 aus S W  gegen das Zenit. 

9) [N. Das I1 mit hÃ¶chste Sclieitel- 
H6he ist bis zum Zenit gewandert. 
In \V I1 3 draperiefÃ¶rmi und ge- 
wunden iiber N nach E. HÃ¶h in 
N = 36'1. 

10) V I  iiber den eanzen S- und E-  
Himmel verbreitet. 

11) V I iiber den oanzen S- und E- 
Himmel verbreitet. - [N. V 2 Ã¼be 
den ganzen Himmel]. 

12) Skala de r  Hor.-Int. aus dem Ge- 
sichtsfelde. - 5h 599" es  bilden sich 
aus dem V mehrere 114. 

13) Hor.-Int. nach Kontrol-System. -- 
Das intensivste I1 erreichte um 
Gh o-ein das Zenit. Hierauf auch in 
N E  I1 und V 3. 

14) Hor.-Int. nach Kontrol-System init 
R. M.- 6h I1 ~ b e r  den S-Him- 

I mel' in NW. V. [N. 113 von S gegen 
~ e n i t .  Mehrere 113 am S\V-Hnn- 
mel, draperieiifurinigJ. 

IS) Von 6" 20"' - 6h 30"'. Hor.-Int. 
nach Kontrol-System. 

16) Mehrere I1 in SSE und ENE. 111 
in ENE. 

17) V I  in S ,  V 2  in X, 111 in N bis 
zum Zenit. 

27) V I in S und SW. 

28) I1 2 aus SW-S-SE. - 9" 56"' 11- 
Fragmente in S und SW, grÃ¶sst 
HÃ¶li = 40Â° 

29) 10" im I1 2 iiber S-Himmel. 11 I 

in W. Zwei 11 2 von SW-Zenit, 
bilden hier IV. 

U )  IV vollstandig durch Strahlen von 
allen Seiten. 

31) loh 15'~. I1 2 von  WSW-Zenit-N; 
ausserdem viele 111 geordnet zu II- 
Fragmenten in S. 

32) loh 18" IV partiell aus 111 vonE.S.'W. 
[S .  11 aus E-Zenit-W.] 

33) f. 1.-10" z6m 11-Fragmente 
i i  S. 113 von \v-xW-h'. 

34) 10" 29". 11 aus W-Zenit-NE.- 
I 31". Die Erscheinung wird 
schwÃ¤cher 111 und V I von 
Ã¼be S bis NE. 

35) 1oh 36"'. I I ! inswrden in!ensiver[3] 
11 2 aus \\ SW zum Zenit. 

36) loh 46" U2 aus W-Zenit-XW, 
bildet IV (vollstandig.) 

37) V 111 I und V I i n  S W  UM! NE. 
/ I I  t um den ganzen Horizont. 
Pl"tzliches Entstellen v o n  Cir-Str 
und Cir-Cum; diese sind nach 10" 
wieder verschwunden.] 

38) I O ~  s4". I1 4 aus W-Zenit. 111 und 
I1 [3;-Fragmente in S. 

.'9) 11' 13"' I v  1. 

4U) 11" 34" IV I. 
41) Die ve~scI~iedenartigenErscliein~i~i- 

gen wiederholen sich; um oh  18" 
pm ist die Dimmerung so stark, 
dass sich die Ersclieinungen nicht 
mein- bcobacliti'ii lassen. 

42) Von oh 30"-ih 30" Hor.-Int. sehr 
lebhafte Scliwinguiigen bis zu 250 
Skalen-Tlieilen. 

43) Von 2" 50'"-2~ 52'" Cindert die In- 
tensitals-Nadel ihren Stand um 74 
Skalen-Theile. 

4 4 )  Flor.-1111. nach Kontrol-System. 
45) I?eklinations-Skala aus dem Ge- 

sichtsfelde. 
46) Skalen ungenÃ¼gen beleuchtet. 

