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I. Einleitung. 

n den nachstehenden Ausfiihrungen sind die Ergebnisse mitgeteilt worden, welche den Weg I des ,,Gaussu und seine Aufenthaltsorte, also die Land- und Ozean-Stationen der Expedition 
festlegen, und zwar sowohl die, welclie durch astronomische Arbeiten gewonnen wurden, als 
auch diejenigen, welche auf nautischen Beobachtungsmethoden beruhen oder an frilhere Be- 
stimmungen anschliefhn. Wenn der Inhalt dieser droi Gruppen der Natur der Suche nach nicht 
gleichartig ist, so hat eine Expedition doch stets mit allen droien zu rechnen und sic miteinander 
zu verbinden. Es dilrfte deshalb von Interesse sein, zu sehen, wie es bei der Deutschen Snd- 
polar-Expedition geschah. 

Die Einteilung ist so getroffen worden, dab die mtronomischen Orb- und Zeit-Bestimmuagen 
einerseitv (Abschnitt 111) und die nautischen andererseits (Abschnitt IV) in sich geschlossen 
eracheinen und leicht gesondei*t betrachtet werden kannen, wie es der Fachmann wfinschen wird. 
Immerhin cmpfiehlt sich anch ein Vergleich, da beide Arheitsmethoden ntlturgemM3 ineinander 
abergehen und die Verwendung der einen oder anderen erst aus dem Zusammenhang zu ver- 
stehen ist. Auf Reisen kann inan nicht itnmei- die absolut beste Methode wtkhlen, sondern wird 
sich bisweilen mit der n&chstliegenden begnagen milssen. 

An der Ausfiihrung der  Beobachtungen sind fast alle Mitglieder der Expedition beteiligt 
gewesen, wenn naturgem&l3 aucli in verschiedenem Umfang. Die Wahl und allgemeine Anlage 
der Routen lag bei mil*, die Ausfilhrung der Schiffswege im einzelneti ~ bei Bapitsn H. RUSER. 
Damit war gegeben, daB die astronomische Restimmung i e r  Hauptstationen und der ganze Zeitt- 
dienst wesentlich durch mich oder nach meinen Angaben erfolgt is$, die Ortsbestimmungen 
wtkhrend der Seefahit durch H. RUSER und die Schiffsoffiziere W. LERCHB, R, VAnsEL und L. OTT. 
Durch sttindige Hilfeleistuiig bei den Beobachtungen und vereinzelt durch eigcme Messungen 
haben die genannten vier Herren auch bei den astronomischen Bestinitnungen der Hauptorte 
mitgewirkt und, nach der Riickkehr der Expedition nach Afrika, im Juni und Juli 1903 die 
Chronometeranschlllsse durch Vergloiche mit dem Zeittlall des Kriegshafens Simonstowy voll- 
zogon, Die Bestimmungen des astronomischen Punktes am Gaussberg rtihren zum p6Bten 
Teil von R. VAHSEL her. Andererseits bin ich bei der Bestimmung der Schiffioi-te wuirend der 
Fahrt des ,,Gaussu itn Eise beteiligt gewesen, indem ich Beobachtungen mit Prismenkreis und 
kilnstlichem Horizont auf Schollen ausftlhrte, w&hrend die Schiffsoffiziere gleiclizoitig Sonnonhahen 
ilber der Eiskinim mal3en. Auch die ~Tissenschaftliclieu Mitglieder der Expedition, iiarnentlich 
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H. GAZERT und E. PHILIPPI, haben sich teils durch Hilfeleistungen beim Beobachten, vereinzelt 
auch durch eigene Messungen an den Zeitbestimmiingen beteiligt. 

Bei den Schlit tenreisen wurden, wo nicht astronomische Bestimmungen ausgeftihrt werden 
konnten, die Positionen dnrch Fiihrung eines Bestecks, also wie bei der Fahrt des Schiffes, bestimmt. 
Die Richtungen. daftir wurden mit dem KompaB gemessen und die Wegliingen, welche bei dem 
Schiff aus der Logrechnung folgen, teils geschiltzt und teils mit der Uhr ermittelt, nachdem die 
Zeiten, welche ftir das Zurticklegen bestimmter WeglFngen zu FuB oder auf den1 Hundeschlitten 
erforderlich waren, vor und wiihrend der Schlittenreisen bei verschiedenartigen Wegbeschaffen- 
heiten wiederholt festgestellt worden waren. Das Abschstzen von Weglilngen im Eise war 
stets schwierig und der optischen Tauschungen wegen vielfachen Irrttimern unterworftm, ao dafl 
man sich darauf nicht verlassen konnte. Far die Einhal tung der  Richtungen haben dagegen 
Marken, die wir an den Eisbergen hatten, gute Dienste geleistet, wobei es allerdings auch manche 
Verwechslungen gab. Eisberge haben gelegentlich auch f h  die Kurse des ,Gaussu im Schollen- 
eise als Marken gedient, wenn natarlich auch nur ftir kurze Zeiten, da sie dann meist schwammen, 
also selbst 'bewegt waren. 

Auf Kerguelen  hatte die Expedition den Vorteil, an die Bestimmung der englischen 
Expedition zur Beobachtung des Venusdurchgangs im Jahre 1874 und ihre Verbindung mit 
der gleichzeitigen deutschen Station, die bei Betsy-Cove an der Nordseite der Observations- 
Halbinsel lag, durch 'A. AUWERS anschlieBen zu kbnnen; iinsere Station lag in der Beobachtungs- 
bucht am Orte der friiheren englischen. Von astronomischen Arbeiten kamen hier fClr unB also 
wesentlich Zeitbestimmungen in Betracht, welche im Januar 1902 von mir eingeleitet und dann 
durch E. WERTH, J. ENZENSPEROER nnd K. LUYKEN fortgesetzt worden sind. Die Kartierung 
der Umgebung der Kerguelenstation beruht auf Triangulation und KompaBpeilungen, teilweise 
auch auf BestecksfUhrungen, die vornehnilich yon E. WERTH herrtihren. 

Die Rearbei tung des astronomischen Materials der Expedition lag in den Hilnden von 
J. DOMKE, dessen Darlegungen im dritten Abschnitt dieser Arbeit mitgeteilt worden sind. Seiner 
Kenntnis, Sorgfalt und kritischen Schgrfe ist die Expedition hier wie bei anderen Teilen der 
Auswertung ihres Materials zu herzlichem Dank verbunden. Schon bei der instrumentellen und 
methodischen Vorbereitung unserer astronomischen Arbeiten, wie auch nach der Heimkehr bei 
der Verarbeitung des Materials und Nachprtlfung der Instrumente durften wir uns des kundigen 
Rates und der bereitwilligen Mitwirkung von M. SCHNAUDER in Potsdam erfreiien, dem ich dafar 
auch an dieser Stelle danke, qleichwie Herrn €3. WANNACH in Potsdam, der Deutschen See- 
warte in Hamburg und der S ternwar te  in Kiel far die Prafung der Chronometer und Uhren 
vor und nach der Expedition. An den Reduktionen haben sich auch die Herren A. DSNTER 
in Charlottenburg imd L. DISTEL in Mtinchen gelegentlieh beteiligt. 

Endlich darf ich auch an dieser Stelle erwiihnen, daS die inatrumentelle und methodische Anlage 
Ineiner astronomischen Arbeifen auf einer Anweisung beruht hat, welche die Herren A. AUWERS 
und F. R. HELMERT ah Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats ffir die Vorbereitung der Expedition 
verfaBt haben. Dieselbe hat unseren Arbeiten zugrunde gelegen, ist in wesentlichen Punkten un- 
mittelbar befolgt worden und hat in anderen, wo die artlichen Verheltnisse hnderungen bedingten, 
als Anhalt gedient. Beiden Herren ist die Expedition zu aufrichtigem Danke verpflichtet,, gleichwie 
Herrn TH. ALBRECHT in Potsdam, welcher vor der Ausreise iioch perssnlich praktische Ratschlgge gab. 
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Die vorderen Fassungen aller Okulare, des Okularprismas, der Sonnengliiser, sowie die K6pfe 
aller Bewegungsschrauben waren mit Hartgummi verkleidet. Auch der Dreifulj erhielt einen 
Ring aus Hartgummi, um das Instrument daran tragen zu kilnnen. Die FuBspitzen (Schuhe), 
Fltigelmuttern und Knebelschraixben der Stative, deren eines feste, ein zweites zusammenschieb- 
bare Beine hatte, waren ebenfalls mit Hartgummi aberzogen, was far die Aufstellung suf Eis 
zweckmiifiig und fur die Handhabung in der Ktllte angenehm war. 

Der Horizontalkreis hatte eine Schutzdecke mit einer gr6Beren Offnung, die mit einer 
Klappe geschlossen war; man konnte gut zur Teilung gelangen, um sie zu reinigen, wozu bei 
dem unausgesetzten Beschlagen aller Metallteile und Glgser mit vereisenden Athemdilmpfen sehr 
htlufig die Notwendigkeit vorlag. 

Drei FuBplatten dienten zur Aufstellung auf Stein, kamen dazu jedoch nicht zur Verwendung; 
,cine Zentrierspitze diente zur Einrichtung. 

Zur Reserve ftihrte die Hauptexpedition noch ein zweites Universal, Max Hildebrand 
Nr. 2893, mit, welches jedoch nicht zur Verwendung gelangte. Es unterschied sich von dem 
oben beschriebenen nur dadurch, daB es auch f i r  den H6henkreis Skalenmikroskope hatte, nicht 
Schraubenmikroskope wie jenes. 

Die dwahnten Holzstative dieser Universale waren gut. Das feste ist auf der Winterstation 
des ,,Gaussu dauernd benutzt worden und hat sich bewiihrt. Da die Station auf einem 
schwimmenden Scholleneisfelde lag, ein auf Land fest zu  errichtender Steinpfeiler also nicht zur 
Verftipng stand, war die Aufstellung auf dem Stativ der Lage enhprechend die beste. Ein 
Steinpfeiler auf dem Eise hatte des gril13er.en Gewichts wegen unsicherer gestanden, da er 
leichter eingeschmolzen wiire, und ein durch eine Steinplatte abgedeckter Eispfeiler, wie es 
vorgesehen gewesen war, erwies sich trotz der anhaltenden Kalte nicht als gentigend stabil, wie 
aus Versuchen hervorging. So gab das Stativ mit festen Beinen die beste Aufstellung. Das 
andere Stativ mit zusammenschiebbaren Beinen ist nur ausnahmsweise bei gelegentlicher Ver- 
wendung des Universals auf Stationen von ktirzerer Dauer zur Verwendung gelangt. 

Mit dem Universal waren die fiir astronomische Arbeiten wichtigsten Instrumente die 
Chronometer und Uhren, welche schon zu Zwecken der langen Seereise und sodann in 
Erwartung starker Inanspruchnahme durch die Polarkalte besonders reichlich vorgesehen worden 
waren. 

Sonst war die Konstruktion die gleiche. 

Die Hauptexpedi t ion besaB die folgenden Chronometer: 
Schlesicky, Frankfurt a. M., 3015 
Knoblich, Altona, 2303 

Nardin, Loccle (Schweiz), 8555 55 

Brilcking, Hamburg, 1183 
Brucking, Hamburg, 1333. 

Die ersten drei gingen nach mittlerer Zeit und die letzten beiden nach Sternzeit. Die beiden Chrono- 
meter von BROCKINO waren far die Expedition besonders hergestellt worden. Der Chronometer 
von NARDIN mit elektrischem Kontakt zum Registrieren war fertig, als die Expedition aich im 
Sommer 1899 an die Firma wandte, und wurde schon damals erworben. Die Chronometer 
von KNOBLICH und SCHLESICKY wurden der Expedition im Sommer 1901 von der Marine fiber- 
lassen, nachdem beide in der soeben vorausgegangenen Konkurrenzpr~lfung ttls erstklassig befunden 
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und zum Ankauf durch die Marine bestimmt worden waren. Alle Chronoineter sind vor der 
Expedition lgngere Zeit verglichen worden, und zwar Nardiri im Geodiitischen Institut zu Potsdam, 
die tibrigen im Chronometerinstitut der Deutschen Seewarte zu Hamburg. Die vorherige Prilfung 
des Ganges erstreckte sich auch auf Temperaturen, die unter 0" herabgingen, soweit sich das 
machen lieD, freilich lttnge nicht bis zu den Kaltegraden, welche sie teilweise spater aberstehen 
mu aten. 

Wie aus .den weiter' unten mitgeteilten Einzelheiten hervorgeht. haben die vier deukschen 
Chronometer sich gut bewahrt und allen Arbeiten der Expedkion eine sichere Grundlage 
geboten. Diesbeztigliche Beflirchtungen, welche das Chronometerinstitut der Seewarte vor der 
Ausreise des ,Gauss" wiederholt geiiul3ert hatte, sind iiicht in Erfhllung gegangen. Die Gang- 
werte, ihre Storungen und deren Grilnde aind unten mitgeteilt worden. Die letztcren lagen in 
den natlirlichen Verheltnissen und waren auch durcli weitere Prhfungen vor der Expedition 
nicht zu beseitigen oder zu mildern gewesen, haben unsere Arbeiten auch nicht beeintrgchtigt. 
Die Chronometerausrtistung ist reichlich, doch kaum zu reichlich gewesen; unter Umstiinden 
sind drei Instrumente gleichzeitig bei verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten in Uienst gewesen. 
Das vierte war dam eine notwendige Reserve, da die unvermeidliche Exposition der in Dienst 
befindlichen Instrumente immerhin auch zum Versagen derselben fahren konnte, wahrend das 
finfte, der Registrierchronometer von NARDIN, seinen besonderen Zweck bei Schwerkrafts- 
beobachtungen zu erflillen hatte. 

Ware dieses letztgenannte Instrument zuverlbsig gewesen, hatte es zugleich als Reserve- 
chronometer dienen kilnnen und mithin eines von den andern entbehrlich gemacht. Dieses war 
jedoch nicht der Fall, wie schon die Vorprfifung in Potsdam gezeigt hatte. Warend der 
Expedition war sein Gang SO ungleichmuig, daB os nicht zur Ableitling des Ganges eines 
mittleren Chronometers benutzt ist; auch war es das einzige, welches in der Kiilte stelien blieb. 
Die Stockung wurde durch sine grllndliche Reinigung mit Naphta beseitigt, doch war der Gang 
nachher noch schlechter als zuvor und hat schliel3lich ganz versagt. Seinen Hauptzweck, bei 
Schwerkraftsbeobachtungen zu dienen, hat ea zusammen niit einer Pendeluhr noch erftillt gehabt, 
doch nur bei weitgehender Kontrolle durch die anderen Chronometer und stetem, die Arbeiten 
erschwerenden Schutz vor niederen Temperaturen, was far die anderen nicht erforderlich war, 
So sind fiinf Chronometer im ganzen nicht zuviel gewesen. 

Die Standorte  der  Chronometer wallrend der Seefahrt  waren an drei Stellen des 
Schiffes, namlich im Instrunientenschrank des Nrtvigationsziinmers auf deni OberdcEk und in 
den Kleiderschrthken meiner Kabine und der H. RUSERS, die mittxchiffs im Zwischendeck lagen, 
und zwar einander gegenilber, jene an Backbord, diese an Steuerbord. Den ersten Standort, 
welcher den gr613ten TRmperaturschwankungen ausgesetzt war, hatte meistens Schlesicky 30 15 
inne, vorfibergeliend an seiner Stelle auch 'Knoblich 2303. Das dort befindliche Instxument dientc 
zur taglichen Navigation. Die anderen Chronometer waren auf die beiden anderen gleichwertqigm 
Standorte verteilt, zu denen zeitweise wlihrend der Hinfahrt als vierter for ein Instrument 
(Brocking 1183) noch die unweit der Kabine RUSEHS gelegene, derselben gleichwertige ICabine OTT 
trat. In den Kabinen waren die Temperaturschwankungen whhrend der Seefahrt etwas, doch 
nicht vie1 geringer, als im Navigationszimnier. Sie waren durchsclinittlich warmer, in den 
Tropen, wie in den kalten Meeren. Es ist nicht hervorgetreten, dad der eine Standort 
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vor den anderen besondere Vorteile hatte. Alle Chronometer hingen cardanisch in Holzkasten, die 
ihrerseits in stark gepolsterten grbfieren Kasten standen. In einem dieser letzteren filr jeden 
Standort lag ein Stabthermometer, dessen Angaben ffir alle Instrumente des betreffenden Stand- 
ortes galten. 

Auf d e r  Winters ta t ion des ,,Gaussu wurde der Standort im Navigationszimmer singezogen, 
weil er nunmehr ungifinstiger wurde als die anilern; er war der Winterktilte naturgemgfi weit mehr 
ausgesetzt als diese, die im Zwischendeck lagen. An seine Stelle trat fur Brbcking 1183 die astro- 
nomische Hiztte auf dem Eise, wtlhrend Schlesicky und Knoblich in der Kabine RIJSER Platz fanden 
und Brbcking 1333, sowie Nardin in meiner Kabine verblieben, wenn sie nicht vorizbergehend auch 
bei wissenschaftlichen Arbeiten draul3en z. B. im magnetischen 0 bservatorium oder in del* astro- 
nomischen Hiitte verwandt wurden. Die Thermometerverteilung war der whhrend der Seefahrt 
analog. Die Temparaturschwankungen in den Kabinen waren gering, zwischen O' und + 10" im 
Laufe des Winters und innerhalb 3 O  etwa im Laiife des Tages. In der astronomischen Hiltte 
waren sie stark, da Brbcking 1183 zwischen Oo und - 30" C temperiert gewesen ist, zeit- 
weilig auch noch niedriger. Das Instrument ist dort v6lliger Einhtlllung mit Schnee, der ilberall 
eindrang, sowie anderen Un bilden des antarktischen Wetters fast ein Jahr hindurch ausgestzt 
gewesen. Im Vertrauen auf die Zahl der vorhandenen Chronometer ist dime Aufstelluiig 
gewagt worden und hat nicht versagt, vieltnehr befriedigende Resultate gegeben, wie die mit- 
geteilten Gangwerte zeigen werden. Unter allen Umsttinden war sie einem jedesmaligen 
Transport des Instrumentes aus dem Schiff nach der astronornischen Hiltte vorzuziehen, da ein 
solcher durch die damit verbundenen Temperatursprtinge gefilhrlicher gewesen wilre, ganz 
abgesehen von den unvermeidlichen Erschifi tterungen ; Stctndoi*tsverhnderungen haben auch soiist 
ungllnstig gewirkt. 

Vor der Expedition war an elektrische oder andere Thermostaten gedacht worden, urn das 
Instrument bei den Beobachtungen vor den niederen Temperaturen zu schiltzen , natfirlich auch 
an elektrische ubertragungen zu der Beobachtungshiltte von einem geschatzten Standort im Schiff 
aus. Von solchen Mafinahmen wurde dann aber Abstand genotnmen, und %war in der richtigen 
Ewigung, daB sie die Beobachtnngen komplizieren. Vermutlich whren sie auch nicht zur Renutzung 
gelangt oder hiitten versagt. Die Beobachtungen waren in der Kalte so schwierig und von 
Zufiillen abhtlngig, daS die stete Bereitschaft des Chronometers am Ort der, Beobachtung ohne 
weitere Umstilnde mir noch heute ala eine wesentliche Bedingung dafifir erscheint, daB izberhaupt 
beobacht2 werden konnte. 

Da der Versuch, den Chronometer in der Winterktilte zu lassen, gegltlckt ist, darf man ihn 
auch fir h n f t i i e  Falle etnpfehlen. Korzere Zeiten ist er auch bei Bracking 1333 gelungen, 
bei Nardin nicht. Diesea Instrument muBte im Schiffe belassen und von dort her durch 
elektrische Leitung mit dem Kontaktapparat fifir Schwerkraftsbestimmungen in der astronomischen 
Hiztte verbunden werden, was manche Erschwerungen brachte und natfirlich nur bei diesem 
Ree;istrierchronorneter' mbglich war. Die Bedingung dafifr, die Aufstellung in der Winterkalte 
zu versuchen, ist aber das Vorhandensein eines Reservechronometers, da man von vornhwein 
nicht wissen kmn, ob ein Instrument die Hake vertrhgt, oder nicht. 

Ober die B e h a n d l u n g  d e r  Chronometer ,  ihre Vergleichungen und deren Ergebnisse 
ist sphter weiteres Initgeteilt worden. Hier sei nur noch erwahnt, daB sie krirz vor der Abreise 
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.der Expedition, nanilich im Juli 190 1, nochmals nachgeseheti, gereinigt und geolt worden sind, 
nachher nicht mehr. Auffhllig ist die starke und gleichartige Gangandorung der vier guten 
Chronometer nocb dem Verlassen des Winterlagei*s bei dem gleichzeitigen W iederbeginn der 
Schiffsschwankungen und dem bald daranf folgenden Eintritt h6herer Temperaturen. 