3) IV I .  

4) Hor.-1nt.-Nadel unruhig. 
5 )  Hor.-1nt.-Nadel sehr unruhig. 
6) Nadeln unruhig. 

11. Termin 1888 Januar $2. 

1) [N. Auf der Station Nain konnte 
nicht beobachtet werden, weil der 
Himmel bewiilkt war.] 

2) V2 in SE, h = ao". 
3) V 4 in SE. 11' und 11" wellenf. 

-cbogcn U. gel'altet von NE-E-SI>. 
Vom oberen 111 gegen das Zenit. 
Intensitat nimmt schnell ab. 

4 )  V 2  in SE, h =: 10". 

5) V I in S und E, h = 13". 
6 )  V I in S, ll = gn. 

7) 1 I von SE-S-SW, li = 1zn. 
N) V 2  in SSW, li = 5". 

H) V 1  in S, li = 15'. 
10) I1 I aus SW- Zenit. 
11) I1 I aus SW-Zenit-NE. 
12) V a  von WSW-NW, h = 25". 

13) I1 I von ENE-Zenit-WSW. V I 
von WSW-NNW, h = 30". 

14) V I in \%', 11 = 35". 
15) V I von NE-SW;h = 7oÃ‡ III I in 

NNE,h  =20. 
16) IV I in .lz = S 82" E, h = SJn.2. 
7 )  Zwei 111 I in SW, 11 = 36'. 
I ? )  V I in S I -  11 = 25". 

19) 1 I ans SE-5-SW, h=5'. Schwache 
IV-Iiildung. 

2u) Zwei I1 i o n  NNE-Zenit-SSW. 
21) V I in S E  und S. 

18. Termin 1888 Januar 15. 
1) Bis 3" 549" nw wurde keine Polar- 

licht-Erscheinunfi wahrgenommen. 
F. Auf der Station Nain war be- 
deckter Himmel ~ i n d  Schnee.) 

18) I und I1 in NNW, an einzelnen 47) Nadeln sehr  unruhig. 2) V 2 in E, h = So. 
4. 1''" 3 48) Hor,-rnt.-ska]a aus dem Gesichts- 

V. Termin 188% November 1. ganzen HimmelJ. I C I , ~  â€ 3) Ir z vim SSW-E, 11' = 15". 

1) [N. Auf d e r  Station Nain herrschte 
wahrend des Termin-Tages be- 
deckterHimmelund Schnee-Fall].- 
Von oh- 111 109" um I. I. 

2) Ablesung um oh 36m gemacht. 
3) I1 a in S. 
4) Mehrere I 2 iiber den S.-Himmel. 

5 )  Die Bogen (I) sind in einen (I) zu- 
sammeiigeflossen. 111 2 in S. 

6) Die IntensitÃ¤ des Polarlichts hat 
bedeutend abgenommen. 

7) Die Erscheinung hat sich auf einen 
Bogen l Ã¼be den S.-Himmel redu- 
zirt, der bald darauf verblasst. 

8 )  I1 in S 111 bis zum Zenit. 
9) Nadeln unruhig. 

19) Die Licht - Erscheinung ist ver- 
schwunden. 

20) V1 in 5 wird I iind liebt sich mit 
seinem Scheitel, wird 11. 

21) I1 nimmt an IntensitÃ¤ ab.- [X. V 3 
in S. Daraus I i aus S gegen da3 
Zenit.) 

22) V 3  in NW, wird 11. 
N. V 2 in SE-E-SW h = 30". L breitet sich ans uber den ganzen 

Himmel in einzelnen Wolken und 
Flecken,diesdauert bis loh 116" um. 

24) I1 I von ENE-Zenit-WSW. 

2 5 )  90 20'" - I O ~  15'" a w  Hor.-Int. 
nach Kontrol-System. 

26) I1 2 ans SW Ã¼be S-SE. 

4!*) Von 7h om - 7^ 55"' Dekl. und 
Hor.-lnt. nach Haupt-Sflem. 

0. Termin 1B82 Ãˆexembe 1. 
I )  E s  findet sich im IJolarlicIit-Tage- 

buch keine Beinerkiiiig. 
2) [X. Auf der  Station Nain konnte 

wegen bedeckten Himmels und 
Schnee nicht beobachtet werden.] 

10. Termin 188% Dezember 16. 

I )  [X. Auf der Station Nain konnte 
wegen bedeckten Himmels und 
Schnee nicht beobachtet werden.] 

4) 11' 2 von SSW -E, h = m' 11" a 
von SSW-E, 11" = 15". 11"' z von 
SSW -E, h"' = 6". 

5 )  II' i;'t vielfach gewunden h' = 3on* 
es  sendet 111 aus gegen das Zenit. 

6) 11' der obere Rand des Scheitels in 
h = 50". 

7 )  11' sehr intensiv in WSW. 
8 )  11' hat a n  Intensitat abgenommen . 

nur noch in WSW lichtstark. V 2 
und III 2 in SSK und WSW, 11=30n. 

9) V I in S, 11 = 4". 
10) V I in S und SSW, h = 4". 
11) V I in SE-S-SW, h = an, 
12) V z - 3  in X, h = 80"s sehr 

variabel in Form und IntensitÃ¤t 



V a in SW, 11 = 30". V I in NNE. 
h = 7 5'. 

V V Ã¼be den ganzen Himmel ver- 
breitet. 

15) V I Å¸be den anzen Himmel in 
wolkenartigen &bilden verbreitet. 

16) V I in N, h = 15'. 

17) 111 I in WSW, h = 20'. 
18) V I aus ENE-S-SW, 11 = 80'. 

19) Ablesungen 10" zu spit. 

13. Termin 1883 Februar 1. 

1) Bis 3" um wurde keine Polarlicht- 
Erscheinung wahrgenommen. 

2) Von Â¥i um bis um 9" um Bar der  
Himmel bedeckt. 

3) [X. Auf der Station Nain war be- 
decktcr Himmel es  konnte deshalb 
keine ~eobach tung  stattfinden.] 

4) Ablesungen um 3h 21" gemacht. 
5) V I in SE, 11 = 60'. 

14. Termin 1883 Februar 16. 

4)  V. Auf der  Station Nain war die 
keobachtiing wegenI3ew"lkungund 
Sturm nicht mÃ¶glich Die Polar- 
licht-Ersclieinung \\ ar schwach, sie 
begann am 14 Februar 11" 15 911s 
GÃ¶tt Zeit.] 

2) V I in SSE. 
3) I1 2 111 2 von S -SSW, Ii=Ã¶Ã 

4) U V ist verschwunden. 
5 V r in N, l1=15*. 

6) V I in N und SW, h=zc,', 

7) I1 a l i l a  Ã¼be den ganzen Himmel 
zerstreut. 

8) Die Strahlen in \V verschwinden. 
9) 111 3 und V 3 in W 11=30? V I zer- 

streut Ã¼be den ganzen Himmel. 
10) I n  2 in W. h=30? V V  Ã¼be den 

ganzen Himmel zerstreut. 
11) I1 V aus NE - Zenit - SSW. 111 I 

am E- und W-Horizont. 
12) V 2  vom Zenit nach SSW. 

Termin 1883 Miirz 1. 
1) [N. Sehr intensives Polarlicht: Be- 

i n n  um oh 15"' um G6tt.Zeit; In- 
~eiisit.'~ts-~axim11111 um 2" 29" um.} 

2) V 1  in S. 
3) [N. m i m u m  der IntensitÃ¤ des 

olarlichts.] V I in S. 
4) I1 3 von S-\V. 
5 )  Nadeln sehr unruhig. 3" 24"' - 

27"' IV 4 in Az=S 88'. 7 E, hz77O.a 
111 4. V 4. 