Neben den Chronometwn sttznden der Haupt-Expedition sieben astronomische Uhren zur 
Verfogung, und zwar vier von LANCE: u. S ~ H N E :  in GlashUtte, Qunlitilt Ia, die far die Expedition 
besonders gearbeitet worden waren, zwei altere Uhren von LANQE u.. SOBNE, die ich sclion bei 
der Grsnland-Expedition der Berliner Gesellschaft ftir Erdkunde 189 1 - 93 benutzt hatte, und 
eine Uhr fimzosischen Ursprungs init von Sekunde zii Sekunde springendem Zeiger, die ich in 
Berlin gekauft hatte. Der Zweck dieser letzten war, bei astronomischen oder rnagnetischen 
Feldbeobachtungen zu dienen, wo man den Sekundenschlag brauchte und die Ohronoineter riicht 
zur VerfUgung hatte, da der '/s Sekundenschlag der anderon Uhren ftk Aug- und Ohr-Be- 
obnchtungen u'nbequem ist. Der Gang dieser letzten Uhr war brauchbar, wenn auch nicht so 
gut, wie bei den Uhren von LANGE u. S ~ N N E ;  der Schlag war' etwas leise, aber hinreichend. 
Leider hat diese Uhr bald versagt und konnte nicht wieder in Gang gesetzt werden. Auch die 
beiden alteren LANae-Uhren sind schon auf der Hinreise zu Schnden gekommen. Sie wurden in 
Kapstadt im November 1901 repariert, doch nicht so gut, da13 sie wieder vsllig zuverltissig 
waren, und sind deshalb nur zu Interpolationen, Routenaufnahmen und Nebenarbeiten verwandt 
worden, wobei sie gute Dienste geleistet haben. 

Van den vier Uhren, Qualitllt Iu, gingen drei nach mittlerer Zeit und eine iiach Sternzeit; 
eine von den ersteren war unkompensiert, um ntltigenfalls als Teinperaturintegratr zu dienen. 
Ftir diesen Zweck war Rie vorzt@ich, ist aber kaum genogend ausgenutzt worden. Eine 
Expedition hat verli&ltlnism&13ig wenig Bedllrfnis for eine solche Uhr, uiid ich wiliede an ihrer 
Stelle kthftig lieber noch eine kompensierte Uhr, die ntich mittlerer Zeit geht, wtlhlen, gleichwie 
ich die Sternzeittasclienuhr lieber nach mittlerer Zeit reguliert gewanscht hhtte, du 111an solche 
Uhren nicht genug habon kann. Auch bei uns wurde stellenweise sclion Mangel empfunden, 
der sehr filhlbar gewesen ware, wenn die Expedition das Schiff htltte verlassen milssen. Freilich 
ist aul3er den oben erwhhnten drei hlteren Uhren auch eine der nach mitt.lerer Zeit regulierten, 
erstklassigen zu Schaden gekonimen, da bei Benutzung in der Wintorkhlte die Spitze einer feinen 
Achse brach und nicht ersetzt werden konnte. Mit solchen Zufhllen mu13 man aber rechnen. So 
war schlieBlich nur eiiie erstklassige, nach rnittlerer Zeit gehende Uhr thiggebliebeti, uiid 
das ist zu wenig, da von diesen Instrumenten d e s  ahhangen kann. Die unkompensierte 
Uhr bot hier nattirlich keinen Ersatz, die gute Sternzeituhr wohl, doch htlufig niir iiach 
Umrechnung, was in Zeiten der Not schwer empfunden wird. 

Die unkompensierte Uhr lag rneistens bei einem der Chronometer, far welchen Tempwatur- 
integrationen wfinschenswert waren; die koinpensierten Uhren wurden getragen und dienten zu 
Lllngenbestimmungen durch Zeittibertmgung, mngnetischen Schwingungsbeobachtungen, Routen- 
aufnahmen, auch zu den Schwerkraftsbestimmungen und underen Dingen. Sie liaben sich, soweit 
sie in Gang blieben, vortreff lich bewhhrt und sind unter den verschiedensten auSeren Bedinglingen 
eine sicthere Grundlage unsorer Aheiten gewesen. Sonst waren noch verschiedene gewohnliche 
Taschenuhren zur Stelle, die bei Routenaufnahmen, nieteorologischen Arbeiten und Interpolationen 
auf ktirzeren Intervallen zur Verwendung kamen, for feinere Arbeiten aber naturgema uicht. 

Doutaoha BUdpolar-Eqiodlllon. I. QongrnjhJo. 14 
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Fhr die Schwerkraftsbestimmungen stand der Haupt-Expedi  t ion auder dem Registrier- 
chronometer von NARDIN noch eine Halbsekundenyendeluhr  mit  Nickels tahlpendel  von 
STRASSER und ROHDB zur Verfilgung. Dieselbe war nach mittlerer Zeit reguliert und ging, wenn 
sie in Betrieb sein konnte, gut; ihre Verwendung unterlag aber StGrungen, die in der Lage 
der Station auf einem schwimmenden Scholleneisfelde begrtindet waren, das nicht allein mit 
Ebbe und Flut, sondern auch mit Dtinungen schwankte, die von ferne her unter das Eis 
drangen. Die Schwankungen mit Ebbe und Flut Rtnrten nicht, da das Niveau dabei ruhig 
blieb, doch die Dtinungen verursachten Veranderungen des Horizonts, die in einem laiigsamen, 
rhythmischen Hin- und Herwandern der Libellen zu beobachten waren und mitunter so stark 
wurden, daB die Pendeluhr stehen blieb. Nur in den Wintermonaten, Mai bis inkl. August, 
fielen diese SUIrungen fort, weil das Eis damals in weitem Abstand von der Gaussstation 
fest lag und die vom offenen Meer im Norden her vordringenden Dtinungen abschwachte. 
Noch im April und wieder im September muljte man dagegen auch bei schunem Wetter gewhrtigen, 
daB die Pendeluhr plstzlich stehen blieb. 

Eine zweite Schwierigkeit ftir die Verwendung der Pendeluhr lag in  den riiedrigen Tempera- 
turen und war doppelter Art. Einmal waren die Stahlblattchen, an welchen das schwingende 
Uhrpendel hing, in der Kiilte so starr geworden, dad das in heimatlichen Temperaturen fur sie 
abgeglichene Uhrgewicht nicht mehr ausreichte. Dem Obelstand wurde durch ein doppelt SO 

schweres Gewicht und durch eine Vergr6ljerung der in Betracht kommenden Elastizitiltsverhtiltnisse 
erfolgreich abgeholfen. Diese letztere wurde durch eine Verliingerung der Stahl blgttchen erreicht. 
Zweitens hat die Kontaktvorrichtung in der Iialte versagt, weil die sich im Pendelgang 
periodisch berlihrenden und so den StromschluB bewirkenden Metallteile vereisten, wodurch der 
regelmiioige StromschluB verhindert wurde. Reinigungen halfen diesem Obelstand ab, doch nie f i r  
lange Zeit, denn bei jeder Offnung des Gehiiuses zum Aufziehen oder auch zum Uhrvergleich, 
wenn das TiZrfenster a d e n  beschlagen war, so dad man nicht hindurchsehen konnte, kam trotz 
grbBter Vorsicht iinmer so vie1 Feuchtigkeit in das Innere, daS die Metallteile von neuem vereisten. 
Trockenversuche mit Chlorkalcium halfen nicht. Eine zeitweilige Unterbringung der Uhr in 
wilrmeren Riiumen, z. B. im Laboratorium des ,,Gauss", entfeinte die Feuchtigkeit wirksamer, 
doch haJf das n u r  so lange, bis die Uhr wieder in die Kalte hinauskam. Eine dauernde 
Aufstellung innerhalb des wilrmeren Schiffes, die dann versucht .wurde, begegnete wieder dem 
anderen ubelstand PGderer Unruhe, da der ,,Gauss" sich bei jedem Sturm stark neigte und 
die Uhr dann zum Stillstand kam. Da solche StiZrme htlufig waren, konnte im Schiff keine 
Gangpeiiode von hinreichender Dauer erzielt werden. 

Schlieljlich wurde folr die Pendeluhr ein besonderes Eishaus innerhalb unseres aus vielen Schollen 
zusammengeschweiflten Feldes auf derselben Scholle erbaut, auf welcher auch die astronomische 
Htitte stand, was den Vorteil hatte, dad es nur  einmal pro Tag zum Vergleich betreten 
werden m u h ,  wilhrend in der astronomischen Htitte, wo die Uhr auf eigenem Stativ zuvor 
gestanden hatte, die hilu+e Anwesenheit des Beobachters mehr Feuchtigkeit entwickelte. 
In diesem Eishaus war das Beschlagen trotz niederer Temperaturgrade geringer, und es wurde 
auch eine Gangperiode von gentigender Dauer erzielt, in welcher die Schwerkraftsbeobachtungen 
zur Ausftihrung kamen, und zwar im Oktober 1902. . Schollenschwankungen durch Dtinungen 
konnten in dieser Zeit schon filhlbar sein, blieben glticklicherweise aber in der Yeriode der 
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Beobachtungen aus. Aul3er der Ruhe der Niveaus war der ungestdrte Gang der Uhr selbst 
hierfiir der beste Beweis. Er bekundete zugleich, daS die zur Schwerkraftsbestimmung in 
Schwingung versetzten Pendel ebenfalls einen ungestdrten Gang gehabt, haben und d& das 
Ergebnis dieser ersten Schwerebestimmung auf schwimmendem Eis somit ein sicheres ist. 

Von Ref1 ex  ion sins t r  u m en t en standen der Haup  t-Ex p edit io n ein kleiner Prismenkreis 
und ein Aluminiumsextant von HAECK p: in Berlin, sowie vier Sextanten zur Verfogung, welche 
Eigentum der Schiffsoffiziere waren. Die letzteren dienten zu den laufenden Bestimmungen 
w&hrend der Seefahrt an Bord, sowie gelegentlich auch zu Beobachtungen auf der Winterstation 
und auf Schlittenreisen, unter welch letzteren die des 11. Offiziers 1%. VAHSEL in1 Oktober 1902 
atn Gaussberg die wichtigsten waren. Von den Schiffsoffizieren wurden fast ausschliekllich 
Sonnenhdhen gemessen, Sternhdlien und Monddistanzen nur  vereinzelt. In  Abwechslung mit 
den eigenen Instrumenten wurde VOII ihnen der Aluminiumsextant von HAECICE seiner Leichtigkeit 
wegen gern benutzt. Die Teilung desselben hat sich nicht gut gehalten und mit der Zeit 
bei der Ablesung Schwierigkeiten bereitet. 

Den P ri s men k r e i  s brauchte ich selbst,und zwar aufNebenstationen oder Schlittenreisen, sowie 
auf der Winterstation zu Sonnenheobwhtungen in den Zeiten, in welchen das Universal der Schollen- 
schwankungen wegen nicht mehr fest genug stand und der helle Polartag Sternbeobachtungen 
unmdglich machte, schlieljlich auch wallrend der Fahrt des ,,Gaussu im Eise, um zu den Beobachtungen 
der Schiffsoffiziere, die iiber dem tnit Eis helegten natllrliclien Horizont maBen, Vergleichs- 
bestimmungen llber einem kthstlichen Quecksilberhorizont zu erlangen. Mehrfach habe ich mit dem 
Prismenkreis auch Monddistanzen gemessen und bediente mich dabei gern eines B tigalstativs,  
auf welchem er sich bequeni um zwei Achsen drehen liel3; die Beobachtungen wurden hierdurch 
wesentlich erleichtert und beschleunigt. Die L&ngenbestimmungen durcli Monddistanzen haben, 
v ie  iiblich, kein gutes Resnltat ergeben und sind auch nicht zur Ableitung der Endergebnisse 
benutzt worden; sie sind aber nichts desto weniger unentbehrlich, weil sie h&ufig die einzige 
Methode sind, die man anwenden kann. 

Es ist dieses eine 
runde, zweiteilige Dose von etwu 10 cm Durclimesser, die oben durch eine ebene Glasplatte fest 
rerschlossen ist. Das Quecksilber befindet 
sich in dein unteren Teile der Dose und tritt bei lcichter Drehung desselben gegen den oberen 
Teil in diesen letzteren ein und bei Rllckdrehung wieder zurilck. Ein Verlust, oder eiue Ver- 
unreinigung des Quecksilbers ist hierlsei ausgesohlossen ; auch ist das Instrument sehr 
handlich. Anfanglich hat man bei der Benutzung Schwierigkeiten, das richtige Sonnenbild zu 
finden, da neben demselben Spiegelungen des Quecksilberbildes an  der verschlieklenden Glasplntte 
und von diesen wieder Rtlckspiegelungen am Quecksilber erscheinen. Man gewdhnt sich aber 
bald, dus richtige Bild zu finden. Es zittert bei leiser Beriihrung, wghrend die Glasbilder 
feststehen, und ist von allen das hellate. Ich ziehe diesen CAsIcLLAschen Horizont jedem 
andern vor. 

SchlieSlich geharte zu der rtstronomischen Ausrthtung der Haupt-Expedition ein 
F e r n r o h r  von STXINHEIL von 68 mm Offnung und 30 Zoll Brennweite rnit einetn terrestrischen 
Okular von 25 facher VergrdSerung und zwei astrononiischen Okularen von 30facher und 60facher 
VergrdSerung. Dazu war nach deli Anguben von M. SCNNAUDER eine sehr praktisclie Montierung 

Der Quecks i lberhor izont ,  den ich benutzt habe, war von CASELLA. 

Dieser Horizont braucht nicht gedffnet zu werden. 

14' 
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zum Drehen in zwei Richtungen von 0. TSOPFER in Potsdam .geliefert werden. Das Instrument 
war vorzt.iglich. Es sollte zur Beobachtung von Sternbedeckungen dienen, doch konnten solche 
des Wetters wegen ti*otz haafiger Ans&tze nicht ausgeffihrt werden. So ist. ea 
nicht seinem Werte entsprechend zur Verwendung gekommen. Es kunnte bei tlhnlichen 
Expeditionen fortbleiben, da man sich zur Beobachtung von Sternbedeckungen auch einfacherer 
und sonst schon verfogbarer Fernrohre bedienen kann. 

Es ist hier der Ort, auch der H a n d f e r n r o h r e  zu gedenken, welche die H a u p t - E x p e d i t i o n  
besail. Es waren drei einfache, lichtstarke Fernrohre for den Schiffsgebrauch und sechs Prismen- 
doppelfernglaser von ZEISS. Von den letzteren hatte eins 12fache, eins 8fache iind zwei 6fache 
VergrUkIerung. Die beiden iibrigen waren Relieffernrohre. Von diesen hatte das eine die 
Vorrichtung zum Distanzmessen bis drei Kilometer, die uns z. B. ffir die Messring von 
Eisbergentfernungen vom Schiff aim notzlich war, da man bei gleichzeitigen Winkelmessungen [nit 
dem Sextanten dann die Dimensionen des Eisbergs feststellen konnte. Das Instrument lieB sich 
auch auf schwankendem Schiff gut handhaben und nach einer eingetretenen Dejustierung an 
einer bekannten Entfernong leicht korrigieren. Auch das andere Relieffernrohr wurde gern 
benutzt. Von den vier erstgenannten Prismendoppelfernglasern wurden auf See die schwacheren 
Vergr6Berungen bevorzugt, weil es bei den stgrkeren schwer war, das Instrnment ruhig genug 
zu halten. Rei den Schlittenreisen ist mir jedoch die sttirkste VergraBerung die wfinschens- 
werteste gewesen, und ich habe mit ihr manches feststellen kunnen, was ich sonst nicht gesehen 
hstte. Die obige A usrfistnng niit Handfernglilsern war reichlich, doch sind alle auch dauernd 
benutzt worden. 

. Von Hi l f s in s t rumen ten  for astronomische Arbeiten kann ich an den me teo ro log i schen  
kurz vorobergehcn, weil dieselben in dem ineteorologischen Teil dieses Werkes Erwtlhnung 
finden. Das meteorologische Inventar der H a u  p t -Exped i t ion  war ihrern Zweck ~entsprechend 
nattirlich reichlich. Bei den astronomischen Arbeiten wurden die kleinen Schleirderthermorneter 
von Fvms gern verwandt, auch auf der Winterstation, da sie zur Einlage in Chronometerkasten, 
zur schnellen Ermittlung von Instrutnenten- und Lufttemperaturen und zu allen anderen 
Zwecken sehr bequem sind. Der Lufdruck wurde ztuf Nebenstationen mit Bomsschen Aneroiden 
ermittelt und auf der Winterstation entweder auch mit einem poden RoHNEschen Aneroid, das 
in der astronomischen Htitte lag, oder, wenn dieses eingefroren war, dem Normalbarometer der 
Gausssfation direkt entnommen. Schleuderthermometer ffir die verschiedenen Zwecke habe ich 
zwanzig mitgehabt, und das war nicht zu viel. Von Aneroiden waren vier kleine Reiseinstrumente 
und ein groiles, sehr empfindliches, d l e  von BOHNE, zur Stelle und sind arich alle zur Ver- 
wendung gekommen. 

Ein wunder Punkt in unserer Ausrtistung, welcher alle wissenschaftlichen Arbeiten betraf, 
waren die B e  o bach  t u n  gslani p en ,  obgleich denselben nattirlich besondere $ufmerksamkeit 
gewidmet worden war und Lampen der verschiedensten Konstruktion reichlich zur Stelle waren 
in Gestalt von St~rmlaternen,~ Zweiradlampen, Schiffskoinpafllaternen, Hugellampen, Ochsenaugen 
und anderen Systemen, far Petroleum sowohl wie far 01. In  den Stfirmen hat aber kein System 
genilgt, so da13 far die meteorologische Station schlieBlich eine von einer Trockenbatterie gespeiste 
elektrische Beleuchtung benutztl werden muilte. Die Dynamomaschine des ,,Gauss" kam wtlhrend 
der uberwinteriing nicht zur Verwendung, weil wir der Kohlenersparnis wegen den Kcssel nicht 
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in Betrieb haben konnten, der mitgenommene Windmotor zum Ersatz nicht genllgte iind der 
unaufh6rlichen StOrme wegen v.on seinem Platz auf detn Maschinendeckshaus des ,,Gauss" wieder 
entfernt, werden mul3te. 

Rei ' den astronomischen Arbeiten hat die Beleuchtung nattirlich nicht unter den S t t h m i ,  
wohl aber sehr erheblich unter der Kalte zu leiden gehabt. 01 wurde fest und unbenutzbar, 
und auch das Petroleum wurde dick und trllbe. Die Gliiser beschlugen stllndig infolge des 
Temperaturgegensatzes innerhalb und aul3erhalb der brennenden Laterne. Innen 'wurde das 
GefdB beim Gebrauch von Petroleum haufig so warm, dad das Petroleum vergaste, Stichflammen 
gab und die Gefiide aufltitete. Zur Verht'itung dessen mul3te man die Latnpen (Iffnen, damit 
die GefiiBe abklihlten, hatte danach aber sicher n i t  Niederschlagen ani tnittlerweile auch 
abgekt'ihlten Glase zu rechnen. Zur Reinigung war dann ein erneutes Offhen notwendig, 
was auch nicht for lange half. Kurz es war ein standiger Kampf, und man mullte froh sein, 
wenn die Lampen im Moment des Gebrauchs wirklicli gebruuclisfithig waren. Von diesen 
Schwie r  i gke i t en  der Beleuchtung in der Italto wird man sich schwer cine Vorstellung tnachen; 
sie ltosten vie1 Zeit und Arbeit und beeintrschtigen damit indirekt uuch die Beobachtungen 
selbst. Ftir kanftige Flille wt'il.de ich raten, sich for Beobachtungszwecke auf andere Beleuch- 
tungsmittel als 01 und Petroleum einzurichteti, am besten wohl auf Elektrizitiit durch 
Mitnahme kleiner, aber nicht zu schwacher Akkumulatorlampen und geeigneter Vorrichtiingen 
zii ihrer FOllung, unabhangig von den durch die Kessel oder Windmotoren in Betrieb zu 
setzenden elektrischen Einrichtungen des Schiffes. 