6) Hor.-1nt.-Nadel sehr unruhig. 
7 )  Hor.-1nt.-Nadel nach der  Ablesung 

ans dem Gesichtsfelde. 
s) 111 2 V I von SW Ã¼be W nach N. 
9) V z  in SW, h ~ 4 5 ' .  

10) 112 in SW, h = 30'. 
11) H I  I111 von N E  Ã¼be S nach S\V, 

h = 12'. 
12) Ahlesung an der Lloyd'sehen 

Wage um 10-u frÃ¼h 

13) I1 4 von NE-S-SW, h = 70". I1 3 
von SE-S-SW, h = 35" V 2 in 
S, E, W. 

14) 111 von NE-S-SW, 11 = 70'. 111 
von SE-S-SW, 11 = 35". 

15) V I in SE. V I in S. 

16) V I in SE, h = 15'. 
17) 111 von W-Zenit. 

I 111 112 von NE-E, li=3jÃˆ V2 in ?, 
h=12?5  

12) 11 2 von SW-Zenit-NE, h 190".  
V 2 in E-SE, h 20". 

13) V I in SW, h = 10". 

14) V I in S\v, li = 20". 

15) I t  3 von SW-NE, h =90n. V I in E, 
h = 20" 111 2 in W, 11 = 25'. 

16) Am Wanzen Himmel VI. 11 2 in E, 
h = :so. 

17) I11 3 vom Zenit nach NNE bis 
h = 20". 

18) 111 3 in NNE, 11 = 90"-20". 
19) f. t. 
20) Dek1.-Nadel unruhig. 
21) Lloyd'sche Wage um 30-U spat 

abgelesen. 

lÃˆ Termin 1883 April I. 
1) IN. WÃ¤hren der  Nacht ein Polar- 

licht von mittlerer IntensitÃ¤ (be- 
stellend aus Bogen und Bandern von 
E-W Ã¼be den N-Himmel oder 
durch das Zenit). dasselbe konnte 
nicht genauer b~obaclitet werden, 
weil das Meteoroskop durch den 
Sturmund dasSchnee-GestÃ¶berde 
vorigen Tages beschÃ¤dig war.] 

2) I1 2. 111 2 in S, h = 10'. 
3) 111 3 in SE-S-S\V, li = 8'; unterer 

Saum rÃ¶thlich 
W I1 I von SW-NE durch's Zenit. 4) I1 z in SE-S-SW, li = 8". 

5 )  V 2  in SE-SW, l1=8'. 
16. Termin 1883 Miim 15. 6) I1 2 in E-SW, I1 = II", 

1) [N. Es  wurde keine Polarlicht-Er- 7 V 1  in S-SW, h=4@. 
scheinung wahrgenommen.] 8) V a in SSW-SW., h =  3. 

2) f. I. 9) Nadeln unruhig. 
3) Lloyd'sche Wage um IÂ zu spÃ¤ 

abgelesen. 
4) I1 3 von E-W, h = aon, Bewegung 

18. Termin ISSS April 15. 
von N-S. 1) f. 1.- Es  wurde wahrend des gan- 

zen Termin-Tages keine Polarlicht- 
6) Mehrere 111 I in S E  und SW. Erscheinung bemerkt. 
6) I1 I von E-!+W, h = 20'. 2) f. I, - [K. Bis 4h GÃ¶tt.Zeitwurd 
7) II 4 von E-S-W, 11 = 10'. keine Polarlicht - Erscheinung be- 

merkt.] 
8) I1 1 von E-S-W, 11 = 8". 3) Nadeln bewegt. 
9) V I  in S, li=6". 4) Lloyd'sche Wage um I" zu spÃ¤ 

10) V2 in E,  h=zf .  abgelesen. 

19. Termin 1883 Mai 1. 
1) Wenen der Helligkeit der  Nacht 

sindetwaige~olarlicht-~rsc1ieii~un- 
gen nicht mehr wahrnehmbar. 

2) [F. oh 466" - 4h 46" (Gott. Zeit) 
ein Polarlicht von mittlerer Inten- 
sitat.] 

3) Wegen der Dimmerun-war einege- 
naiiere Beobachtung nicht mÃ¶glich 

SO. Termin 1S83 Mai 15. 
1) Von oh um - oh pm mit Aus- 

nahme der Stunde verschÃ¤rfte Be- 
obachtung Deklination des Kontrol- 
Systems benutzt.- Wegen derHel- 
ligkeit der Nacht, sind etwaiwe 
Polarlicht - Erscheinungen nicht 
mehr wahrnehmbar. 

2) Von 7h om - 8h oÃ um Dekl. des 
Haupt-Systems benutzt. 

I) Von oh ftm bis zum Schlusse des 
Termins Dekl. des Haupt-Systems 
benutzt. 

%L Termin 1883 Juni 1. 
1) Nadeln bewegt. 

2) Temperatur nach AnzÃ¼nde einer 
frischen Lampe schnell gestiegen. 

XÃ‡ Termin 1883 Juni 13. 
Nichts zu bemerken. 

23. Termin 1883 Juli 1. 
I )  Nadeln bewegt. 
2) Ablesungen sind um 3" 46" ge- 

macht. 
3) Llnvd'sche Wage 18 zu spat ab- 

gelesen. 

24. Termin 1888 Juli 15. 
1) f. I. der  Hor.-Int. 

*S. Termin 1883 Augoat 1. 
1) [N. In Nain war bedeckter Himmel.] 

26. Termin 1888 AmguÃ§ 15. 
1) E s  findet sich im Polarlicht-Tage- 

buch keine Bemerkung.- [N. InNam 
war bedeckter Himmel.] 

Die Formen des Polarlichtes sind durch rÃ¶misch Ziffern in folgender Weise bezeichnet: 
I. BÃ¶gen 11 BÃ¤nder 111. FÃ¤de und Strahlen. IV. Kronen. V. Polarlicht-Dunst. VI. Polarlicht-Segment. VII. Polarschein. VIII. Garben. 

Die IntensitÃ¤ ist durch eine beigesetzte arabische Ziffer nach 4 Graden angegeben; hierbei bedeutet I sehr schwach und 4 sehr stark. 
Die den einzelnen Reihen vorgesetzten Zahlen beziehen sich auf die Bemerkungen zu den magnetischen Beobachtungen in Kingua-Fjord, weshalb einige der 

emerkungen zu den Beobachtungen in SÃ¼d-Georgie keine Beziehung haben kÃ¶nnen 

AufzÃ¤hlun der an verschiedenen Orten der sÃ¼dliche HemisphÃ¤r beobachteten 
Polarlicht-Erscheinungen. 

In Verbindung mit den vorstehenden Polarlicht-Beobachtungen 
und Bemerkungen erhalten die nachstehenden Wahrnehmungen von 
Polarlicht-Erscheinungen in der sÃ¼dliche HemispKire ein besonderes 
Interesse. Wenn es in erster Linie von Werth ist, im Hinblicke auf 
die Untersuchungen von magnetischen StGrungen Ã¼berhaup das Vor- 
kommen einer Polarlicht-Erscheinung zu einer bestimmten Zeit und 
a n  einem bestimmten Orte konstatirt zu erhalten, so ist dies noch 
ganz besonders werthvoll, im Interesse der l'ntersuchung Å¸be Gleich- 
zeitigkeit der Erscheinung. Die meteorologischen Journale, welche 
bei der Seewarte einlaufen, bieten auch mit RÅ¸cksich auf diesen 
Gegenstand hGchst werthvolles Material. Andererseits liegen die 
meteorologischen Stationen an der sÃ¼d6stliche KÃ¼st des australischen 
Kontinents rÃ¼cksichtlic der  M6glichkeit des KSufigen Wahrnehmens 
des SÃ¼d-Polarlichtes wie wir aus der hier unten gegebenen Zu- 
sammenstellung ersehen werden, ausserordentlich gÃ¼nstig Es tritt 
dies besonders klar zu Tage, wenn man die vergleichsweise geringe 
Zahl von Fallen der Beobachtung von Polarlichtern an Bord von 
Schiffen erwÃ¤g und Ã¼berdie dieThatsache erfdhrt, dass westlich vom 
40.O der 0. 1-6. von Greenwich wahrend der Polar-Epoche SÃ¼dlichte 