Ebenso schwierig ist es gewesen, die Drehung der Instrutnentenachsen d u r c h  So hmieren  
hinreichend leicht zu erhalten. Ich habe bei Temperatiiren beobachten mOssen, in denen das 
Quecksilber gefror oder doch detn Gefrierpunkt nalie war, und bei diesen hahen auch die 
feinsten, sicher in bester Quulitllt von kuncligen niechanischen Werkstlitten gelieferten Instrumenten- 
tile versagt. Das Drehen urn die Achsen war haufig nur bei Anwendung einer gewissen Gewalt 
maglich, die nat t~l ich for die Gate der Beobachtungen schiidlich war; es kam auch vor, daS 
die Drehung t'iberhaupt nicht gelang. Das Schmieren [nit Petroleutn fiihrte etwas weiter, doch 
ist aiich clieses dick und triibe geworden. Ich habe zuletzt ein Geweht-schmiertnittel, Ferruginol, 
angewandt,, in welchem Ather enthalten war. Dasselbe war unbestiindig, reichte aber filr inanche 
Beobachtungssatze aus. Gedacht wurde unsererseits auch an Graphit, doch ist die Probe dafiir 
nicht gemttcht worden. Man wird dieser li'rage der Schmiermittel wie der Beleuchtungsfrage bei 
ktinftigen Polarexpeditionen besondere A ufmerksarnkeit zuwenden mtissen, iind ich glaube, daB 
sich darin noch manche Erleichterung schaffen IiiSt, die uns gefehlt hat, 

Von l i t e r a r i s chen  Hi l f smi t te ln  bei den astrohomischen Beobachtungen habe ich auSer 
dem Fun&mental-Katalog for den sfidlichen Sternhimmel von A. AUWERS, der am meisten bot, 
sowohl die deutschen wie die eiiglischen und amerikanischen iiautischen Jahrbhcher benutat. 
Bei Stern beobachtungen hatte ich am liebsten das amerikanische Jahrbuch (Ametican Ephemeris), 
bei den Reduktionen das englische (Nautical Almanac) zur Hand, bei Mondbeobachtungen und 
-reduktionen das engliscbe. Das deutsche nautische Jahrbuch ist vorztiglich Obersichtlich und 
klar, bietet aber weniger als die anderen und reichte mir haufig nicht aus; nur for Sonnen- 
beobachtungen und -redu ktioneti habe ich es imnier verwand t. Far Sternbeobachtungen muS 
man danebeii das Berliner Astronomische Jahrbuoli vel-wenden, urn das Gleiche xu haben, wie 
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in den englischen und amerikanischen Blichern allein. Die Verwendung dieser einen oder 
anderen Ephemeride wird bei dem Beobachter teilweise auch Geschmackssache sein. Ich trat 
allen dreien mit dem gleichen Mad von Vorbereitung entgegen und gelangte zu dem obigen 
Urteil durch den Gebrauch. 

Far die Reduktionen habe ich stets mit gleichem Vorteil TH. ALBREOHTS ,,Formeln und 
Hulfstafeln", sowie die vier-, fiinf- ' und sechsstelligen Logorithmentafeln desselben Verfassers 
angewandt, die mir nicht allein der eigenen Obung wegen, sondern auch objektiv als 'aie besten 
erscheinen. Sehr erwanscht ist auch der daiin mitgeteilte mathematische Formelschatz. ', Von 
Lehrbiichern benutzte ich HR~SNNOW und CHAUVBNET, von denen das letztere heute wohl den Vorzug 
verdient. Filr einfachere Orientierungen ist das neue Lehrbuch der Navigation der Deutschen 
Marine vortrefflich, und auch das Handbuch der nautischen Instrutnente darf man als ein 
unentbehrliehes Hilfsmittel hierbei bezeichnen. 

Von den geodatischen Ins t ru inenten  d e r  Haupt -Expedi t ion ,  die gelegentlich auch 
astronomischen Zwecken gedient haben, kann hier n u r  kurz die Rede sein. Dazu gehorte der 
Pendelapparat nebst Zubehur, das .kleine Universal von M. HILDEBRANDT Nr. 2923, ein photo- 
grammetrischer Apparat von L. OTT in Kempten, Stangen und Blinder zur Basismessung, Mi ren- 
scheiben und -spitzen nebst Klammern zur Befestigung, Lattenrichter, StahlbandmaBe zu 10 und 
zu 25 m, ein Holzmeterstab und' ein fein geteiltes Stahllineal auch zu Zeichenzwecken. Diese 
Apparate haben namentlich zu Triangulations- und Kartierungszwecken gedient; ihre Ein- 
richtung und Verwendung ist bei der Darlegung dieser Arbeiten (Band I und Band 11, p. 3ff.) 
beschriehen worden und der Pendelapparat bei der Mitteilung der Schwerkrttftbestimmungen 
(Band I). 

Nach dieser Besprechung der Instrumente habe ich de r  astronomischen Sta t ion  d e r  
H a u p  t - E x p e d i t i o n  am Winterlager des ,Gauss" zu gedenken und hier zunaGhst der 
Beobachtungshiltte. Dieselbe, in Potsdam aus Holz konstruiert, war 4 m lang und 2 m breit 
und bestand innerhalb dieses Umfanges aus zwei gleich groben Teilen, die zu einer Htitte 
zusammengesetzt oder auch getrennt als Einzelhlitten aufgestellt werden konnten. Wande, FuB- 
boden Wund das platte Dach bestanden ails Holzplatten von j e  ein Quadratmeter GrdBe, die mit 
Klammern leicht an das Ralkengerht befestigt wurden, welches seinerseits die Fugen zwischen 
den Platten deckte. Diese Einrichtung hatte den Vorteil, daB jede Stelle der Htitte freigemacht 
werden konnte, urn unten die Stative unabhgngig von dem Holzboden auf dem Eisuntergrund 
aixfzustellen, nach allen Seiten Horizontalwinkel messen und nach oben in allen Richtungen 
H6hen beobachten zu k6nnen. Letzteres war bald nicht mehr notig, weil ich den astronomischen 
Dienst gar12 auf Meridianbeobachtungen (Hahen und Passagen) einrichtete; infolgedessen wurde 
das Dach derart geandert, daS ein mittlerer Lengsstreifen mittels einer einfachen Zugvorrichtung 
genffnet werden konnte, wghrend die beiden Seitenstreifen nun ganz befestigt wurden. Die so 
bewirkte fiffiung eines Meridianspalts war hinreichend und leichter auszufiihren als die Entfernung 
aller einzelnen Dachplatten; auch gewann die Htitte dadurch an Festigkeit, was sich als 
wiinschenswert erwiesen hatte, nachdern vorher die Dachplatten in einem Sturin einmal fort- 
gefilhrt und das ganze Innere so vollstandig mit Schnee erfallt gewesen war, daS die Instinmente 
darin ausgegraben werden muDten. Da die Stilrme immer ails Osten kamen, wurde die 
Einrichtung so getroffen, dab die Meridianplatte nach Osten hin aufmhlug. 
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Innerhalb der Hlitte stand das Universal auf einem St,ativ in der Mitte der stidlichen Halfte 
direkt auf dem Eis. In  der Sildostecke stand ein Eispfeiler mit dem Pendelapparat, in der 
Stidwestecke zeitweise die Pendeluhr auf ihrem Stativ, beides auf dem Eis nach Eutfernung der 
entsprechenden Bodenplatten der Htltte. uber diesen Instrumenten waren an den1 Balkengerbt 
Konsolen befestigt for Chronometer, Lampen, Rlicher usw. Auch die heiden nardlichen Ecken 
der I-Iti tte hatten Konsolen. Unten in der Nordostecke stand der Kontaktapparat init Fernrohr fitr 
die Pendelbeobachtungen, nebst Batterie, 12elttis, 43alvanometer und anderem Zubehar. In der 
Mitte des nardlichen Teils der Hlitte stand ein zweites Stativ, welclies filr das STEINHEILSche Fernrohr 
oder flir das kleine Universal zu geodiitischen Zwecken benutzt wurde. An den Lgngswiinden 
unten befanden sich Kasten zur Aufbewahrung von Instrumenten und Zubehdrteilen. 

So hat die Hlitte vie1 enthalten. Es hatte Vorteil, die Einrichtung filr Schwerkrafts- 
beobachtungen und astronoinische Messungen am gleichen Ort zii haben, weil so Transporte von 
Chronometern und anderen Dingen eiapart wurden und die einzelnen Beobachter sich andererseits 
auch nicht stbrten. Die Mbglichkeit, bei Abnahme der oberen Wandplatten vom Universal &us 
ringsheruni Horizontalwinkel messen zu kannen, war geboten, weil die Station auf einem 
scliwimmenden Eisfeld lag, dessen etwaige Verschiebungen im ganzen und in seinen Teilen durch 
Triangulationen kontidliert werden mufiten. Die Hlitte ist mit Vorteil auch zu photographisclen 
Arbeiten benutzt worden, so ftlr die Aufnahme von Eisstnikturen an geschliffenen Eisplatten 
durch H. GAZERT ; durch Abnahme der verschiedenen Wand- und Dachplatten konnte man die 
Beleuchtung treff lich variieren. Schneedicht war die Hlitte niclit, und es haben sich innen 
gelegentlich auch kriiftige Wehen gebildet. Eine Schwerkraftsbestimmung ist auf diese Weise 
vereitelt worden, astronomische Arbeiten aber natilrlich nicht, da diose bei den Schneestilrmen schon 
an sich unmaglich waren. Die Instrumente wurden immer noch durch Kappen geschiltzt. 
Milhsam war es in den Schneestlirmen zum Chronometervergleicli hineinzukommen und danach 
wieder die Tore zu schliefien; ohne einen Gehilfen mit Spaten gelang clas nicht, doch ist in 
den Schneesthmen eine Begleitung filr den Weg voiii Schiff bis zur Hlitte auch sonst notwendig 
gewesen, Er war etwa 250 m lang, doch dann nur init, Hilfe von Kabeln zu finden, an denen 
man sich entlang zog, schon urn sich halten zu konnen. 

Die nardliche lag 
255 m voryi Universal entfernt und diente uls Meridianmarke bei Zcitbestirnmungen, sowie auch 
zur Kontrolle der Lage des Eisfeldes zwischen den einzelnen Beobachtungstagen, lhr Aziniut 
wurde, so oft es anging, von neuern mit (T Octant#is bestitnmt und nur, wenn dieser kleine 
Polstern bei der milchigen TrUbe des Himinels unsichtbar war, als unverhdert benutzt. Die  
Stidmire lag nur 29 m vom Universal entfernt auf einem Eishligel, der die weitere 
Aussicht nach Sliden verdeckte. Sie diente wesentlich als Hilfspunkt in dem Dreiecksnetz, dessen 
wiederholte Vermessung die Lage des Eisfeldes kontrollierte ; um als Meridianmarke bei Zeit- 
bestimmungen dienen zu kdnnen, lag sie zu nahe. Die Beleuchtung beider Miren erfolgte mit 
Petroleumlampen, die in IEiisten hinter der Mirenscheibe standen und ihr Licht durch einen 
Schlitz zum Universal gelangen lieSen. Die KompaSlampen des ,, Gaussu waren hierftlr besonders 
geeignet und ihr Licht auch bei der weiteren Nordmire und der kalten scliweren Luft, die 
unten ilber dem Eisfeld lagerte, in der Regel von genilgender Helle. Bei gral3eren Entfernungen 
mllSte man jedoch filr die Anlage solcher Miren hahere Standpunkte wtihlen, da die Luft 

Nahezu im Meridian der Hlitte waren zwei Miren angelegt worden. 
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unmittelbar fiber dem Eisfeld besonders dick und such am meisten durch Eisnebel getri'lbt ist. 
Dann wtirde allerdings die Bedienung der Miren schwierig werden, da bei Dunkelheit auch kurze 
Wege tiber die unruhige Eisoberfltiche sehr beschwerlich waren. Fur die Beobachtungen wL'e 
ein weiterer Abstand auch der Nordmire wohl vorteilhaft gewesen, doch muate man sich der 
Schwierigkeiten des Eisfeldes wegen mit der geringeren Entfernung begnagen. 

Wenn ich die Vortei le  und d ie  Nachteile d e r  astronomischen Sta t ion  am Winter- 
lager des ,,Gaussu aus deni Gesagten noch kurz zusammenfasse, HO waren die  Nachtei le  in erster 
Linie in der Lage  auf e inem schwimmenden Eisfeld begrandet. Hebung iind Senkung des 
Eisfeldes mit den Gezeiten ist freilich auch bei den Pendelbeobachtungen nicht als st6rend 
empfunden worden, wohl aber im Sommer und den anschliefienden Zeiten des Friihjahrs und 
des Herbstes, also schon im September und noch im April, gelegentliche Schwankungen der 
Schollen, die von Diinungen herrtihrten und an einem rhythmischen Wandern der Blasen in 
den Libellen kenntlich waren. Dieses wurde schon bei Besprechung der Pendeluhr erwtihnt 
(Seite 106). AuBerdem hat das ganze Eisfeld im Laufe des Jahres eine kleine Drehung erfahren, 
deren Betrag und Verlauf unten dargelegt ist. Dieselbe begann mit dem Aufbruch einer Spalte 
etwa 300 M westlich von der astronomischen Htitte, der einen Sprung des Miren-Azimuts und 
danach eine langsame Drehung der Nordrichtung gegen Osten hin zur Folge hatte und &ne 
stilndige Kontrolle der letzteren durch Azimutbestimmungen notwendig machte. Die Auf- 
s te l lung  auf Eis hat keine Nachteile erkennen lassen. 

Die Beobachtungen waren durch die Ittilte, welche die Beweglichkeit um die Achsen, die 
Beleuchtung iind die Klarheit der Glliser beeintrtichtigte, ferner durch Eisnebel unten und 
milchigen Schleier oben, bisweilen auch durch Siidlicht erschwert, die den am meisten anwendbaren 
Polstern (I Octantis bei seiner Kleinheit verdeckten. Es ist vorgekommen, dttfi ich zu sechs 
Einstellungen von a: Octantis trotz giinstigen Wetters 2% Stunden gebraucht habe. Die vielen 
Schneesttirine lieBen es besonders im Winter weit seltener, als es wilnschenswert war, zu 
Beobachtungen kommen, wilhrend in  den Sommerinonaten Dezember und Januar die blendende 
Helle des Polartages Sternbeobachtungen fast gtinzlich verhinderte. 

Ein Vor te i l  d e r  S t a t i o n ,  der zuftillig erreicht war, doch for ktinftige Ii'alle beachtenswert 
ist, lag darin, da13 die astrononiische HUtte frei von Verschtittung durch Schneewehen blieb, 
wilhrend unser erstes magnetisches Observatorium und auch andere Anlagen durch solche 
zugrunde gingen und verlegt werden mufiten. Das wtire bei der astronomischen Htitte besonders 
empfindlich gewesen. Dieser giinstige UInstand kam daher, da13 die Htitte in Lee des Schiffes 
lag, ntimlich direkt westlich vom ,,Gaussu, der eine genau nord-stidliche Richtung hatte und quer 
zu den herrschenden 6stlichen Schneesttwmen lag. Vom Bug und vorn Heck des Schiffes beginnend 
haben sich mikhtige Wehen noch weit an der 250 m entfernten Htitte vorbeigezogen; diese 
selbst dazwischen blieb aber frei, da eine Wehe, die mittschiffs vom Schornstein des ,,GaussG und 
dem Maschinenhaus ausging, im Laufe des Jahres nicht bis zur astronomisehen Hfitte anwuchs. 
Auch haben die feinsten, kaum sichtbaren Aschenteile, die aus dem Schornstein gekommen und von 
den ostlichen LuftstrUmungen hauptstichlich nach Westen zerteilt waren, dazu beigetragen, Schnee- 
ansammlungen direkt westlich vom ,Gaussu zu zerstoren, da sio den SchmelzprozeB in der Sonne 
bef6rderten. Dieses waren gbnstige Momente fiir die Lage der astronomischen Hfitte, an die bei 
der Anlage nicht gedacht worden ist und die sich auch schwer vorhersehen lassen, da Schneewehen 
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ganz anberechenbare Bahneii einschlagen. lmmerhiri sollte man in ktinftigen Fallen, -soweit 
es mbglich ist, diese Momente bemuBt mit in Betracht ziehen. Sie haben uns vie1 Arbeit 
erspart und die Resultate verbessert. 

Die Kerguelenstation’) konnte ihre astronomischen Arbeiten an die im Jahre 11374 am 
gleichen 01% gelegene englische Station zur Beobachtung des Durchgangs der Ventis vor der 
Sonnenscheibe anschliehn .und teilweise auch noch deren Pfeiler und sonstige Einrichtnngen 
benutzen. Sie hat wesentlich Zcitbestimmungen auszuftihren gehabt, die im Januar 1902 rnit 
dem Univeraal M. Hildebrandt Nr. 2892 und dem Prismenkreis von HAECICE von mir eingeleitet 
iind sptiter durch E. WERTH, J. ENZENSPERQER und IC. LUYICEN mit einein kleinen Universal 
von M. HILDEBRANDT, sowie mit einem Theodoliten voii COOK und einein Sextanten fortgesetzt 
worden sind. Von Chronometern standen der Expedition Brscking Nr. 1330, ferner Hornby 4 1 1, 
Frodsham und Baker 6149 und Hewitt 865 zur Verftigung, sowie zwei Uhren voi~  Lange und Soline 
Qualittit Ia. Eine besoiidere astronomische Beobachtungshlitte hat die Station nicht errichtet, 
sondern ihre Instrumente im Bedarfsfdle jedesmal aufgestellt. Abgesehen von einem groBen 
Universal und einem Ferrirohr zur Beobachtung von Sternbedeckungeii entsprach die astrononiisch- 
geodltische Ausrtistung der ICerguelenstation in jeder Beziehung der der Haupt-Expeditioii. 
Schwerkraftsbestimmungen sind im Januar 1902 n i t  dem Apparat der letzteren von mir auch 
auf Kerguelen ausgefilhrt worden. 

Von we i t e ren  f e s t e n  S ta t ionen  der Expedition, di’e sie neu bestimmt hat, ist der 
astronomische Punkt am Gaussberg hervorzuheben, der mit dem kleinen Universal M. Nildebraiidt 
NP. 2923 und rnit dem Sextanten R. VAHSELS in Verbindung mit zwei Uhren von Lange und 
Sdhne, Qualittit Ia festgelegt worden ist. Die Beobachtungen erfolgten im Freien immer an 
derselben Stelle unweit des Zeltlagers an der Nordseite des Gaussbeigs (Band 11, Tafel I). 
AuBerdem sind einige Stationen zu erwiihnen, die bei sorilbergehenden Aufentlialten wahrend 
der Schlittenreisen, wahrend der Veriiiessungen auf dem Inlandeise und wiihrend der Fahrt 
des ,,Gaussu durch das Scholleneis rnit dem Theodoliten, deni Prismenkreis oder mit Sextanten 
festgelegt ’ worden sind. Die Ergebnisse dieser Uestimmungen sind ini dritten Abschnitt dieser 
Arbeit mitgeteilt worden. 

Von f r t i he r  b e s t i m m t e n  Pos i t i onen ,  an welche die Expedition aiischliefien konnte, 
Waren aufier Kerguelen die wichtigsten die Sternwartel; voii ICiel und Kapstudt,, sowie die 
Hafensignale von Ihpstadt, Simonstown, St. Helena und Ponta Delgnda auf San Miguel (Azoren), 
Die Positionen dieser Orte sind in allen nautischen Tabellen und Segelhandbtichern enthalten. 
For Peilungen zur Chi.onoineterkontl.olle wahrend del@ Fahrt,, oline spator bei der Ableitung der 
Chronometergtinge und -stands berilcksiclitigt zu yerden, kam das Hafensignal von Dover, dann Kap 
Lizard, Madeira, Porto grande auf Sa6 Vicente (Kapverden), St. Paul, Neu-Amsterdam, Durban 
und Ascension in Betracht, deren Orte auch aus den Segelrtnweisungen entiionmen wurden, 
wahrend unsere Anpeilungen von Possession-Eiland der Crozet-Gruppen und von Heard-Eiland 
umgekehrt die frliher angenommenen und auf Seekarten oder in Segelhandbfichern mitgeteilten 
Positionen dieser Inseln kon trollieren kbnnen, da unsere Chrononietersttinde hei beiden gut 
bekannt waren. 

- 
. 
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1) Uber Einzellieiten der Ausriistung und Lage dieser Sttltion sind im 11. und VI. Bande dieses Werkes durch 
E. WERTX und K. LUYKEN nllhere Mitteilungen gemacht worden, so da5 hier wenige ergiinzende Angaben genUgen. 
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Die mitgeteilten ozean i schen  S t a t i o n e n  d e s  ,Gaussu sind zum weitaus grlil3ten Teil aus 
Messungen von Sonnenhahen gewonnen worderi und beruhen auf unseren von J. DOMKH: neu 
abgeleiteten Chronometerstiinden. Die Positionen des Schiffsjoornals sind also auf Grund der 
nach der Riickkehr ermittelten Stande und Gange korrigiert worden. Wo solche Bestimmungen 
fehlen, sind die Orte des ,,Gauss& aus dem mit Log und Kompafl geffihrten Besteck interpoliert 
und fiir die Besteckversetzung korrigiert worden, woriiber im vierten A bschnitt nikhere Mitteilungen 
erfolgen. 

2. Die Beobachtungsmethoden. 

Die von der Expedition zu verwendenden z.weckmal3igsten Methoden sind in der (S. 100) 
erwiihnten Anleitung von A. AUWERS dargelegt' gewesen. Sie seien hier kurz erwiihnt zugleich 
mit den Abweichungen davon, welche durch die lokalen Verhiiltnisse erforderlich wurden. 