nicht gesehen worden sind. Das Gleiche war der Fall a n  der deut- 
schen Station auf SÃ¼d-Georgie und der franzhischen in Orange-Bay 
(Kap Horn.) 

Nun mÃ¶g die Aufzahlung folgen: 
1882. September 3. in 4P.5 S. Br. 11. 152" 0. Lg.: Auf der ersten Wache sahen sehr 

helles Leuchten am sÃ¼dliche Horizonte zwischen missw. SSW und 
SSE in einem Bogen von etwa z5" HÃ¶he linter dem Bogen Wdr 
der  Himmel dunkler. 

1882. September 6. in 5 0 9 .  Br. U. I ~ V ) ,  Lg.: Auf der  zweiten Wache salieii ebensu 
wieder wie am 3. sehr helles Leuchten am sÃ¼dliche Horizonte. 

(,,Prinz Albert", N. Ma;iss.) 
NB. Tm Nordatlantischen Occan Polarlicht in der Nacht vom 4. 

zum 5. und vom 5. zum 6. September. 

1882. Oktober 2. in 40" S. Br. U .  7+" 0. 1 4 . :  Um 7'/? firn bei leichter Be- 
wiilkiiiigwurde der Himmel im Siidcn hell sclieinei~d und bei ab- 
klarender l.uft wurde es so bell, als ob  ein Polarliclit scheine. Der  
L'iitersi.'l~icd war jedoch, dass das Polarlicht einen riithlichen Schein 
hat, wahrend das bcohaclitete gl$nzcnd hell, weisslicli war, fast so, 
als wenn der Mond aufginge. Von S" 30"' /'in an war die Erscliei- 
n.ing bedeutend heller. Sie bildete einen Bogen, dessen Z c i i t r ~ ~ ~ ~  
im wahren SÅ¸ lag. Unter dem Hogen war der Hor i~ f in t  dunkel. 



Vom Bogen stiegen helle Strahlen auf, welche sich von SÃ¼de bis 
zu einer HÃ¶h von etwa 60' Ã¼be den ganzen Himmel erstreckten. 
Nach 9h f l m  nahm die Strahlenbildung ab und die ganze Erschei- 
nungwurde  allmÃ¤hli schwÃ¤cher bis sie um 1111 f im in der Mond- 
diimmerung ganz verschwand. 

(Journal-Nummer der Seewarte 1842 ,,CanopusU, R. Loose.) 

1882. Oktober 2. in 4 5 3 .  Br. U. 128" 0. Lg.: Von 7" fm an, der  Himmel im SÃ¼d 
osten, w o  es einigermassen klar war, ganz rGthlic11, wahrscheinlich 
Z o d i a ka l l  i C h t (?) Trotz dunkler Luft so hell wie schÃ¶nste 
Mondschein. 

(J.-No.: 1885 ,,Hercules", J. Bless.) 
NB. Im Nordatlantischen Ocean helles Polarlicht in der Nacht 

vom 2. zum 3. Oktober, auch im Mittelmeer. J. No. 1756. 

1882. ,, 15. in 47" S. Br. U. 150" 0 .  Lg.: Um S" Pm sahen ein SÃ¼dlicht 
(J.-No.: 1772 ,,Gerd Heye", E. Ladewigs.) 

NB. In derselben Nacht auch im Nordatlantischen Ocean. 

1882. November 17. in S. Br. U. 37O 0. Lg.: Um gb fm sahen ein SÃ¼dlicht 
(J.-No.: 1889 ,,UraniaU, J. FrÃ¼chtenicht. 

8 .  , 17. in 45" S. Br. U. 47" 0. Lg.: Um oh fm beobachteten im Zenit hell- 
rothe Wolken und im SÃ¼de parallele hellrothe Streifen von der 
Kimm bis etwa 40" HÃ¶he Um 10" finz zog eine weisse, ganz durch- 
sichtige Wolke von Ost  nach West mit solcher Schnelligkeit, dass 
dieselbe in Zeit von 20" in der  Ã¶stliche Kimm erschien, durch's 
Zenit ging und im Westen verschwand. Im S E  gelbrÃ¶thlich 
Luft. 

(J.-No.: 1903 ,,WegaL', A. Leopold.) 
NB. Im Nordatlantischen Ocean in derselben Nacht sehr helles 

Polarlicht. 

1883. Januar 6. in 46" S. Br. U. 129" 0. Lg.: Gegen ghflna Siidlicht etwa 10"' lang, 
sehr schÃ¶n Hinter niederer Stratusbank schossen grÃ¼n und 
gelbe parallele Strahlen hervor nach oben. Der  ganze sÃ¼dlich 
Himmel war  weissgelb erleuchtet. 

(J.-No.: 1835 ,,Triton6', G. Reinicke.) 

1883. MÃ¤r 27. in 44" S. Br. U. 104" 0. Lg.: Von g h p m  bis z b a m  (den 28.) sehr 
schÃ¶ne SÃ¼dlicht 

1883. ,, zg. in 44Â S. Br. U. 1lzn 0. Lg.: Von 1oh 20" bis i i h / l m  helles Sudlicht. 

1883. April 2. in 45" S. Br. und 1 2 j n  0. Lg.: Von ah bis 3" 30" am SÃ¼dlicht 

1883. ,, 3. in 43O S. Br. U. 132" 0. Lg.: U m  7*' 30"' f i rn prachtvolles SÃ¼dlicht 
Desgleichen von Mitternacht bis 4h u m  (des 4.). Das letztere ent- 
wickelte seinen grÃ¶sste Glanz um I" 30'" am. 

1833. I, 4. in 44* S. Br. u. 137" 0. Lg.: Von 10" bis 11"fim abermals SÃ¼dlich 
(,,Levuka", A. Hansi.) 

NB. Im Nordatlantischen Ocean Polarlichter in de r  Nacht vom 
28. zum 29. MÃ¤r und vom 3. zum 4. April. 

Die wÃ¤hren der Epoche vom August I 882 bis September I 88 3 
auf der sÃ¼dliche HemispKire gesammelten Angaben Ã¼be Polarlicht- 
Erscheinungen ergeben die folgenden Daten, welche den Berichten 
der meteorologischen Stationen in der Kolonie Victoria (Australien) 
und in SÃ¼d-Australie entlehnt sind: 

1882. Im Monat A u g u s t  wurde in hlelbourne eine Polarlicht - Rrscheinunpnicht 
wahrgenommen, dagegen meldet die Station Wilson's l'romontorv 
am 12. schwaches Siidlicht. 

1882. Im Monat S e p t e m b e r  wurde gleichfalls in Melbourne keine Polarlicht- 
Erscheinung wahrgenommen, wiihrend auf Wilson's Promontory 
an1 Abend des 22. eine bis zum Zenit reichende herrliche Aurora 
Australis beobachtet wurde. 