Fur Zei tbest immungen waren zwei Gruppen von Methoden empfohlen worden, Hlihen 
und Kulminationen. Die' H s h e n  sollten vorzugsweise von hellen Sternen zwischeri 45 und 70" 
siidlicher Deklination bei Abstgnden von etwa drei bis fanf Stunden von ihrer Kulmination 
gemessen und auf die tistliehe urid westliche Seite msglichst gleich verteilt werden. Die Zeiten 
ffir die Messungen auf der Ostseite und auf der Westseite sollten im Mittel nahe zusammenfallen; 
ihre Anzahl sowie die H6hen selbst sollten auf beiden Seiten angeniihert die gleichen sein, nnd die 
Reihenfolge der Messungen zu beiden Seiten und in beiden Kreislagen unter Drehen und Durch- 
schlagen des Fernrohres symmetrisch. Hierfiir sollte auf der Hauptstation das grol3e Universal, 
auf Nebenstationen das kleine oder auch der Prismenkreis dienen. In den Sommermonaten 
November bis Januar sollten Sonnenhahen mit dem Yrismenkreis bei Stundenmitteln von 5"-6 
rllorgens uiid abends nach Bedarf hinzugezogen werden. Die Methode der Kulmina t ionen  
war nur for die Hauptstation empfohlen worden, wenn das grol3e Universal eine feste Auf- 
stellung im Meridian erhalten konnte, um Passagen an Sternen verschiedener Deklinationen und 
symmetrisch in beiden Kreislagen nach Umlegung des Instruments in seinen Lagern zu beo bachten. 
Lediglich fiir Gangbestimmungen, z. B. in der Zeit der Pendelbeobachtungen, konnten Passagen 
durch den Meridian eines scharf einstellbaren irdischen Objektes zur Aushilfe dienen. 

Bei der Lage unserer Station auf einem schwimmenden Scholleneisfeld konnte die Methode 
d e r  Kulmina t ionen  nicht zur Verwendung kommen, weil der Standort des Instruments 
sich bewegen konnte und tatsiichlich auch eine geringe Drehung gehabt hat. Der Meridian 
mullte bei jecler Beobachtungsreihe erst von neuem bestimmt werden. Irdische Objekte von 
bekanntem und unveriknderlichem Azimut waren aus dem gleichen Grunde nicht vorhanden; 
auch die Formen der Eisberge, welche die einzig verwendbaiten irdischen Objekte gewesen wgren, 
waren nicht scharf genug, um den Meridian danach einrichten zu klinnen. Die Methode  d e r  
H a h e n  ist auf Nebenstationen verwandt worden, und zwar wesentlich in Gestalt der Messung von 
Sonnenhahen rnit dem Prismenkreis, seltener mit dem kleines Universal. Auf der Haupt- 
station wurde dieselbe in den hellen Sommermonaten zur Ergiknzung herangezogen. Sternhahen 
habe ich dagegen selten gemessen. Die meisten Zeitbestimmungen der Haupt-Expedition sind 
,durch Messung von Sternaz imuten  zu beiden Seiten nahe am Meridian ausgefuhrt worden. 

Der Grund dieser Mahahme lag in der kurzen Dauer gtinstiger Beo bachtungszeiten, welche 
ein mbglichst schnelles Arbeiten zur PAicht machte, ferner in der meist vorhandenen milchigen 
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Trfibe, welche selten beide Seiten des Himrnels fir Hshenbeobachtungeri frei lied, bisweilen ttuch 
an den Stidlichtmn, die denselben Effekt hat8ten, und nic;ht zum mindesten an der ICiilte, welche 
das Aufsuchen der Sterne mit dem Fernrohr sehr erschwert hat. Fiir Reobachtung von Azimuten ain 
Meridian waren die Sterne init Hilfe der Nordniire leicht zu finden, ehe die Glgser beschlagen 
waren und ohne die starren Achsen viel und gewaltsam drehen zu mussen, wahrend das Auf- 
suchen der Sterne fiir B6hentnessungen aul3erhalb des Meridians viel Zeit erforderte. Bei Be- 
obachtungcn am Meridian war es ferner maglich, die Hhtte an den Seiten geschlossen zu lassen, 
wghrend man sie fUr Hshen aul3erhalb des Meridians ganz (Jffnen mul3te. Dieses war ffir den 
Boo bachter in der groben ItUlte wesentlich scliwerer und auch an sich eine zeitraubende 
Arbeit, weil die Wandplatten festgefroren waiw.  So schien die Verwendung von S te rnaz imu  t en 
a m  Meridian die beste Methode zu sein. 

Da13 im fibrigen jede Msglichkeit zu Zeitbestimmungen benutzt worden ist, braucht nicht 
besonders betont zu werdcn; das war bei der Ungunst der Witterung, also wesentlich der vielen 
Schneesttirme wegen unbedingt geboten. In jeder Woche Zeitbestimmungen zu machen, 'wie es 
in der Anweisung von AUWICRS als genfigend bezeichnet worden war, ist ausgeschlossen gewesen. 
Im August 1902 z. B. lag nicht ein einziges Mal die MGglichkeit zum Beobachten vor. Dank 
der Giite irnserer Chronometer hat der Zeitdienst, wie ihn das Wetter eilaubte, indessen 
geniigt. Vergleichungen aller Chronometer und Uhren sind wilhrend der ganzen 
Reise. tsglich erfolgt, desgleichen Temperaturbestimmungen der Chronometer. Nur die Reihenfolge 
dieser Vergleiche zwischen den einzelnen Instrumenten hat etwas gewechselt, j e  nach den Stand- 
orten, welche dieselben f U r  den jeweiligen Gebrauch haben mul3ten. An jedem Standort ist 
ein Thermometer stationiert gewesen und beim Vergleich abgelesen worden. 

FUI- die P o l  hshenbes t i inmung war, entweder die Messung von verschiedenen Zenit<distanzen 
bis zu etw:i 70° bei fester Meridianstellung des Inetrument's an Siid- und Nordsternen in m6glichst 
gleichen AbstUnden urd in beiden Iireislztgen empfohlen worden odela die Beobachtung von 
Zirkurnmel.idian-Zenitdistunzen einzelner Sterne zwischen 30 und 70" inaglichst gIeichm&& iin 
Norden und im Siiden am Meridian und ebenfalls in beiden lireislagen. Die letztere Methode 
ist zur Verwendung gelangt, weil der Meridian selbst nicht fest lag und immer erst bestiinmt 
werden muBte. Auch hierbei hat die Nordmire gute Dienste geleistet. Fur Nebenstationen, 
sowie zum Vergleich i h e r  Resultate mit denen der Hauptstation und zur Aushilfe auf dieser 
sind auch Zirkumineridianh(Jhen der Sonne mit detn Prismenkreis beobaclitet worden, wie ea in 
der Anweisung verlangt worden war. Erweiterte Benbachtungsreihen im AnschluB hieran zum 
Studium der lokalen Refraktion konnten dagegen nicht ausgeftihrt werden. 

Fur absolu te  Lthgenbes t i inmungon , waren zur ErmittJung der Zeit des Null- 
meridians in gennu bestimmter OrBzeit der Reihenfolge ihrer Wirksamkeit nach 
an erster Stelle die Beobnchtung von Sternbedeckungen, sodarin die von Mondkulminatiouen, 
Mondazimuten und Monddistanzen empfohlen worden. Arif S te rnbedeckungen ist bei 
jeder Gelegenheit geachtet worden und eine gr6l3ere Summe graphischer und rechnerisclier 
Vorarbeit zur Vorausbestimmung der angengherten Eintrittzeiten dieser Phihome getan, doc11 
leider ohne Erfolg, da die Beobachtung selbst immer durch das Wetter vereitelt worden ist. 
Die Beobachtung von Mond kulminat ionen unterblieb aus detn gleichen Grunde wie Meridian- 
beobachbongen far Zeit- und Breitenbestimmung, docli Mondaziiniite nahe am Meridian in 

16* 
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Verbindung mit den Azimuten geeigneter, dem Mond naher Sterne sind auf der Hauptstation 
mehrfach beobachtet worden und haben die absolute Langenbestimmung fur dieselbe geliefert. 

AuSerdem liegen auf der Haupt- wie auf Nebenstationen auch einige Messungen der Distanz 
Sonne - Mond mittels des Prismenkreises vor, wobei das Bagelstativ zur Aufstellung desselben 
besonders p t e  Dienste getan hat. Die Ergebnisse dieser Bestimmungen sind unten mitgeteilt 
worden, doch nur zur Bontrolle anderweitig erlangter Resultate und Releuchtung der Distanz- 
methode, nicht zur Ableitung der Ltingen selbst. 

Relative Langenbestimm ungen mittels Zeitubertragung sind bei jeder Gelegenheit zur 
Verwendung gekommen. Auf ihnen beruhkn die Schiffgpositionen zwischen den astronomischen 
Positionen fester Orte, die Langenpositionen auf Schlittenreisen, insbesondere die geographische 
Ltlnge des astronomischen Punktes am Gaussberg, sowie die Positionen von Inseln (Possession- 
Insel der Crozet-Gruppe nnd Heard-Eiland), insofern dieselben von den frtiheren Annahmen 
abwichen. 

Die erforderlichen Azi mu t e  fur astronomische, geodatische, magnetische und andere Zwecke 
gingen aus den Meridian bestimmungen der astronomischen Arbeiten hervor und wurden an diese 
angeschlossen. Zur vorlaufigen Orientierung auf der Hauptstation, sowie gelegentlich spater zur 
Ergilnzung und auf allen Nebenstationen wurden die Azimute init Hilfe der Sonne gewonnen, und 
zwar iminer durch gleichzeitige Einstellung zweier Rander am mittleren Horizontal- und am 
mittleren Vertikalfaden des Fernrohrs des Universals, sowie danach syinmetrisch der entsprechenden, 
entgegengesetzten Rtlnder. Diese Methode ist einfach und hat sich bewtlhrt; man kann bei ihr 
verschiedene Zwecke gleichzeitig erreichen. 

Sonnen beobachtungen werden tiberhaupt bei Expeditionen immer im Vordergrund stehen 
miissen; sie werden auf Nebenstationen fast ausschliefllich zur Verwendung kommen und auf 
Hauptstationen zur Erglinzung unentbehrlich sein. Wenn es sich nicht gerade um Azimut- 
messungen handelte, habe ich ftir Sonnenbeobachtungen immer am liehsten zum Prismenkreis und zum 
khstlichen Horizonte gegriffen, und ich mochte auch glauben, dad man damit im ganzen schneller 
und sicherer arbeiten wird als mit dem Theodolit. Nur wenn ich geodatische Arbeiten ausftihrte, 
habe ich auch die astronomischen in direktem AnschluB an jene mit dem Theo,doliten vorgenommen. 
In Polargebieten treten Sonnenbeobachtungen im Winter zurizck, in den hellen Sonimermonaten 
aber um so mehr in den Vordergrund, so da13 sie in Summa dieselbe goBe Wichtigkeit haben 
werden wie bei Expeditionen in andgren Breiten. Aus diesem Grunde wird es sich auch empfehlen, 
worauf ich schon hinwies, die meisten Chronometer und Uhren nach mittlerer Zeit gehen zu 
lassen. Expeditionen haben mit anderen Verhtlltnissen zu rechnen als feste Observatorien, und 
werden der Schnelligkeit und der Leichtigkeit der Ausftihrung wegen manchmal zu Sonnen-, 
beobachtungen greifen miissen, auch wenn Sternbeobachtungen methodisch vorzuziehen sind. 

3. Die Beobachtungsbedinngen. 
Von der Verwendung der Instrutnente und den Schwierigkeiten, welche in der Polarkalte 

vorhanden waren, habe ich vorher gesprochen, desgleichen von der Ungunst des Wetters, welches 
selten Beobachtungen gestattet hat. Die ausgefilhrten Beobachtungen sind in den folgenden 
Abschnitten in extenso mitgeteilt worden, so daB man daraus ersehen kann, wie oft und wie 
lange astronornische Arbeiten maglich waren; es sind nicht viele Stunden, wo es der Fall war, 
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ungenutzt geblieben. Um nun zu zeigen, wie die Reobachtungen vor sich gingen und rnit 
welchen Schwierigkeiten man zu tun hatte, gebe ich im folgenden einige Auszage aus meinen 
personlichen Tagebtlchern, welche die Lage des Beobachters and die Maglichkeiten zur 
Arbeit erlilutern. Ich treffe eine Auswahl, obgleich von allen Beobachtungsreihen iihnliche 
Notizen vorliegen; eine vollstilndige Wiedergabe wtlrde aber Wiederholungen bringen und die 
Charakteristik der Beobachtungslage nicht weiter erggnzen. 

Bis zum 2,Milm 1902 
hofften wir auf Befreiung und stellten entsprechende Bemilhungen an. Danach begann der 
Aufbau der wissenschltftlichen Station auf den grbBeren Schollen der Umgebung. Am 5. Merz 
wurde das Holzn~aterial fiir die astronomische Htitte ausgepackt, am 18. kam das grol3e Universal 
heraus. Am 19. wurde die Hotte nach vorangegangener Orientierung mit Sonnenazimuten errichtet 
und am 22. das Universal d a h  aufgestellt, desgleichen die Halbsekundenpendeluhr. Am 25. M h z  
wurde die Htitte durch einen Sturm abgedeckt und mit Schnee erftillt, wonach die Instrumente 
zur Reinigung wieder ins Schiff gebracht werden muBten. Am 27. Milrz erfolgte die Aufstellung 
von neuem. Dan& begannen die Beobachtungen von der Htitte aus, wahrend vorher meist 
mit dein Prismenkreis neben der Htitte gearbeitet worden war. Am 24. April ist die Htitte 
dann nochmals von einem Sturm abgedeckt und ganz mit Schnee erftillt gewesen, wurde aber 
schnell wieder instand gesetzt, und zwar nun mit stark befestigten Dachplatten, in welchen nur 
der Meridianspalt gegen Osten hin aufzuziehen . war. Ich lame nunmehr einige charakteristische 
Aufzeichnungen ilber die Beo bachtangen folgen : 

7. April  1902.  Morgens Sonne zwischen einzelnen Wolken. Ich mease vormittags Azimute, 
wobei sich der Himinel schnell bezieht. Die letzte, noch notwendige Einstellung war schwer 
zu erhalten. Nachmittags, etwa um 5 Uhr, bricht plotzlich Sturm 10s. Aben& ist die Luft 
dunstig und es herrscht Schneetreiben, doch dartiber sieht man die Sterne. Wieder einmal ver- 
schinelzen Himmel, Erde und Mew. Beobachtungen sind wegen des Schneetreibens unten unmdglich. 

9. April 1902 .  Das Wetter ist ldar und sonnig. In der Nacht ist das Thermometer 
auf -29" C. gesunken und auch heute ist es bitter kalt. Ich messe Sonnenhahen und Aziinute 
'mit detn kleinen Universal. Die Pendeluhr in der Htltte steht. Das Werk wird herausgenommen, 
mit Naphta gereinigt, mit Glyzerin geolt und dann wieder eingesetzt. Es funktioniert aber nicht, 
wohl wegen der H&e. Es Bind - 20" in der astronomischen Htltte. Nachmittags wird trianguliert. 
Es scheint Bewegung im Eis zu sein. Man hbrt es knarren, sieht aber nichts. Auch das Niveau 
des kleinen Universals lhljt nichts wahrnehmen. Dieses dreht sich noch gut um seine Achsen, 
wilhrend das grol3e Universal schon ganz uiigefilgig ist, auch weil die Federn versagen, der 
Killte wegen, ebenso wie die Stahlblhttchen der ' Pendeluhr. Das schbne Wetter halt bis 
6 h  abends an. AIS ich kurz danach zu Sternbeobachtungen hinaasgehe, ist dichte Bewalkung 
bei Stille. Um 11" scheinen einige Sterne durch den Schleier, doch ist es wenig sichtig und 
die Beobachtung geht nicht. Schneller Wechsel. In der astronomischen Hiltte sind - 19" C. 

Auch morgens ist es noch sehr kalt. 
Ich mache Meridianbestimmungen. Das in Petroleum gebadete groBe Universal funktioniert etwas 
besser, doch bleibt filr die Beweglichkeitb iioch vie1 zu wonschen ilbrig. SchlieBlich nehme ich 
Mittagshohen mit der Sonne. Es ist schwer, die Holzplatten von der astronomischen HMte 
abzunebmen, was doch in Potsdam sehr leicht ging. 

Am 22. Februar 1902 war der ,,Gaussu eingeschlossen worden. 

12. April  1902.  Das Nachtminimum war -27,50. 

Die l'endeluhr geht,. 
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Nachmittags und abends messe ich Azimute am Meridian. Es geht sehr gut. Nur ist der 
kleine Polstern ( U  Octantis) schwer zu finden. Das Beobachten wird dann schwierig, weil die 
Achsen nicht drehen und die Gliiser beschlagen. Bald ist o Octantis nicht rnehr zu sehen, weil 
alles beschlagen ist, innen und aul3en. Ich trage beim Beobachten zum erstenmal den Timiak 
(Rluse aus Wolfspelz) und friere trotz langen Stehens bei - 2 8 O  darin nicht. Es ist ganz behaglich, 
das Wetter allerdings auch still. Solange die Sonne liber dem 
Horizont Far, konnte man die Sterne schwer finden. 

Nachmittags werden die Meridianmiren gesetzt. Ein Schlitz von 1 mm 
Breite darin ist zu dlinn, wenn das Lampenlicht dahinter bei der Nordmire auf 255 m Entfernung 
auch noch sichtbar ist. 2 mm Breite war bei dem hellen Licht vor Sonnenuntergang gut. 
Fadenbeleuchtung des Fernrohrs hindert die Sichtharkeit nicht. Nach Sonnenuntergang in der 
Dunkelheit war das Licht aber erst nach 1Bngerem Suchen zu finden und das Bild auch dann 
vie1 schlechter als bei Tage. Die Schlitze werden 
noch erweitert. Abends war wundervoller Sternhimmel. Ein Funkeln, wie ich es noch nie 
gesehen. Viele Sternschnuppen. 

Ausschlage bis zu 4 Pars am 
grol3en Universal. (Es waren Schollenuchwanknngen infolge von Dtinung). Die Miren sind gut, 
nur versagt in der Siidmire die Lampe. Das Fernrohr beschlagt, doch man gewahrit sich daran. 
Der Himmel ist milchig trtibe. Zum Beobachten trage ich Holzwolle in den Skallern (Schuhe 
aus Renntierfell mit der Haarseite nach au&en), und unten Sohlen aus Pinguinfell, doch sind die 
warmen FU13e auch damit noch nicht erfunden. 

3. J u n i  1902 .  Morgens sternklar, n u r  im Stiden eine Dunstbaxik fiber dem Horizont. 
Bald liegen Eisnebel liber den Schollen und Bergen, die empfindlich kalt sind und die Sichten 
stdren. 

Mondbeobachtungen 
verliefen trotzdem schwierig. Alle Achsen sind hart, die Schrauben eingefroren, die Federn 
wirkiingslos und die Gliiser beschlagen. Zu sechs Einstellungen von 0 Octantis werden 
2 V 2  Stunden gebraucht. So kommt man nicht weit, zumal die Lampe der Nordmire mehrfach 
verldschte. Schwere Arbeit. 

Es ist still uncl sternklar, indessen sind um 8h morgens kleinere Sterne 
mit blol3em Auge nicht mehr zu  sehen. Ober dem Horizont liegt Dunst und wohl auch haher 
hinauf. Eisnebel zieht sich zueammen, der die Sichten start und die Nordmire vcrdeckt, obgleicli 
das Licht darin brennt. 

10. J u n i  1902.  Nachmittags sind Sterne sichtbar, doch der Himmel ist milchig trtibe. 
Bald ist nichts mehr zu sehen. Um 7h p. wird es klar. Ich nahm zum Beobachten zum 
ersten Male eine Wollkappe vor das Gesicht, noch ilber Mund und Nase. Dadurch wurde das 
Beschlagen der Glliser vermindert. 

Heute ist gewaltige Refraktion. Von der Reeling des ,Gaussu (also etwa 
2 m tiber der Oberflache des Eises) ist der Gaussberg zu sehen (Hahe 371 m, Entfernung ca. 
85 km), was noch nie der Fall war. Das Wetter ist dabei ungewahnlich klar. Nur am 
Horizont ist Dunst, der auch die Sonne verdeckt, so da13 man nur ihren Standort erkennt. Ich 
messe Azimute, Zeit, Llinge und Polh6hc. Das Beschlagen der 

Der Himrnel ist milchig tr8be. 
Auch Stidlicht starte. 

15. April  1902. 

Der Grund ist Beschlagen des Fernrohrs. 

Bittere Kiilte, die in der Nacht auf -3320 sinkt. 
17. A p r i l  1902. Die Niveaus sind heute sehr unruhig. 

Die Berge erscheinen darin riesig vergrbaert. Es wird nur  ein Dreieckspunkt fertig. 
Nachmittags ist der Himmel bezogen; dann wird er um 6h ganz klar. 

4. J u n i  1 9  02. 

Auch die Achsen sind heute nicht so hart. 
15. Ju n i 1 9 02. 

Es geht heute wunderbar gut. 
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Glilser war noch nie so gering, stbrt heute gar nicht. Das Okularprisma ist verlegt, wodurch 
die Beobachtung von cf Octantis sehr erschwert ist. Von 4h p. an war Sudliclit, am 
schdnsten uni Sh p. Vom Horizont in SSW gehen divergierende geschlungene Strahlen aus, 
stellenweise von groBei* Intensitgt. Ein zweiter Ihoten am Horizont in NNO ist schwzicher. 
Im Laufe des Abends wird e8 wieder trilber. Die letzten Beobachtungen von cf Octantis 
waren schon schwer. 

19. J urii 1 9 0 2. Beobachtungen werden gleich nach deni Mittagessen ca. Ih begonnen. 
Es ist am ganzen Himmel aber schwerer Dunst. Urn 2h p., also nach Sonnenuntergang, ist 
Procyon und andere helle Sterne noch niclit zu sehen. Ich warte bis 3h. Der Dunst bleibt 
stdrend. Von N zieht. cine dichte Nebelbank herauf. cf Octantis ist bei 'beleuchteten 
Filden nicht zu beobachten und auch grdBcre Sterne sehr schwer. Dann ballten sich ani 
Himmel leichtere Wolken zusammen, zwischen denen der Hitnrnel eine violett blnue Biarbe 
annahm, in dem die Sterne besser, aber nicht klar sichtbar waren. Doch uni deli Pol blieb 
Milch. Wie werden sich die Beobachtungen erst gestalten, wenn 
ea heller wird. 

28. J u n i  1902. Morgens ist das Wetter lrlarer und still, Der Mond steht im Dunst, 
doch am Zenit sind Sterne sichtbar, nur etwas durch Sudlicht verschleiert. Morgens werden 
Azimute mit (3 Hydri gemessen, die gut gehen, dmn Miren, dann Zeitsterne. Nocli vor 
Sonnenaufgang verschwinden aber auch die hellen Sterne, selbst die 1. GraBe sind im Dunst 
nicht mehr zu sehen. Nachmittags werden einige Zeitsterne beobachtet, auch o Octantis, 
freilich mit Milhe und Not. Wiihrend eines Umlegens der Achse zur Beobachtung von ," Ilydri 
bezieht sich der Himmel, so da13 diese Steriio in der anderen Ihk4age  nicht mehr und danacli 
gar nichts mehr zu beobachten ist. Urn 7h p. klgrt es wieder auf und es wird nun so klar, wie 
noch nie zuvor. Man sieht mit dem bloBen Auge auch die kleinsten Sterne und am sildlichen 
Kreuz den dunklen Fleck (Kohlensack, wie ihn die Seeleute nenneri) in tiefer Frirbung. Von 
10-1 I h  p. zieht sich ein schaner Sildlichtbogen von NNO bis SW, der dann verschwindet. 

1. J u l i  1902. Frfih ist es klar, doch die Sterne sind lichtschwach. Ein heller Streif 
zieht sich von 0 nach W fiber den Himinel. lch bin zweifelliaft, ob es Sildlicht oder Wolke 
ist, vermute ersteres. Um 3h p. sieht es klar aus, ist aber niclit. o Octantis I&& sich 
bei beleuchteten Fziden nicht einstellen. Ich tnesse einige Hahen, zwei Zeitsterne und Mire. Die 
Luft wird immer dicker. Ein schwaches Sudlicht schwingt sich am Horizont im 0 wie ein 
unigekehrtes S, also so: s, iiber deli Himmel. Es ist sehr kalt. Andauernd fiber 30" IClllte. 
Beim Beobachten beschlagen die Fernrohre merkwhrdig wenig. Aber die Schrauben und Pedern 
sind furchtbar hart. Die Hahenschrauben gehcn fast gar nicht mehr, erst nach langeren Versuchen. 

5.  J u l i  1902. In der 
ustronomischen Hiltte ist das Petroleum in der Iialte trhbe goworden. 

22. J u l i  1902. Morgens heller Vollinotid. GrBBere Sterne funkeln stark, noch uti1 

l/a8 Uhr, obgleich es stark d&tntnert. Abends werden Azimute zuin 
magnetischen Observatoriuin beobachtct nach Signalen mit Pfeifen, die gut funktiouicren. 
Nachher werden noch cf Octantis und sechs Zeitsterne gemessen, doch es ist ~nilcliig und 
trilbe. u Octantis war schwer zu sehen. uber dem Bis liegt Nebel. Das Beschlagcn wid 
Befrieren der Glaser war stark, auch die Sclirauben gingen sehr schwer. 

Die Sterne verschwanden in der Milch des Himmels. 

Der kilrzeste Tag steht bevor. 

Morgens Bind die Sterne von Hafen timgeben. Es ist ganz still. 

Wetter ist still und kalt. 
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1. S e p t e m b e r  1902 .  Beim Beobachten kommt Westwind auf, der die Lampen verldscht. 
Nur grdSere Sterne sind sichtbar. 

12. September  1 9 0 2 ,  Ca. 300 m westlich von der Htitte wurde eine neue Spalte 
gefunden, die das , Eisfeld in meridionaler Richtung durchschneidet. Sie ist weiter nardlich 
schon am 9. September gesehen, am 8. noch nicht. Sie kann eine Neusffnung der breiten 
Spalte gewesen sein, welche am 10. Juni in gleicher Lage gefunden wurde und welche wohl 
dem ungewshnlich heftigen Westwinde vom 23-26. Mai ihre Entstehung verdankte. Diese 
Westwinde haben die vorher und nachher herrschenden Oststtirme wirksam unterbrochen und 
manche Vergnderungen veranlaBt. Auch unsere Azimute kdnnen durch diese Spalte verandert 
worden sein. (Es war der Fall, wie aus den unten mitgeteilten Beobachtungen hervorgeht.) 
Abends mache ich Zeit- und Mondbeobachtungen. Kleine Sterne sind nicht sichtbar, cr Octantis 
ist unmdglich zu beobachten. Am Himmel ist dichter Dunst bis etwa 8" Htrhe tiber dem Horizont. 

15. November  1 9 0 2 .  Abend ist hell und sonnig. Um l lh p. sind nur drei grode 
Sterne zu sehen. 

22. November 1 9 0 2 .  Das Niveau ist unruhig. Klares Wetter. Aberids Y212 Uhr sehe 
ich mit bloBem Auge trotzdem keine Sterne mehr. Mit dem Fernrohr wil-d mifhsam einer 
entdeckt. 

5. Dezember  1 9 0 2 .  Von loh p. ab werden Sterne beobachtet, die Azimute n i t  a Hydri. 
Die Sterne sind schwer zu finden, lassen sich dann aber bis dritter GrdBe gut beobachten. 

22. Dezem b e r  1 9 0 2 .  Die Lichtfizlle ist 
sehr groB und die Resultate gering. 

Dem letzten Eindruck wurde Folge gegeben. Das Eis wiirde unruhiger und die am 
12. September erwahnte Spalte langsarn breiter, so daB die Azimute des Feldes sich dauernd 
linderten. Da der Aufbruch des Eises und die Befreiung des ,,Gaussu ftir die nachste Zeit 
erhofft wurde und, wenn uberhaupt, in di.eser Zeit eintreten muBte, in welcher die Lichtfizlle 
&r Sternbeobachtungen zu grol3 blieb und die Ver&nderlichkeit der Azimute storend war, hatte 
es keinen Zweck, die Station in der Hiztte bestehen zu lassen. Die Instrumcnte wurden deshalb 
Ende Dezember 1902 in das Schiff gebracht und die Htitte abgebrochen. Der astronomische 
Dienst wurde in Sonnenbeobachtungen mit dem kleipen Universal oder dem Prismenkreis fort- 
gesetzt. Der Aufbruch des Eises und die Befreiung des ,,Gaussu erfolgte am 8. Febrar 1903. 

In die darauffolgende Zeit bis zum Verlassen des Eises am 9. April 1903 fallen auBer 
gelegentlichen Monddistanzen zur Bestimmung der absoluten Lange fast ausschliefllich Sonnen- 
beobachtungen. Mehrfach wurden nun Sonnenhshen gleichzeitig ttber dem Quecksilberhorizont 
und aber dem Eishorizont gewonnen, um den EinfluB des Eises auf die Lage des nattirlichen 
Horizontes zu erkennen. 

Am 9. April 1903 begann die Rtickreise aus dem Eis. Sichtungen von Kerguelen, St. Paul, 
Neu-Amsterdam, Port Natal und Ascension haben wahrend derselben die Chronometer kontrolliert, 
genauere Vergleiche in Simonstown bei Kapstadt, St. Helena und Ponta Delgada (Azoren) 
fundamentale Stand- und Gangbestimmungen geboten. Die nautischen Bestimmungen dazwischen 
erfolgten in  der tiblichen Weise durch Wahrnehmung jeder Gelegenheit, in welcher sich Sonnen- 
hohen messen lieBen, und durch die Ftihrung des Bestecks. Die Rtlckreise endete am 
25. November 1903 in Kiel. 

Spatter kalter Eisnebel. 

Von loh p. an' Sternbeobachtungen versucht. 
Die Station kann eingehen. 
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111. Die Reobnchtungen und Resultate. 

1. Zeitbestimmungen. 
Die Zeitbestimmungen der Expedition zur Kontrolle der Chronometer lassen sich i n  zwei 

Gruppen teilen, von denen die erste siimtliche Beobachtungen auf Kerguelen, die zweite diejenigen 
auf der Winterstation des ,,Gaussu und im Treibeise umfal3t. Die Bestimmiingen auf Kerguelen 
beruhen ausnahmslos auf Hshen messungen der Sonne und hellerer Fixsterne mittels Prismenkreis 
und Univeiisalinstrument, wahrend auf der Winterstation nach der festen Aufstellnng des 
Universals in der avtronomischen Hfitte zum Zwecke der Zeit,bestimmung nur Azimutmessungen 
in der Nhhe des Meridians angestellt wurden. Vor der Aufstellung des Universals und nach 
dem Abbruch der Stationsbeobachtungen wurde der Zeitdienst durch Messungen von Sonnen- 
hahen mit dem Prismenkreis aufrecht erhalten. 

Die Beobachtungen sind in der ablichen Weise ausgefilhrt und unter Berilcksichtigung der 
Tnstrumentalfehler streng ausgewertet worden. Die reduzierten Messungswerte, sowie die Er- 
gebnisse der Rechnung, welche in tabellarischer Zusammenstellung hier folgen werden, dfirften 
genligen, um einen uberblick ilber den Umfang und die Genauigkeit der Beobachtungen zu 
gewinnen. 

a) Zeitbestimniungen auf Rerguelen, 

Das Universalinstrument stand bei diesen Messungen auf dem Steinpfeiler, welcher vbn der 
englischen Expedition im Jahre 1874 zur Beobachtung des Venusdurchganges im Hintergrund 
der Beobachtungsbucht (Observatory Bay) des Royal Sund errichtet worden e war. Die geo- 
graphischen Koordinaten dieses Punktea sind nach dem ,,Account of Observations of the Transit 
of Venus 1874u 'p = - 490 25' 11",5 il= hh 39" 32#,5 ostl. Gr. 

Nach der Interpretation von AUWERS: Venusdurchgang, Bd. VI, S. 343 geht durch AnschluS 
des Punktes an den Beobachtungspfeiler der gleichzeitigen deutschen Station an Betsy Cove, einer 
Rucht der Accessible Rai an der Nordseite der Observationshalbinsel, dessen Lhnge xu 4h 40m 44',88 
ermittelt wird, der Wert der Lbnge fiber in I = 4 h  39" 33@,45. 

Dieser letztere ist bei der rechnerischen Auswertung der Zeitbestimmungen zugrunde gelegt 
worden. 

Die Sonnen- und Fixsternlroordinaten w urden dem Berliner Astronomischen Jahrbuch ent- 
nommen. Bei den &tern derjenigen beobachteten Fixsterne, filr welche das Jahrbuch 
Ephemeriden nicht enthhlt, bin ich auf den Nautical Almanac zurfickgegangen und, wo auch 
dieser versagte, auf den ,,Fundamentalkatalog ffir Zonenbeobachtungen am Stidhimme1 und 
Sfidlicher Polarkatalog filr die Epocho 1900. Bei dieser Anordnung waren nur wenig scheinbare 
Orter zu rechnen, und wenn auch die eingefilhrten Sternkoordinaten nicht auf einheitlicher 
Basis beruhten, so war ihre absolute Gonauigkeit ffir den vorliegenden Fall vnllig ausreiohend. 

Bei der Reduktion der mit dem Universalinstrument Hildebrandt Nr. 2892 beobachteten 
Zanitdistanzen ist der Zenitpunktfehler nicht angeljracht worden. Da der Fehler nur einen 
geringen Betrag erreichte und aul3erdem die Messungen stets in beiden Fernrohrlagen ausgefiihrt 
worden waren, hat diese Vernachl&ssigung um so weniger Bedenken, als die Lage des Zenit- 

Doutsoho SUdpolu-Expedition. I. Qoogrripliie. 16 
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punktes nicht durch Einstellung terrestrischer Objekte bestimmt und fortlaufend kontrolliert 
worden ist. 

Vom 10. bis zum 29. Januar 1902 wurde bei den Zeitbestirnmungen das Chronometer 

benutzt, welches darnach mit der Haupt-Expedition die Station verliel3 und duvch 55 Nardin - 
8855 

Br6cking 1330 ersetzt wurde. An die Stelle des letzteren trat am 26. September 1902 das 
Chronometer Hewitt 4 11 und fand bis zum Abbruch der Kerguelenstation Verwendung. 

Ober die Ableitung der eridgiiltigen Chronometersttlnde aus den Ergebnissen der Zeit- 
bestimmungen wird weiter unten berichtet werden. Hier msgen einstweilen die Beobachtungen 
selbst und die daraus berechneten jeweiligen Uhrsttlnde tabellarisch geordnet Platz finden. , 

Zeftbestimmungen nuf Herguelen. 

Datum 
astron. 

:hronometei 

Nardin 
n 

n 

n 

33 

,l 

n 

n 

19 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Y 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

c 

n 

n 

Rr. 1330 
n 

n 

n 

n 

n 

__-._ 

:hronometer 
Angabe 

U 

h m  8 

1 5  32 12.2 
1 5  38 11.3 
' 5  43 41.5 
0 t7 49.5 
0 38 25.5 
0 5' 42.9 
I I 7.6! 
1 9 '7.9 
I 18 20.0 

15 20 38.5 
'5  57 4.0 
23 38 53.5 
23 47 17.1 
15  12 20.7 
15 1.5 53.8 
23 29 8.5 
23 36 51.4 
' 5  4 5.8 
15 12 39.3: 
I 5  53 22.4 
16 I 21.7 
16 1 2  11.3 
16 19 42.2 
23 43 23.4 

0 4' 56.5 

23 54 55.6 
0 1 3  54.8 

I7 7 44.8 
I7 31 58.3 
23 45 49.8 
0 7 7.8 

o 28 28.2 

1 5  IO 56.1 
1 5  21 42.8 
1 5  5 1  56.6 
16 1 1  3.8 

Instrument 

Prism enkr. 
n 

n 

n 

H. 2892 
,1 

n 

, 
" 

9 

n 

7 

n 

, 
n 

?3 

n 

n 

0 

n 

n 

11 

n 

71 

n 

1, 

19 

n 

n 

H. 2924 
n 

n 

n 

n 

n 

= 
?ern 
.ohr. 
lage - 

r. 
I. 
1. 
r. 
r. 
I. 
r. 
1. 
I. 
r. 

(I+ 

1. 
r. 
r. 
1. 
r. 
1. 
1. 
r. 
1. 
r. 
r. 
I. 
r. 
1. 
r. 
I. 
r. 
1. 
r. 
1. 

91 

-__ 

Objekt 

-8- 
,I 

I. 

11 

n 

97 

n 

n 

n 

11 

11 

n 

I, 

,1 

n 

n 

n 

n 

n 

31 

n 

91 

93 

1 

n 

11 

n 

71 

1. 

11 

n 

n 

n 

n 

_.___ 

Zenit- 
distanz 1) 

660 8' 15" 
53 49 42 
52 5' 9 
5 1  59 34 
64 8 58 
65 47 51 
67 55 45 
69 32 14 
70 50 52  

72 1 1  47 
56 28 I I  

56 16 31 
57 42 42 

.58  20 58 
57 46 31 
55 8 41 
56 28 5 
60 4 38 
58 36 5 5  
52 57 5 0  
5 1  38 15 

49 57 41 
48 54 '5 
58 28 34 
60 26 4 
63 30 42 
65 50 18 
42 50 57 
39 44 26 
59 31 31 
62 57 17 
61 26 53 
59 42 I 

60 49 13 
57 58 21  

50 34 28 

1. Z. Greenw 
berechnet 

h i n  n 

1 5  32 20.7 
1.5 38 25.9 
'5  43 48.8 
o 28 16.7 
o 38 26.0 
0 5 1  36.9 
I I 36.1 
I 9 46.8 
I 18 14.1 

1 5  20 32.5 
'5 57 30.1 
23 38 50.1 

23 47 42.9 

0 42 4.5 

15 I2 37.0 
1 5  16 9.9 
23 29 20.2 
23 37 34.4 
1 5  4 27.8 
1 5  13 29.6 
15 54 12.3 
16 2 41.5 
16 13 32.3 
16 20 27.7 
23 44 6.2 
23 56 14.2 
0 15 11.9 
o 29 30.0 
17 9 3.0 
I7 33 18.1 
23 47 27.2 

I 5  12 22.2 

1 5  23 14.3 
15 53 22.2 
16 12 33.9 

0 8 40.9 

A U  

m 8  

+o 8.0 
+o 8.5 
+o 14.6 
+o 7.3 
+ o  27.2 

+o 0.5 
- o 6.0 
+ o  28.4 
+o 28.9 
- 0  5.9 
- o 6.0 
+o 26.1 
- 0  3.4 
+ o  25.8 
+o 16.3 
+o 16.1 
+ o  11.7 
4-0 43.0 
+o 22.0 

+o 50.2 

+o 49.9 + I 19.7 
+ I  21.0 

+o 45.5 
+ o 42.8 
+ I 18.6 
+ I  17.1 

+ 1 1.8 
+ I 18.2 

+ I 19.8 
+ I 37.4 + I 33.1 
+ I  26.1 
+ 1 31.5 
4 I 25.6 
-I- I 30.1 

- - 
Zahl 
der 
inzel. 
ness. - 

2 

3 
, 3  
2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
4 
4 
4 
4 
2 

1) Korrigiert wegen Refr. und Parall., aber niclit korrigiert wegen Zenitpunktfeliler des Universals. 



Datum 
astron. 

lhronomoto 
Jhronomoh 

Angabe 
U 

11 111 R 

1 5  1 1  44.5 
1 5  24 5.8 
3 55 14.5 
4 5 13.8 
15 5 46.4 
I 5  '9 '9.7 
1 5  23 18.5 
'5 33 32.4 
3 4 58.6 
3 15 55.5 
3 33 51.7 
3 43 56.8 
3 44 18.3 
3 54 12.9 

2 32 29.4 
2 41 37.3 
2 53 36.9 
4 41 17.3 
4 52 18.1 

2 7 14.1 

2 15 29.4 
2 28 17.1 

2 40 24.6 
4 5 47.2 
4 15 20.4 
2 32 35.0 
2 40 28.3 
3 42 40.6 
2 24 52 .1  

2 33 10.1 

I 56 10.8 
2 5 19.2 
0 37 27.1 

0 43 29.5 
4 55 '2.1 

5 4 11.4 
5 23 31.8 
5 30 59.7 
1 44 23.4 
1 53 52.1 
2 I 24.9 
2 9 40.6 
o 22 29.8 
0 29 39.1 
0 35 50.8 
0 41 50.8 
I 46 34.9 
I 54 2.0 

2 I 12.9 
2 7 17.5 
0 59 32.3 
1 6 35.7 
I 14 17.0 
I 2 0  33.3 
3 49 34.0 

Zeitbeobaclitungon auf Kerguelen. 

- -- 
Fern. 
rohr. 

1WF - 
r. 
I .  
r. 
1. 
r. 
1. 
r, 
1. 
r. 
1. 
1. 
r. 
r. 
1. 
r. 
1. 

(rt-I 
r. 
1. 
r. 
1. 
r. 
1. 
1. 
r. 
r. 
1. 

(1+r 
1. 
r. 
r. 
1. 
1. 
r. 
r. 
1. 