1882. Im Monat O k t o b e r  beobachtete man in Melbourne am 2. des Abends ein 
Polarlicht, das auf Cape Otway in herrlicher Entfaltung aicl~tbar war. 
DAS gleiche wird gemeldet von Cape Schanck, Wilson's I'romontory 
und Gabo Island; an letzterer Station war die Erscheinung jedoch 
nicht sehr hell. In Ballarat wurde ein herrliches I'olarliclit von 7 bis 
roh Abends den 2. gesehen, ebenso in Warragnl. In Sandliurst 
beobachtete man am Abend des a. in S und SI.: das Polarlicht, in 
Trentliam arn 2. und 6.. in Kyneton, Metcalf und Beecliwortl~ am 2. 

1881. Im Monat N o v e  m b e  r wurde die Aurora Australia am Abend des 17., und 
zwar am herrlichsten zwischen und gh gesehen; auch am ÃˆJ 

beobachtete man SÃ¼dlicht Cape Schanck meldet am 13. und 17 ,  
Wilson's Promontory am I*., 17. und W., Ballarat am 13. und I,., 
Port Albert, Sunbury, Castlemaine, Kyneton und Beechwortli voin 
gleichen Datum die Erscheinung. Am Abend des 16. wurde eil1 
Erdstoss in Cape Schanck, Alexandra, Mansfield und Briglit gefÃ¼hlt 

1882. Im Monat D e z e m b e r .  Auf Cape Sclianck wurde die Aurora Australis ge- 
sehen am E., IO., H., 12., 13., 18., 29 ,  30. und 31.; selir liell am 13. und 
18. Von anderen Orten der Kolonie Victoria wird die Brsclieiininu; 
als gesehen nicht berichtet. 

1883. Im Monat J a n u a r .  Das Polarlicht wurde am I., 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 5- Abends 
am 2. und in I'ort Darwin um g b  Abends am az. wahrgeommcn. 

1883. Im hlonat F e b r u a r .  Wiihrend dieses Monats wurde eine Siidliclit-Erschei- 
nung nicht wahrgenommen, es  muss jeducil bemerkt werden, dass 
das Wetter ausserordentlich triihe und uni<estiim wÃ¤hren des 
Monates war. 

1883. Im Monat M Ã ¤ r z  George Town (Tasmania) meldet vom Abende des 27. 
helles Siidlicht. 

1883. Im Monat A p r i l .  Auf Cape Otway wurde am 3. die Erscheinung des SÃ¼dlichte 
gesehen, auf Cape Schanck war dieselbe um xoI1 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 hlonat Mai. Es wurde wÃ¤hren des Monates Nichts wahrgenommen. 

1883. Im Monat Jun 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 Waters ErderschÃ¼tterun und am 29. in der FrÃ¼h wurden in 
Neuseeland Gezeiten-StÃ¶run und ErderschÃ¼tterun wahrgenommen. 

1883. Im Monat S e p t e m b e r .  Auf Cape Schanck wurde am 19. ein Siidlicht 
gesehen. 

1 8 8 ~ .  Im Monat 0 k t o b e r. Es wurde wÃ¤hren des Monates Nichts wahrgenommen. 

1883. Im Monat N o  v e  m b C r. Am Abend des 22. wurde in Melbourne, zugleich ancln 
auf Cape Otway, Wilson's Promontory, Gabo Island, Sandhurst, Cape 
Schanck, Horsliam, George Town (Tasmania) und Adelaide ein 
SÃ¼dlicll gesehen; als besonders brillant wird die Erscheinung von 
Adelaide gemeldet. 

~~~~t e m b e r. Es  wurde w2hrend des Monates Nichts wahrgenommen. 

In dem Observatorium von Adelaide (in 34.9 S. Br.) wurde die 
Aurora Australis zu folgenden Zeiten irn Jahre 1882 wahrgenommen: 

Am Abende des. 2.. a m  3. 4h hlorgens, arn 6. und 7. des Abends im hfonat 
Oktober, in der  Nacht des 13. und 15. im Monat November, um 8' Abends am n. im 
Monate Dezember. 
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