1. 
r. 
1. 
r. 
I. 
r. 
1. 
r. 
1. 
r. 
1, 
r. 
1. 
r. 
1. 
r. 
1. 

I .  

1'. 

-__I__ 

Objekt 

-8- 
n 

y Corvi 

-6- 
n 

n 
n 

a Virg. 

Corvi 

a Virg. 

Corvi 

a Virg. 
x Can. mltj 

a Librao 

a Leporis 

a Scorpii 

x Can. tnaj 

a Scorpii 
x C m .  maj 

,, 

11 

n 

n 

91 

n 

n 

I> 

n 

99 

9) 

I? 

II 

n 
n Sagitt. 

6 Corvi 

i Can. maj, 

a Scorpii 

n 

I! 

n 

71 

I> 

11 

I Can. muj. 

a Sagitt. 

a IIydrao 

a Sagitt. 

a Iiydrao 

6 Corvi 

I1 

n 

n 

TI 

n 

Zenit- 
distanzl) 

(1 vgl. 8. 122) 

68" 20' 2" 

66 24 2 0  

59 53 2 2  

58 16 32 

70  21  18 
7' 23 4 

7 2  26 59 

69 5 1  25 

78 16 5 
76 28 33 
56 21 45 
54 43 31 
66 47 2s  
65 12 22 

58 41 I 1  

57 11 34 
72 26 14 
G I  25 18 
63 12 o 
67 44 28 

66 23 37 
64 I 9 
65 59 26 
52  ' 5  53 
50  43 0 

59 42 58 
Go 58 48 
52 1 1  34 
63 33 '7 
64 54 37 
64 40 15 
66 3 5' 
55 49 30 
56 46 45 
53 58 44 
52 31 54 
5' 9 41 
52 ' 7  2 

65 2 5  24 
66 5 5  31 
46 52 53 
45 32 58 
59 7 11 

57 57 11 

68 54 52 
69 53 9 
63 47 24 
62 35 I O  

67 57 2 2  
68 5 5  12 
63 46 15 
62 37 38 
68 o I 

68 59 30 
63 38 1 5  

--- 
I. Z. Grcenw 
bereclinet 

h 111 R 

15 13 14.6 
.'5 25 35.3 

3 56 42.3 
4 6 45.4 

15 7 14.1 
15 2 0  50.2 

15 24 46.2 
'5 35 3.0 
3 6 23.0 
3 17 22.8 

3 35 16.6 
3 45 20.8 

3 45 39.7 
3 55 35.7 
2 33 50.1 
2 42 59.9 
2 54 59.0 
4 42 34.6 
4 53 33.4 
2 8 37.1 
a 16 53.4 

2 41 47.4 
4 7 14.1 
4 16 44.8 
2 34 1.4 
2 41 52.5 
3 44 5.2 
2 26 19.1 
2 34 39.4 
1 57 47.8 
2 6 58.0 
0 39 7.6 
0 45 10.5 
4 56 52.1 
5 5 53.3 
5 25 14.0 
5 32 40.9 
I 46 10.9 
I 55 38.5 
2 3 10.6 
2 I 1  28.5 
0 24 '7.5 
o 31 28.2 

0 37 40.2 
0 43 37.7 
I 48 26.0 
I 55 55.9 
2 3 4.3 
2 9 8.2 
I I 22.3 

1 8.29.7 
I 16 9.8 
I 2 2  24.0 
3 5 1  31.5 

2 29 41.8 

A U  . 

111 8 

+ I 30.1 

+ I 27.8 
+ I  31.G 
+ I 27.7 

I 29.5 

+ I 30.5 
+ 1 27.7 
+ I 30.6 
+ 1 24.4 
4- I 27.3 

1 24.9 
4- I 24.0 
+ 1 21.4 
+ I  23.8 
+ 1 20.7 

+ I  22.6 
+ I  22.1 

4- 1 17.3 
-k I 15.3 
+ I 23.0 
+ I 24.0 
+ 1 04.7 
+ I 22.8 
+ I 26.9 
+ I 24.4 
+ I 26.4 

+ 1 24.6 
+ 1 27.0 
I- 1 29.3 

+ I 38.8 
+ I 40.5 
+ I  41.0 
+ I 40.0 

-k I 41.9 
+ I 42.2 
+ 1 41.2 
+ 1 47.5 + I 46.4 
+ I 45.7 
+ I 47.9 
+ I 47.7 
+ I 49.' + 1 49.4 
+ I 46.9 
+ 1 51.1 
+ 1 53.9 
+ I  51.4 

1 50.7 
+ 1 50.0 

1 54.0 
f I 52.8 

4 I 57.5 

+ I 24.2 

4- I 37.0 

I 50.7 

16 * 

123 
- -_ _- 
Zahl 
der 

:inzel- 
mess. - 

4 
4 
2 

2 

4 
4 
4 
a 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



124 Deutsche Siidpolar-Expedition. 

Datum 
astron. 

I 902 

Jnli 29 
Aug. 12 

n 12 

n 22 

n 22 

Sept. IO 
n IO 

n 26 
n 26 

Okt. IO  

Nov. 7 

Des. 8 
n 8  
'903 

Jan. 7 
n 7  
n 7  
n 7  
n 16 
n 16 
n 22 

n 22 

n 26 
n 26 
n 26 
n 26 

n 6  
n 6  
n 6  
1 2 '  

n Z 1  

n 10 

n 7  

Febr. 6 

Unter 

Chronomete. 

Br. 1330 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

H. 411 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

:hronometer 
Angabe 

U 

h m  a 

3 57 19.0 
I 53 18.5 
2 1 13.3 
I 49 32.9 
I 58 8.7 
2 27 34.4 
2 33 41.I 

6 52 24.4 
6 59 39.7 
9 40 1.8. 
9 46 41.4 
9 32 36.2 
9 31 34.3 
9 24 '7.7 
9 34 42.0 

9 56 21.9 
10 3 3.4 
IO rz 22.3 
IO 18 44.5 
9 27 34.9 
9 33 52.4 
9 39 18.9 
9 49 40.6 

IO o 26.7 
I O  6 44.1 
I O  48 41.9 
10 56 4.7 
8 26 19.6 
8 34 34.4 

9 48 3.2 
g 18 0.5 
9 28 45.4 

9 40 11.6 

-___ 

Instrument 

H. 2924 
n 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

. n  

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

lt 

n 

= 
Fern. 
rohr- 
]age - 

1. 
r. 
1. 
r. 
1. 
1. 
r. 

r. 
1. 
1. 
r. 

(I+] 
(1+1 

1. 
r. 

r. 
1. 
1. 
r. 
1. 
r. 
I. 
r. 
r. 
1. 
r. 
1. 
1. 
r. 
r. 
1. 
r. 
1. 

Objekt 

3 Corvi 
n 

n 

n 

n 
I Pisc. austr 

n 

n 

n 

u Sagitt. 

p Orionis 

6 Can. maj. 

n 

n 

9 

p Ceti 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

y Corvi 

p Ceti 

y Corvi 

n 

n 

n 

n 

n 

~~ - 

Zenit- 
distanzt) 

(1 vgl. II. 182) 

64" 53' 24" 
53 55 17 

55 8 7 
59 31 25 
60 53 29 
53 7 1 

52 7 49 

4s 42 31 
44 31 2 

51 44 2 

52 49 54 
69 59 7 
70 9 38 
56 56 5 
55 14 54 

59 47 36 
60 53 0 

63 25 30 
60 49 0 

62 23 32 

61 50 15 

66 30 o 
68 1 1  41 
72 17 2 

73 17 0 

68 38 53 
67 26 31 
64 41 54 
66 2 2 1  

72 4 I 3  
7 0  47 5 
66 24 13 
64 39 = 

i. Z. Greenw 
berechnet 

h m n 

3 59 '4.4 
1 55 9.9 
2 3 0.2 

I 5 1  28.3 
2 0 0.1 

2 29 35.0 
2 3s 39.3 

LI. Ortsseit : 
6 51 42.5 
6 59 2.1 

9 40 15.8 
9 47 0.0 

9 30 33.9 
9 29 40.2 
9 2 2  47.5 
9 33 6.8 

9 53 52.3 
1 0  0 35.4 
10  9 52.3 
I O  16 12.7 

9 24 47.5 
9 31 4.4 
9 36 5.6 
9 46 29.7 
9 5s 58.4 
IO a 10.4 
I O  44 12.4 
IO 5 1  36.2 
8 2.5 57.6 
8 34 17.1 
9 39 55.6 
9 47 50.2 
9 '5 44.8 
9 26 30.2 

A U  

m a  

+ 1 55.4 

+ I 46.9 
+ I 55.4 

+ 2 0.6 
+ I 58.2 

f 1 51.4 

+ 1 51.4 

-0 41.9 
- o 37.6 
+ o  14.0 
f o  18.6 
- 2 2.3 
- I 54.1 
- I 30.2 
- I 35.2 

- 2 29.6 
- 2 28.0 - 2 30.0 
- 2  31.8 
- 2 47.4 
- 2 48.0 
- 3  13.3 
- 3  10.9 
- 4  28.3 
- 4  33.7 
- 4 29.5 
- 4  28.5 
- 0  22.0 

- 0 17.3 
-0 16.0 
-0 13.0 

- 2 15.2 

-- 2 15.7 

- 
Zahl 
der 

Xnrel- 
mess. - 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

d + .  

der Annahme, dad der Uhrgang sowie die DeklinationEisnderung des beobachteten 
Gestirns ftir die kurze Zeit, welche zwischen zwei einander zugeordneten Messungen bei ver- 
schiedener Kreislage liegt, vernachlbsigt werden kann, sol1 aus den erhaltenen Uhrsthden 
ruckwhrts der Zenitpunktfehler der benutzten Universalinstrumente abgeleitet werden. Es sei 
die an die Kreisablesung bei F. r. anzubringende Korrektion wegen ungenauer Lage des Zenit- 
punktes: 2 in Bogensekunden, die bei den Fernrohrlagen r. und 1. ermittelten Uhrs thde  A U, 
und A Ul, so ist: 

A U, - A U, 16 cos y~ cos'd sin t 
2 ' sin z 2-+ 

Ftir den Stundenwinkel t und die Zenitdistanz z kannen mittlere Werte eingeftihrt werden; 
auch genogt eine dreistellige Rechnung. Die letztere ergibt: 



Zenitpun ktlage. 

Zenitpunktfehler der nuf Kerguelen benutzten Universslinstrnmente. 

A U , - A U ,  

U 

+ 26.7 
+ 34.4 
+ 34.8 
- 32.1 
+ 29.2 
+ 31.3 
- 28.2 
- 29.8 
- 35.5 
+ 35.8 
+ '5.3 
- 1,6 
+ 4.3 
- 5.4 
- 4.5 
+ 0.6 - 3.8 
- a.9 
- a.9 
- 0.9 
- 2.4 
- 1.9 
+ 2.0 

+ 1.9 
- 2.5 
+ 2.a 

2.3 

- 2.8 

I .O - 

t 
_ _ ~  

75" 53' 
81 41 
86 2 

-57 5' 
63 I I  

60 26 
-65 45 
-53 38 
-49 0 

64 1 1  

72 14 
-33 9 

66 I 

-64 8 
-52 41 
-63 20 

-62 2 

-63 57 
-59 33 
- 8 2  58 
-63 9 
-65 22 

-66 50 
66 34 

-72 50 
72 12 

-60 32 
63 31 

' 69 32 

Z 

64' 58' 
68 44 
71 31 
53 31 
56 59 
55 48 
59 2 1  
5 2  18 
.49 25 
59 27 
64 40 
41 18 
61 14 
60 34 
59 24 
67 22 
59 5 
71 24 
70 37 
77 22 
55 33 
66 o 
57 56 
62 19 
67 4 
65 0 

51 29 
60 21 
64 14 

..-___I- 

Z 

I 902 
Juni 3 

11 9 
n 15 
n '5 
11 24 
n 24 
n 30 
n 30 

Juli 8 

n 20 

11 2 0  

n 29 
Aug. 12 

Sept. IO 
n 26 

Okt. IO 
Doz. 8 
1903 

Jan. 7 
0 7 
n 16 
n 22 

11 26 
n 26 

Febr. 6 
n 6  
11 21 

n 8 

n a2 

AU,-AUv, 

B 

- 1.8 
+ 0.5 
- 1.9 
+ 1.0 

+ 1.1 

- 2.2 
- 1.4 
+ 2.5 
- 2.8 

0.7 
- 4.0 
+ 2.1 
+ a.1 

+ 4.5 + 4.0 
- 2.4 
- 4.3 + 4.6 
- 5.0 

- 1.6 - 1.8 
- 0.6 
+ 2.4 
+ 5.4 
+ 4.7 
- 3.0 
- 0.5 

- 1.0 

7 I" 22' 
57 10 

- 57 43 
48 59 
83 18 

- 5 2  21 

-71 22 

77 29 
- 7 8  48 

66 18 

-78 49 
66 24 
68 54 
53 3a 
62 33 

-66 21 

-54 47 
61 57 

-67 38 

65 43 
69 41 
67 ' 5  
76 31 
84 55 

-75 53 
73 27 

- 8 1  5 
- 7 a  o 

65' 15' 
56 18 
53 15 

51 43 
66 IO 
46 13 
58 32 
69 24 
63 X I  
68 a6 
63 12 
68 30 
64 16 
54 32 
60 12 
52 37 
45 7 
52 17 
56 5 

60 20 
62 55 
61 20 
67 21  

72 47 
68 3 
65 a2 
71  26 
65 31 

125 

Z 

3 0  ermittelten Zenitpunkte werden stark durch die Beobachtungsfehler beeinflu&; 
war es wtlnschenswert, sie zu kewchnen, da man uxiter der im allgemeinen zutreffenden 

Annahme, dal3 die Lage des Zenitpunktes innerhalb kUixerer Zeitrgume sich gar nicht oder nur 
unerheblich ilndert, rtlckwilrts einen Schlufi auf die GraBe der Beobachtungsfehler selbst ziehen 
kann. Aufallig ist zunilchst die scheinbar geringe Konstanz der Zenitpunktlage am groBen 
Universal Hildebrandt Nr. 2892, nemlich bei den 13eobachtungen im Januar 1902. 
sich z. B. fir Jan. 15  unmittelbar nachweisen, da13 die Bnderung in der Tat nur eine scheinbare 
ist. Nimmt man ngmlich das Mittel aus i e  zwei bei verschiedenen Kreislagen erhaltenen Uhr- 
sanden, so ergeben sich folgende Werte f[h* A u und die ihnen entsprechenden Zenitpunkte Z: 

A U=+13',85; + l l s .2 ;  +11',5. 
Z = +  130" + 166" t167". 

Hier 

Das ist eine nur wenig befriedigende Obereinstimmung. Man erkennt aber, d& der Zenitpunkt 
in Wirklichkeit konstant gewesen ist. Ich mschte glauben, da13 dies for die ganze mit dem 
grol3en Universal ausgefilhrte Beobachtungsreihe bis Jan. 29, 1902 der Fall gewesen ist, und 
stIltzc diese Annahme mit der Tatsache, da13 die am Jan. 28 und 29 gewonnenen Uhrstllnde 
sonst auf einen sehr ungleichm&Bigen Gang nicht nur des bei der Messung benutzten Chronometers 
Nardin, sondern auch der tibrigen mit Nardin verglichenen Chronometer deuten wtlrden, was filr 
die letzteren nicht anzunehtnen ist. 
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Erheblich geringer sind die Unterschiede der fur das kleine Universal Hildebrandt Nr. 2924, 
welches vom Februar t902 an benutzt wurde, ermittelten Zenitpunkte. Man wird aiich die 
letzteren wenigstens fir die vorliegende Diskussion als konstant annehmen und die scheinbaren 
Anderungen den Beobachtungsfehlern zur Last legen dtirfen. Denn setzt man schtitzungsweise 
die mittlere Unsicherheit der berechneten Zenitpunkte gleich lo", so wurde dies einen Fehler 
von etwa ls,O in der Zeitbestimmung zur Folge haben. (Im I. Vertikal iindert sich die Zenit- 
distanz in Kerguelen in la um 9",6.) Das ist ein Betrag, den man mit Rucksicht auf die 
iinghstigen Beobachtungsverhiiltnisse wohl alu zulassig betrachten kann. 

fiber die Ableitung der Chronometerstande aus den o ben erhaltenen Standen der Beobachtungs- 
uhren wird spater zusammenhtingend berichtet werden. 

b) Zeitbestimmungen auf der Winterststion des ,,QaussCC. 

Die Bestimmungen erfolgten von 1902 Febr. 26 bis April 3 durch Messungen von Sonnen- 
hahen mittels Prismenkreises und kilnstlichen Horizontes. Nach Errichtung der astronomischen 
Hatte und Aufstellung des groBen Universals Hildebrandt Nr. 2892 in rlerselben wurde der 
Zeitdienst lediglich durcli Messung von Azimuten geeigneter Fixsterne in der Niihe des Meridians 
bewirkt. Die Griinde, welche diese Methode am geeignetsten erhcheinen lieBen, sind in dem 
IT. Abschnitt des vorliegenden Heftes erortert worden. Nach Abbruch der Hatte konnte dann 
wieder nur der Prismenkreis Verwendung finden. 

Der geographische Ort der Winterstation war, wie durch besondere Untersuchungen 
weiter unten festgestellt worden ist, durch die Koordinaten 

~p = - 66' 2' 9" I = Sh 58" 32s trstl. GI*. 
gegeben. 
Prismenkreis-Beobachtungen vor: 

Diese wurden bei allen Berechnungen zugrunde gelegt. I m  einzelnen liegen folgende 

Zeitbestimmungen mit dem PrismenkreiR auf der Winterstation de@ ,,Glauss". 
a) Vor E r r i c h t u n g  d e r  a s t r o n o m i s c h e n  I l i i t te .  

Datum 

I 902 
Febr. 26 

n 26 
I, 26 
n 26 
17 '7 
n 27 

n 27 
n 2 7  
n 2 7  

MBrz I 

n I  

n I  

n I  

n 7  
n 7  

-- 

Uhr 

B 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Uhrangabe 
U 

h m  B 

11 29 31.3 
1 1  32 48.3 
I I 35 20.0 

X I  3 7  28.8 
io  5 1  55.6 
IO 52 17.1 
I O  52 12.3 
Io 52 18.9 
IO 52  31.0 
IO 7 12.4 
Io 6 43.8 
IO 6 48.3 
IO 6 32.5 
I O  31 22.3 
I O  31 23.4 

Wahre HBhc 
-e- 

13" 28' 3" 
13 I I  4 
12 56 o 
12 40 28 
16 48 8 
16 51 2 2  

16 51 14 
16 50 2 

2 0  2 0  44 
20 23 27 
2 0  23 14 
20 24 39 
1 5  53 36 
'5 53 31 

16 51 39 

M. Z. Greenw. 
berechnet - 

h m  II 
I 1  22 29.9 
I I  25 18.9 
11 27 48.5 
I I  30 22.7 

' I O  45 16.7 
10 44 43.5 
10 44 40.5 
IO 44 44.9 
10 44 57.2 
9 59 41.4 
9 59 I0-6 
9 59 13.6 
9 58 57.5 

10 23 38.4, 
IO 23 37.4 

m s  
- 7 1.4 
- 7  29.4 - 7 31.5 
- 7  6.1 

(-6 38.9) 
- 7 33.6 
- 7 31.8 
- 7 34.0 
- 7  33.8 
- 7 31.0 
- 7 33.2 
- 7 34.7 
- 7 35.0 
- 7 44.9 
- 7 45.0 

Abwcichung 
vom 

Mittelwert 
V 

B 

- 0.3 
I- 1.5 
- 0.7 
- 0.5 

I- 2.5 

4- 0.3 
- I.2 

- 1.5 

- 0.4 
- 0.5 

v v  

0. I 

2.3 
0.5 
0.2 

6.3 
0. I 

1.4 

2.3 

0.3 
0.2 
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Datum Uhr 
Uhrangabo 

U 

11 111 R 

I O  31 18.6 
IO 31 24.5 
I O  14 18.2 

I O  14 15.0 
IO 14 9.1 
IO 14 5.1 
3 44 1.5 

.3 44 33.6 
3 44 8.2 

3 44 8.8 
3 27 37.8 
3 27 37.5 
3 27 36.0 
3 2 7  37.5 
9 52 6.0 

g 5 2  6.8 
9 52 10.7 

4 11 59.2 
4 12 18.7 
4 12 6.0 
4 12 2.8 

9 I6 41.5 
9 10 43.8 
9 37.5 
g 6 20.7 

9 52 4.5 , 

Wahre H6ho 
-e 

I 5" 53' 48" 
' 5  53 23 
'5 55 53 
1 5  56 1 2  
15 56 42 
15 57 7 
2 0  32 19 
2 0  35 22 

2 0  33 52 

2 0  33 46 
19 3 '2  

19 2 45 
19 2 44 
19 2 47 
13 34 38 
13 34 45 
13 33 48 
13 33 42 
1 5  39 39 
' 5  40 59 
1 5  40 17 
1 5  40 4 
12 8 17 
1 2  8 15 

1 2  26 17 
12 27 36 

M. Z. Groonw. 
beroclinet 

I1 111 B 

10 23 35.4 
IO 23 39.6 
I O  6 25.8 
10 G 22.6 
10 6 17.1 
I O  G 12.3 

3 36 32.4 
3 35 47.6 

3 36 10.2 

3 36 9.0 

3 19 36.0 
3 19 42.5 

3 19 36.0 
3 '9 36.3 
9 43 43.9 
9 43 42.6 
9 43 54.1 
9 43 55.3 
4 2 55.2 

4 3 20.1 

4 3 7.7 
4 3 3.4 
9 I 51.6 
9 I 52.4 
8 57 39.8 
8 57 20.8 

- 

A U  

m a  
- 7 43.0 
- 7 44.9 
- 7 52.4 
- 7 52.4 
- 7 52.0 
-- 7 52.8 
(-- 8 13.9) 

- 7 58.0 
- 7 59.8 
- 7 55.3 
-8  1.5 
- 8 0.0 

-8 1.2 

- 8 22.1 

-8 21.9 
-8 12.7 

- 8 15.4 
- 9 4.0 
- 8 58.6 

- 8  1.2 

- 8 58.3 
- 8 59.4 
- 8 49.9 

- 8 57.7 
- 8 59.9 

-8 51.4 

b) Nnch  A b b r u c l i  d e r  a s t r o n o m i s c h e n  Hiitte. 

5 49 19.1 
5 49 28.3 
5 8 16.0 
5 8 14.4 
5 8 2.3 
5 7 41.3 

5 58 19.5 
6 13 38.9 
5 49 0.5 
5 49 52.0 
5 5 1  0 .3  
5 5 0  58.1 
5 19 15.3 
5 19 8.4 
5 19 13.1 
5 19 18.5 
5 34 26.7 
5 34 22.5 

5 35 31.7 
5 35 20.0 

5 57 43.9 
5 57 35.5 
5 57 39.1 
5 57 7.8 
5 55 13.8 

22 24 33 
2 2  23 27 
26 44 46 
26 44 51  

26 45 58 
26 47 26 

2 1  39 26 
20 7 36 
23 30 36 
2 2  25 51 
2 2  18 33 
2 a  19 25 

25 6 19 
25 6 27 
25 5 54 
25 5 2 2  

23 33 54 
23 33 39 

23 27 2 1  

2 1  I 1  30 

21 13 1 5  
2 1  11 53 
21  15 41 
21  1 3  54 

23 26 9 

- 0 1 1  0.2 

-0  I O  49.5 
-0 5 2  18.6 
-0 52 19.4 

-0 5 2  44.8 

-0 2 49.4 
+ o  12 26.7 
-0  I 2  15.7 
-0 I I  28.9 
-0 IO 16.5 

- 0 52 30.3 

-0 10  25.3 
-0  42 31.4 
-0 42 32.5 
-0 42 26.9 
-0 42 21.6 
-0 2 7  21.3 

-0 2 7  18.7 
-0 26 14.8 
-0 a6 16.7 
- o 3 56.8 
-0 4 13.9 
- 0  4 0.4 
- 0 4 38.4 
-0 6 30.3 

- 6  o 19.3 

- G o 34.6 
- 6 0 33.8 
-6 o 32,6 
- 6  o 26.1 

- 6 I 8.9 

-6 I 16.2 
- 6 I 20.9 
- G  I 16.8 

- 6  o 17.8 

- 6 I 12.2 

- 6 I 23.4 
- 6 I 46.7 
- 6 I 40.9 
- 6 I 40.0 
- 6  I 40.1 
- 6 I 48.0 
-6  I 41.2 
- 6 I 46.5 
- 6 1 36.7 
- 6 I 40.7 
- 6 I 49.4 
-6 I 39.5 
- 6 I 46.2 
- 6 I 41.1 

-. 
Abwaichung 

vom 
Mittolwert 

V 

8 

+ 1.5 

- 0.4 
0.0 

0.0 

f 0.4 
- 0.4 

- 1.5 

-I- 1.7 
- 0. I 

4- 4.2 
- 2.0 

- 0.5 
- 1.7 

- 4.1 
- 3.9 
4- 5.3 
+ 2.6 - 6.6 
- 1.2 

- 0.9 

+ 7.5 + 6.0 
- 0.3 
- 2.5 

- 2.0 

- 0.7 
+ 0.8 - 2.8 

- 0.8 
+ 5.7 

+ 1.7 
- 1.6 

3.1 
- 1.6 

2.5 
- 4.1 
- 3.7 
+ 2.1 

+ 3.0 
4- 2.9 
- 5.0 
4- 1.8 
- 3.5 + 6.3 
4- 2;3 
- 6.4 
+ 3.5 

-I- 3.2 

2.0 - 

- 3.2 

v v  

2.3 
0.2  

0.0 

0.0 

0.2 

0.2 

2.3 
2.9 
0.0 

I 7.6 
4.0 
0.3 
2.9 

16.8 
r5.a 
28.1 
6.8 

43.6 
I *4 
0.8 
4.0 

56.3 
36.0 
0. I 

6.3 

0.5 
0.6 
7.8 
4.0 
0.6 

32.5 

2.9 
2.6 
9.6 
2.6 
6.3 
16.8 

.13.7 
4.4 
9.0 

25.0 

3.2 
11.3 
39.7 
5.3 

41.0 
12.3 

8.4 

10.2 

10.2 
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Datum 

Die hier 

Uhr 

B 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

% 

n 

11 

n 

n 

n 

n 

99 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

17 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

W 

n 

n 

n 

n 

n 

Uhrangabe 
U 

h m  B 

5 55  6.3 
5 55 20.8 
5 55 46.9 
6 13 7.0 
6 1 2  57.0 
6 1 1  41.0 
6 I I  41.8 

4 47 34.5 
4 45 12.8 

5 15 30.6 
5 16 39.9 
5 16 38.7 
5 15 32.8 
5 34 56.7 
5 34 58.1 
s 35 3.4 
5 34 58.6 
4 45 56.0 

4 45 14.8 
4 44 38.7 
5 X I  30.0 
5 11 41.9 
5 11 33.3 
5 1 1  32.0 
5 30 44.8 
5 30 55.7 
5 30 56.2 
5 30 35.9 
4 36 42.9 
4 36 48.9 
4 36 40.6 
4 36 42.7 

4 45 27.6 

* 4 52 40.3 
4 52 29.3 
4 52 13.7 
4 52 27.8 
4 34 5.0 
4 33 56.4 
4 33 4 6 1  
4 33 30.4 
4 57 39.3 
4 59 23.5 
4 59 30.6 
5 0 6.5 

Wahre HBhe 
8- 

21' 14' 41" 
21  13 2 

21 I O  29 
19 26 37 
19 27 24 
19 35 1 5  

'9 34 43 
28 4 14 
27 5 1  1 

25 2 16 
24 54 48 
24 55  
25 2 1 5  

23 3 36 
23 3 34 
23 3 1 

23 3 24 
27 53 9 
27 55 54 
27 57 34 
28 0 57 
25 19 5 
25 '7 45 
25 I 9  0 

25 19 3 
23 22 4 
23 2 0  54 
23 2 0  21 

23 22  47 
27 IS 1 1  

27 '7 44 
27 18 38 
27 18 21 
25 43 40 
25 44 29 
25 46 12 

25 44 52  
25 29 48 
25 30 20 

25 31 13 
25 32 40 
23 10 53 
23 0 19 
2 2  59 41 
22  56 9 

M. Z. Greenw. 
berechnet 

h m  B 

- 0  6 38.0 
- 0  6 21.6 

+ o x 1  4.2 
+ O I I  6.2 
+ o  9 58.4 
+ o  9 53.5 
- I 16 33.7 
-I 14 21.3 
- 0  46 25.2 

-0 45 12.5 

- 0  45 16.3 

-0 5 56.4 

- 0  46 25.2 
- 0  26 57.7 
-0 26 57.3 

- 0  26 55.5 
-0 26 51.4 

- I 16 4.5 
- I 16 31.9 
- I 16 49.1 
- 1 17 9.9 
- 0  50 32.0 
- 0  50 18.9 

-0  50 31.7 
- 0  31 18.8 
-0 31 7.4 
- 0  31 1.8 
-0 31 26.2 
- I 25 46.1 
- I 25 41.4 

-0 50 31.3 

- I 25 50.9 
- I 25 47.6 - I g 51.0 
- I 9 59.0 
- I IO 16.2 
- I  1 0  2.8 

- I 28 36.8 - I 28 42.2 
- I 28 51.4 
- I 29 6.3 
- 1 5 5.7 - I 3 19.5 
- I 3 9.0 
- 1 2 37.9 

A U  

~ ~- 

r n ~  
- 6  1 44-3 
- 6 I 42.4 
- 6  I 43.3 
- 6  2 2.8 
- 6 I 50.8 
- 6 I 42.6 
- 6 I 48.3 
- 6 I 46.5 
- 6 I 55.8 
- 6 I 55.8 
- 6 I 52.4 
- 6  I 55.0 
- 6 I 58.0 
- 6 1 54.4 
- 6  I 55.4 

- 6  I 54.1 
- 6 2 0.5 
- 6 I 59.5 
- 6  2 3.9 

- 6  I 54.8 

- 6 I 48.6 
- 6  2 2.0 

- 6 2 0.8 
- 6 2 4.6 
- 6 2 3.7 
- 6 2 3.6 
- 6  2 3.1 
- 6  I 58.0 
- 6 2 2.1 

- 6 2 29.0 - 6 2 30.3 
- 6  2 31.5 
- 6  2 30.3 
- 6  2 31.3 
- 6  2 28.3 

- 6 2 30.6 
- 6  2 41.8 
- 6  2 38.6 
- 6  2 37.5 
- 6 2 36.7 
- 6 2 45.0 
- 6 2 43.0 
- 6 2 39.6 
-- 6 2 44.4 

- 6  2 29.9 

Abweichung 
vom 

Mittelwert 
V 

B 

-I- 3.0 
+ '4.9 + 4.0 
- 15.5 

- 3.5 
-t- 4.7 

+ 7.7 
- 1.6 
- 1.6 
+ 1.8 
- !0.8 
- 3.8 

I .O - 

- 0 . 2  

_. 1.2 

- 0.6 
+ 0.1 

4- 0.4 
1- 1.4 
- 3.0 

12.3 
1.1 

+ 0.I  

- 3.7 
- 2.8 
- 2.7 

- 

- 2.2 

+ 2.9 
- 1.2 

+ 1.1 

0.2 

- 1.4 
0.2 

1.2 

- 

- 
- 
+ 1.8 
+ 0.2  

- 0.5 , 

+ 2.2 

+ 3.3 + 4.1 
- 4.2 

+ 1.2 

- 3.6 

I .o - 

- 2.2 

v v  

9 .o 
24.0 
16.0 

240.3 
I 2.3 
22,I 

I .o 
59.3 

2.6 
2.6 
3.2 
0.6 

14.4 
0,o 
1.4 
0.4 
0.0 
0.2 

2.0 

910 
151.3 

1.2 

0.0 

13.7 
7.8 

4.8 
8.4 

713 

1.4 
* 1.2 

0.0 

2 .O 

0.0 

I .4 
3.2 

0.3 
I .o 
4.8 

10.9 
I 6.8 
17.6 
4.8 
I .4 

I 3.0 

0.0 

aufgefthten Sonnenhahen sind Mittel werte aus je zwei EinBtellungen des oberen 
und unteren Sonnenrandes, wegen Refraktion und Parallaxe verbessert. Da jedesmal eine g a m  
Reihe von mindestens acht Einzelmessungen erfolgt ist, laBt sich leicht eine Diskussion fiber die 
erreichte Genauigkeit anstellen. Zu diesem Zweck sind bereits in der obigen Tabelle die 
Abweichungen von den Mittelwerten und ihre Quadrate mitgeteilt. Die Beobachtungen des 
ersten Tages, Febr. 26, stimmen sehr schlecht tiberein; &us dem Verlauf des berechneten 
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- _- - 

Zahl der 

nossungon 
Doppol- 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 

Uhrstandes ist jedoch zu entnehmen, dn8 die beiden i n  der Mitte liegenden Ergebnisse die 
richtigen sein werden. Aus den Quadraten der tibrigbleibenden Fehler findet man ffir die 
einzelnen Beobachtungstage die nachfolgenden rnittleren Fehler einer Doppelmessung: 

Mittlere Fehler dor Zeitbestimniungen mit dem Prfsmenkreis an der 
Winterstation des ,,Unussc6. 

-- - - -  -- _ -  

Z d i i  der 

mossungon 
Datum m DOPPFl- 

April 3 zk4.6  8 
Iler. 22 I .O 2 

11 26  3.9 4 

Jan. 4 2.3 2 

91 6 3.4 4 

I 902 H 

1903 

Datum I m 

I go2 

Fobr. 27 

Mar2 I 

n 7 
.( I I 

n 16 

11 ' 7  
91 22 

Datum ni 

- 
%ah1 der 

lcssullgou 
Doppd- 

- 
12 

8 
1 0  

I2 
8 
8 

A uf den geringen Wert del* nur  US wenigen Messungen abgcleiteten inittleren F e l h  
braucht kawn hingewiesen zu weiden. Der auffallend grol3e Fehler filr Jan. 14 hat, d a h  seinen 
Grund, daB eine Beobachtung ziemlich stark herausfilllt und cbenso gut hatte verworfen werden 
ksnnen. Im allgemeinen darf man annch1neny daB die Unsicherheit einer einzigen Dopyel- 
einstellung weniger als fUnf Sekunden i n  der Zeitbestimmung ausmacht, so da8 der ftir die 
A bleitung der Uhrstande aus den ~3ris~nenkreis-~eobachtungen zngrunde gelegte Mittelwert kaum 
einen Fehler von enthalten dtkfte. 

Bei  d e n  A z i m u t b e o  b a c h t u n g e n ,  die in der. astrononiischen Hfitte der Winterstation 
des ,, Gaussu rnit detn groBen Uiiivei.salinStrU117ent Hildebrandt 2892 ausgeftlhrt worden sind, 
wurde folgendermaBen vei*fahren : es vr7urden in der Nahe des Meridians in beiden li'ernrohrlqen 
Durchgilnge von Zeitsterneii durch a h  funf Vertikalfilden beobuchtet, dabei der Aziinutkreis 
und das Aufsatzniveau in  beiden Lagen abgelesen. Feriier wurde ein polnaher Stern, moistens 
0 Octantis, auf den Mittelfaden gehracht und wieder Horizontalkreis und Niveatx beobaclitet. 
Alle Ihobachtuiigen wnrden wegen Neigung del* Horizo1italachse, sowie wegeii der Hollimationsfebler 
verbessert ; aul3erdem fand bei ullen &itsternen Cine Reduktion der einzelnen Fadendurcligtige 
auf der] Mittelfaden Rtatt. Es w u d e  bci diesel8 lctzten auf dus Aziinut, welches llur innerhalb 
weniger Grade schwankte, keine Rilcksicht genornmen. 

Urn die genttnnton ltedulrtioneu ausfuhren zu kBnnen, war es n~tig,  aus dein vorhundenen 
Beobuchtringsrnatei.iu1 die &quatorealen Fudelidistanzen, sowie den I~ollirnutio~isfehler abzuleiten, 
Die Fadendistanzen wurden aus 40 S t e r n d u r c h g Q p  niit einer ffir den vorliegenden Zweok 
vallig ausreichenden Genauigkeit abgeleitet. h i  de111 Maiigel uii polnuhen Stei*neii - /? Hydri 
war der einzige beobachtete Stern, der dafilr in Betracht katn - sciiien es angemessen, auch 
schneller laufende Sterne in den I3ereich diesel- Untersuchung zu ziehen, und zwar liabe ich 
als untere Grenze der Deklinationen den Wert - 50" angenoinnien und allen Beobuchtungen 
das gleiche Gewicht gegeben. 

Die Faden werden mit den Ziffeim 1 bis 5 bezeichnet und werden in dieser 
Reillenfo]ge bci ,,Fer~lroh~* 0Btu und ,,oberer Ihltitinstion' durchluufen, wenn das Iiistrumrnt 

~ O l l ~ H C l l O  Biitll,olnr-gxgaditlon I. Ooogmptilr. 17 
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Faden 
Nr. 

im Meridian steht. Die permittelten aquatorealen Abstande vom Mittelfaden Nr. 3 sind 
folgende : 

Fadendistanzen des Universals Hildebrandf 2892. 

vom Mittl. Fehler Mittl. Fehler 
dieses Mittel- einer 

Mittelfaden wertes Beobachtung 

1 

2 

4 
5 

f: 0,086 f: 0.54 
I 5.460 f: 0.075 f: 0.47 
I 5.608 f: 0.089 f: 0.56 

Eine direkte Messung der Padendistanzen init Hilfe des Azimutalkreises darch Anvisieren 
eines terrestrischen Objektes ergab far den 

8 8 

30.80 f 0.14 
14.87 - 0.59 
3 4.90 - 0.71 
30.47 - 0.40 

Faden den Wert: Abweichung 
Nr. I I 

Diese Betrige, die augenscheinlich den zuvor abgeleiteten an Genauigkeit nachstehen, 
beruhen auf einer einzigen Messung und sind nicht weiter berticksichtigt worden. 

Auf eine genaue E r m i t t e l u n g  d e s  Kol l imat ionsfehlers  brauchte kein groBes Gewicht 
gelegt zu werden, da ausnahrnslos  in beiden Fernrohrlagen beobachtet worden ist. Aus 
74 Visuren nach der 279 m entfernten Nordmire ergab sich im Mittel 

c = & 77”.0 

wo das {g] Vorzeichen far die Fernrohrlage {-} zu nehmen ist. Ein mittlerer Fehler 
wurde nicht berechnet, da aus den Beobachtungen deutlich hervorgeht, da13 der Kollirnations- 
fehler im Laufe der Beobachtungen eine geringe, aber stetige Anderung erfahren hat. Es 
gentigte indes vollstandig, den abgeleiteten Mittelwert for siimtliche Messungen zugrunde zu legen. 
Zu erwahnen ist noch, daB die Exzentrizittit dee Fernrohrs in dem Geodhtischen Institut zu 
Potsdam nach der Rackkehr der Expedition zu 110.51 mm ermittelt worden ist. 

D e r  G a n g  d e r  R e c h n u n g  war folgender: Nachdem siimtliche beobachteten Azimute 
wegen Kollimation und Neigung verbessert und die einzelnen Fadendurchgangszeiten auf den 
Mittelfaden reduziert waren, wurden zuntichst naherungsweise far jede 13eobachtungsreihe die 
Uhrfehler berechnet. Hierbei ergab sich eine Genauigkeit, die im allgemeinen bereits zur 
Berechnung des Azimuts des jeweiligen Polsternes ausreichte. In anderen Fallen, namlich wo 
0 Octantis nicht mit angeschlossen war, fand noch eine zweite Naherungsrechnung statt. 
Alsdann wurden auf Grund der genahert bekannten Uhrkorrektionen die Azimute der Polsterne 
scharf berechnet und dadurch die Meridianpunkte des Hohzontalkreises festgelegt. Durch 
Verbindung der erhaltenen Werte mit den Azimutablesungen der Zeitsterne ergab sich schlieBlich 
das wahre Azimut der letzteren und daraus der gesuchte Uhrstand. 

Bei der Kontrolle der Azimutkorrektionen wegen Achsenneigung und Kollimationsfehler 
wurde ein g r a p h i s c  hes  Ve r f a h r e n  zur Anwendung gebracht, welches eine sehr schnelle und 
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sichere Ermitdxlung der Werte i cotg z und c cosec z rnit einer for den vorliegenden Zweck 
vrbllig hinreichenden Genauigkeit gestattet. Da dies Verfahren von allgemeinem Intwesse sein 
dbfte ,  so mag es hier kurz errbrtert werden. 

Zur Bestimmung der Korrektion i cotg z konstruiert man ein Tableau auf folgende A r t  
(Fig. 2): Es werden in einem Abstand von etwa 150 mm zwei senkrechte Parallelen gezogen. 
Dann rechnet man die Werte a cotg z von Grad zu Grad aus, etwa in dem Zenitdistanz- 
interval1 25 bis 90 Grad, wobei a eine willkfirliche, den MaSstab bestimmende Konstante ist, 
die zweckmii13ig gleich 100 angenomnien wird, da man in diesem Falle die Betriige 100 cotg z 
unmittelbar aus Kotangententafeln entnehmen kann. Die erhaltenen Zahlen werden als L~ngeri  
in mm auf der linken Parallelen von oben ab aufgetragen, die Teilstriche aber mit der 
Bezifferung ,,Grade Zenitdistanz" versehen. Der Nullpunkt der gewonnenen Skale, welcher bei 
z = 90" liegt, wird darauf rnit dem unteren Endpunkt der rechts stehenden Parallelen, der 
zweckmaQig in derselben H6he wie der rnit 2 5 O  bezifferte Strich der linken Link angenommen 
wird, durch eine Gerade verbunden. Nun triigt marl von dem unteren Endpunkt der rechten 
Parallelen auf dieser iiquidistante Teile aufwiirts an, welche das Produkt i cotg x bezeichnen 
und nach Bogensekunden fortschreiten. Die Liinge der Sekundenintervalle wiihlt man so, da13 
die Skale auch for grol3e Neigungen bei z = 25" noch ausreicht. Endlich werden fGr das 
kleinste z (also hier 25') die Betriige i cotg z for alle vorkommenden Neigungen, diese nach 
Sekunden fortschreitend, berechnet, in die rechts stehende Skale in 131ei eingetragen und die 
erhaltenen Punkte der Reihe nach rnit dem Punkte 2 5 O  der linken Skale verbunden. Die 
Schnittpunkte dieser Verbindungslinien rnit der schriigen Linie bestimmen eine neue Skale, 
welche rnit den Argumenten i in Sekunden zu beziffern ist. Damit ist das Tableau fertiggestellt. 
Zum Gebrauch legt man ein Lineal, am besten aus Zelluloid oder Glas, so auf das Tableau, 
daS es die gegebene Zenitdistanz (auf der linken Vertikalskale) rnit der gegebknen Neigung (auf 
der schragen Skale) verbindet ; die gradlinige Verliingerung trifft die rechte Vertikalskale nnd 
gibt an dieser unmittelbar den gesuchten Wert i cotg z. Das Tableau for c cosec I ,  wird 
ganz analog angefertigt (Fig. 3). Die Theorie des Verfahrens ist so einfach, daQ sie hier nicht 
niiher er6rtert zu werden braucht. 

Die beiden Tableaux haben hier Aufnahme gefunden; sie sind allgemein galtii und geben 
die Betrgge der Korrektionen innerhalb der Bogensekunde richtig an. 

Bei der Benutzung eines und desselben Instruments kann man insofern noch eine 
weitere Vereinfachung vornehmen, als man in der Querskala nicht i in Sekunden, sondern 
in Teilen des Aufsatzniveaus angibt, dann fallt auch die jedesmalige Utnwandlung der Partes in 
Sekunden fort. 

Da die Berechnung d e s  S t u n d e n w i n k e l s  d e r  Z e i t s t e r n e  aus dem Azimut nach der 
strengen Forme1 unbequem ist, habe ich ein Niiherungsverfahren angewandt, welches sich als 
sehr bequem und fur den vorliegenden Fall, wo der Stundenwinkel nur bis auf wenige Zeit- 
minuten ansteigt, vrbllig ausreichende Werte ergab. Es ist : 

sin t = tg a (- cos sp tg d' - sin cos t). 

Da cos t sich in dem ganzen Bereich der Beobnchtungen nur wenig iindert, infolge der 
geniiherten Kenntnis des Stundenwinkels aber schon hinliinglich sicher bekannt ist, so wurde 
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cine kleine Tahelle gerechnet, welche zu den1 Argument t in Zeit das Glied sin ‘p cost auf 
5 ,l>ezimalstellen ergab. Diem ‘l’ubelle mag hiernnter Platz finden. 

16” 

1 cy’ 

6” 

0’’ 

Pig. 3. 
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sin cp cos t=0.91 . . . 
= 

t 
- 

I OS 

- 
208  - 
380 
378 
376 

370 
364 
356 

345 
333 
319 

304 

- 
30s 

m 
0 

I 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

380 
379 
376 

371 
365 
357 

347 
33 5 
322 

307 

~~ 

380 
378 
375 

369 
362 
354 

343 
33 1 

317 

301 

379 
377 
373 

367 
360 
351 

339 
327 
312 

296 

~~~ 

379 
377 
372 

366 
358 
349 

337 
324 
310 

293 

380 
379 
377 

372 
366 
358 

349 
337 
324 

310 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wahren Azirnute der Zeitsterne und die auf den 
Mittelfaden reduzierten Durchgangszeiten, sowie die abgeleiteten Uhrstiinde tibersichtlich zusammen- 
gestdlt, Dabei stellt jede Zeile Mittelwerte aus j e  zwei zusammengehsrigen Fernrohrlagen dar. 

Zeitbestimmungen durch Universal-Beobachtungen an der Winterstation des ,,Gauss". 
7 

v v  

______ 
Abw. vom 

Mittel 
V 

-- 

Stornseit 
Greenwich 

A U  
gegen Gr. 

Stzt. 

Chrono- 
meter 

* Datum U Objekt Azimut 

h m  n 
o 19 27.1 
o 42 2.8 

4 0 21.8 
5 38 38.9 
3 58 1.8 
4 16 10.3 
4 53 17.2 
5 4 23.2 
8 9 42.0 
8 49 56.5 
5 1 5  43.1 
7 32 58.9 
3 16 32.3 
5 7 15.6 
5 22,11.8 
6 o 22.1 

7 31 3.5 
7 52 32.0 

23 3 1.2 

4 44 20.6 

5 8 1.2 
5 21  22.4 
5 57 39.6 
9 4 28.7 
9 52 45.6 

I O  I 56.5 
IO 1 5  33.6 
I O  25 8.9 
10 55 45.6 
I 1  28 24.9 
I I  50 48.5 
I I  59 39.5 

h 1n H 

o 26 18.9 
0 49 5.6 
4 7 23.3 
5 45 46.8 
4 5 15.4 
4 23 23.2 
5 0 29.7 
5 11 35.7 
8 18  31.5 
8 I 28.0 

6 48 12.2 
3 25 48.1 
5 16 32.6 
5 31 29.5 
6 9 39.5 
7 40 21.7 

4 30 37.2 

8 I 50.8 
23 12  47.9 
4 54 10.0 

5 '7 49.0 
5 31 10.5  

6 7 28.6 
9 14 38.7 

IO 2 25.2 

I O  12 6.8 
I O  25 44.4 
IO 35 19.2 
1 1  5 57.1 
11 39 8.7 
12 I 32.6 
12 I O  23.8 

m w  

(+ 6 51.8) 
+ 7 2.8 

+ 7 1 . 5 .  

+ 7 7.9 + 7 13.6 
+ 7 12.9 
+ 7 12.5 
+ 7 12.5 
+ 8 49.5 
- 48 28.5 
- 45 5.9 
- 44 46.7 
+ 9 15.8 
+ 9 17.0 + 9 17.7 
+ 9 17.4 
+ 9 18.2 
+ 9 18.8 
+ 9 46.7 
+ 9 49.4 
+ 9 47.8 
+ 9 48.1 
+ 9 49.0 
+ IO 10.0 

+ IO  10.3 
+ IO  10.8 
+ IO  10.3 
+ I O  11.5 

+ 10 43.8 
+ 10 44.1 
+ 10 44.3 

(+ 9 39.6) 

%r. 1183 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

77 

" 
E. 
n 

n 

Ir. 1183 
n 

n 

n 

11 

7 

n 

n 

n 

n 

It 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

177' 59' 16" 
'77 5 '  43 
I79 19 9 
'79 56 53 
'79 5' I 

I79 49 57 
177 12  34 
I78 54 48 
I78 37 32 
176 2 8  11 

I77 33 14 
I74 59 57 
I79 32 56 
I79 48 48 
179 19 19 
178 58 31 
I79 18 14 
180 9 44 
I79 33 45 
-Q 5 30 
'79 25 12 
179 26 21  

179 4 2  11 

I79 35 2 '  

I79 37 2 5  

'79 36 38 
179 42 56 
I79 23 38 
180 6 13 
179 I 1  26 
'79 49 3 
'79 40 57 

a Argus 
a Can. maj. 
u Leonis 
p Leonis 
a Leonis 
p Hydrae 

* c  Antliae 
(3 Crateris 
a Ilootis 
f3 Centauri 
p Hydrae 
fi Crucis 
a Hydrae 
6 Crateris 
E Hydrae 
e Corvi 
m Virg. 
R Hydrae 
p Orionis 
a Fisc. austr. 
8 Crateris 
E Hydrae 
e Corvi 
@ Libme 
p' Scorp. 
8 Oph. 
a Scorp. 
f Oph. 
'1 OPh. 
x Scorp. 
y Sagitt. 
p Sagitt. 

n 
+ 0.6 
- 0.7 

3. 0.7 
0.0 

- 0.4 
- 0.4 

- 1.7 
- 0.5 
+ 0.2 

- 0.1 + 0.7 
.J+ 1.3 

+ 0.8 
- 0.8 
- 0.5 
+ 0.4 
- 0.6 

- 0.3 
+ 0.2  

- 0.3 
+ 0.9 
- 0.6 
- 0.3 
- 0.1 

0.4 
0.5 

0.5 
0.0 

0.2 

0.2 

2.9 
0.3 
0.0 

0.0 

0.5 
I .7 

0.6 
0.6 
0.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.1 

0.2 

0.8 
0.4 
0. I 

0.0 



Zeitbestimmungen aus Aximutbeobachtungen. 

Datum 

- 
Chrono- 
motor 

Br. 1183 
11 m a 
12 1 1  30.1 
IO 16 57.6 
IO 33 27.1 
10 44 4.3 
IO 56 9.1 
1 1  7 27.8 
X I  18 20.7 
13 23 16.5 
13 53 38.4 
13 56' 1.1 

13 25 41.a 
14 5 5  21.8 
1 5  8 14.7 
1 5  17 22.2 
'5 49 34.2 
1 5  51 56.4 
16 42 3.4 
I4 32 '7.3 
I4 45 34.8 
1 5  37 13.4 

16 IO 39.6 
16 43 1.9 
'7 37 55.9 
18 29 36.3 
18 42 52.0 

19 8 10.3 

1 5  50 16.4 

18 5 3  17.3 

19 23 51.4 
19 37 56.5 
'7 3 18.9 
17 16 49.0 
'7 27 '0.3 
'7 35 22.5 
'7 46 4.7 
'7 29 7.3 
'7 45 0.7 
18 7 1 . 1  

19 21 11.4 

I9 40 8.3 
19 4 6.9 
19 21 40.9 
19 30 58.1 
19 40 5.0 
20 18 1.5 

17 29 33.3 

'7 51 39.5 
18 4 12.6 
18 25 7.1 
'9 5 45.1 
I9 4 25.4 

19 30 8.6 

'9 30 39.0 

20 26 25.3 

'7 39 58.9 

19 20 14.4 

Objokt 

a Argus 
a Scorp. 
e Scorp. 
c Arao 
7 Oph. 
6 Oph. 

M, 
M, 
M, 
M!l 

a Arae 

A Capric. 
C Capric. 
fJ Aquarii 
a Gruis 
a Aquarii 
a Pisc. austr. 
p Aquarii 
7 Microsc. 
7 Gruis 
a Aquarii 
7 Aquarii 
a Pisc. austr. 
a Qu. 274G. 
p Ceti 
a Sculpt. 
8 Phoon. 
Sou. 109 G.  
a Erid. 
C Ceti 
7 Sculpt. 
p Sculpt. 
p Sculpt. 
6 Sculpt. 

E Sculpt. 
TC l'hoon. 

33 I'isc. 
a Crucis 
a Erid. 
C Coti 
@ Centauri 

8' Coti 
a Erid. 

Ceti 
p Centauri 
a Contauri 
7 Csti 
8 Sculpt. 
w l'isc. 
33 I'isc. 
a Crucis 
p Coti 
t)' Coti 
8' Coti 
a Erid. 
C Cati 

-. __ 

Azimut 

0" 10' 4' 
178 58 1 1  

180 23 2 

'77 40 44 
'79 45 1 0  
I79 42 20 
178 0 32 

175 22 15 
16s 58 38 
165 58 38 
175 22 I 5  
177 31 30 
I79 6 0 

I79 4 5 1  
180 12 36 
178 57 5 
'79 5 55 
179 16 I 

'79 24 25 

I79 1 5  50 

'79 2 6  46 
178 I I  1 5  
178 47 12 
'79 8 58 
178 47 39 
'79 20 42 
I77 40 55 
179 15 I 

'79 5 45 
178 46 32 
178 54 25 

'79 5 39 
17s 7 5' 
178 20 16 
176 25 27 
180 19 50 
180 26 14 
180 2 49 
I79 7 47 
180 39 26 
0 27 23 

180 20 I Y  
178 36 30 
180 31 56 
o 26 41 
0 9 '7 

180 7 46 
180 G 3 
178 29 12 
0 26 59 

179 52 51 
I79 50 21 
180 5 1 1  

180 36 46 

I79 26 54 

I79 26 7 

Stornzoit 
Groouwich 

11 in Y 

I2 22 15.4 
IO 27 52.1 
IO 44 21.1 
10 54 59.5 
11 7 4.5 
I I  18 22.6 
X I  29 16.2 
13 37 0.8 

14 g 46.0 
13 39 24.8 
1 5  IO 4.0 
1 5  25 16.9 

14 7 22.9 

15 31 8.0 
16 3 12.3 

16 6 5.2 

16 56 12.8 
14 46 24.7 
14 58 21.9 
15 5 1  17.6 
16 4 17.6 
16 24 39.2 
16 57 3.6 
17 52 17.0 
18 43 57.2 
1 8  57 11.7 
'9 7 38.4 
19 22 28.6 
19 36 34.1 
19 52 15.0 

17 17 54.2 
17 31 23.9 
I 7  4' 54.6 
'7 49 57.2 
18 o 40.2 
17 44 26.1 

18 22 19.2 
19 36 32.1 
19 45 57.4 
19 ss 27.5 
19 19 30.3 
'9 37 6.0 
19 46 22.5 
19 55 32.1 
2 0  33 26.6 

17 44 59.5 
17 5 5  25.4 
18 7 6.7 
18 I9 35.3 

19 21 12.4 
19 20  21.8 
19 36 12.1 

18 0 19.9 

20 41 49.2 

18 42 34.4 

19 46 6.3 

n u  
gegen Gr. 

Stzt. 

ll__l_ 

Abw. vom 
Mittel 

V 

H 
-I- 0.9 - 0.4 
- 0.9 
+ 0.3 
i- 0.5 

0. I 

f 0.6 
- 

- 0.3 
f 0.3 

+ 1.2 
+ 1.0 
- 0.2 
4- 1.2 - 1.6 

- 1.4 
+ 0.2 
-+ 0.2 
- 0.4 
1- 0.4 
- 0.3 
+ 0.1 
+- 1.6 
- 0.7 
+ 0.1 - 1.5 
$- 0.3 
- 0.4 

- 0.2 

I .o - 

2.3 + 0.3 
- 0.9 

0.0 

4- 0.3 
+- 1.0 
- 3.5 
+ 1.2 
+ 1.0 - 1.2 
$- 0.1 
.+ 0.1 

185 

I___ 

v v  

0.8 
0.2 

0.8 

0.3 
0.0 

0.4 

0.1 

0. I 

0. I 

1.4 
1 .o 
0.0 

I .4 
2.6 

2 .o 
0.0 
0.0 

0.0 

0.2 
0.2 

0.1 

0.0 

I .o 
2.6 
0.5 
0.0 

2.3 
0. I 
0.2 

5.3 
0. I 
0.8 
0.0 

0. I 
I .o 
12.3 
1.1 
1.4 
1.4 
0.0 

0.0 
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- ____-- 

Azimut U Objekt 
Chrono- 
meter 

Datum 

I 902 h m s  

n 10 n 19 51 45.5 E' Ceti 180 25 7 
n 10 n 20 53 30.6 a Forn. 179 59 17 

Nov. IO Br. 1183 19 40 43.4 p Centauri 0" 15'55'' 

Dez. 5 I, 22 16 34.7 a Tauri I79 32 44 
n 5  n 23 16 21.7 a Leporis 178 51 54 

___I__- _______ ---I-- - 

Sternzeit A U  Abw. vom 

Greenwich 
gegen Gr. Mittel 

Stzt. V 

11 m s m u  H 

19 56 41.9 + 15 58.5 + 0.9 
- 2 0  7 42.9 + 15 57.4 . 0.2 

21  9 28.6 + 15 58.0 + 0.4 
22 33 33.4 (-I- 16 58.7) 
23 33 29.8 + 17 8.1 

a Argus 
a Can. maj. 
a Leonis 
p Leonis 
a Leonis 
p Hydrae 
i Antliae 

(3 Crat. 
a Bootis 
p Cent. 
p Hydrae 
p Crucis 
a Hydrae 
8 Crat. 
6 Hydrae 
E corvi 
m Virg. 
x Hydrae 
p Orionis 
a Pisc. austr. 
6 Crat. 
6 Hydrae 
e Corvi 
i3 Librae 
I-1' Scorp. 
8 Oph. 
a Scorp. 
C Oph. 

x Scorp. 
y Sagitt. 
p Sagitt. 
a Argus 
a Scorp. 
e Scorp. 
t Arae 

~j Oph. 

rl OPh. 

a app. 

h m s  
6 21 46.6 
6 40 50.7 

I O  3 11.4 
11 44 6.1 
I O  3 11.3 

IO 52 11.8 
I I  6 52.8 
14 11 14.0 

I O  21  22.6 

12 42 3.4 
9 2 47.5 

1 1  14 28.3 
I I  28 13.0 
12 5 7.3 
13 36 30.8 
14 o 50.6 
5 9 50.2 

22  52 16.7 
11 14 28.1 

11 28 12.8 
12 5 7.2 
15 1 1  47.0 
'5 59 47.7 
16 9 15.7 
16 23 27.7 

'7 4 49.0 
17 35 47.0 
17 59 35.0 
18 7 58.1 
6 2 r  45.6 

16 23 27.6 

16 50 35.8 
17 4 49.0 

10 2 1  23.3 

'3 56 59.4 

16 31 49.1 

16 43 53.0 

- 52' 38' 58" 
-16 35 '5 
+ I Z  26 31 
+ I S  6 58 
+ I S  26 31 
-16 2 0  32 
-36 7 7 
-22  17 50 
+ I 9  41 30 
-59 54 22 

-16 20 31 
-59 9 39 - 8 14 19 
- 14 '5 I4 
-31 19 2 1  

- 2 2  4 50 
- 8 12 42 
-26 12 52 
- 8 18 57 
-30 8 5 
- 14 15 I3 
-31 19 20 

- 2 2  4 50 
- 9 r 22 

- 19 32 18 
- 3 26 30 
-26 12 56 
- 10 22 5 
-15 36 9 
-38 58 44 
-30 25 26 
- 21 4 56 
-52 38 33 
-26 12 56 
-34 6 58 
-55 50 '5  
-15 36 9 

8 Oph. 
a Arae 

MI 1) 

M, l) 
A Capric. 
C Capric. 
p Aquar. 
a Gruis 
a Aquar. 
a Pisc. austr. 
IJ, Aquar. 
y Microsc. 
y Gruis 
u Aquar. 
y Aquar. 
a I'isc. austr. 
a Qu. 274 G. 
fi Ceti 
a Sculpt. 
p Phoen. 
Scu. 109 G. 
a Erid. 
I Ceti 
y Sculpt. 
p Sculpt. 
p. Sculpt. 
B Sculpt. 

t Sculpt. 
33 Pisc. 
a Crucis' 
ct Erid. 
C Ceti 
@ Cent. 
8' Ceti 
a Erid. 
C Ceti 

7c I'hoen. 

h in n 
'7 16 3.3 
17 24 21.1 

19 23 4.60 
2 1  I 27.7 
2 1  2 1  8.4 
2 1  26 27.8 
2 2  2 8.1 

19 2 0  40.13 

2 2  0 48.7 
22 5 2  18.1 

2 0  47 25.7 
20 5 5  20.8 
2 1  48 3.9 
22 o 48.8 
22 16 39.5 
22 52 18.1 

0 38 44.1 
0 53 56.8 
I I 46.3 
I 19 0.9 
I 34 7.4 
I 46 41.1 

23 '3 35.8 
23 27 47.1 
23 35 33.2 
23 43 53.2 
23 53 55.2 
23 43 53.0 
0 0 23.1 

1 2  2 1  10.3 
1 34 7.6 
I 46 41.3 

13 56 56.4 
I 19 11.5 
1 34 7.6 
1 46 41.3 

23 48 20.7 

v v  

. 0.8 
, 0.0 

0.2 

- 24" 54' 5'' 
-49 47 56 
- 15 14 35.0 
-15  17 49.8 
-25 23 32 
- 2 2  49 49 
- 5 59 44 
-47 25 49 
- 0 47 19 
-30 8 9 
- g 2 0  41 
-32 38 11 

-37 49 16 
- o 47 18 

-30 8 7 
-24 46 4 

- I 52 25 

-18  31 5 
- 2 9  52  51 
-47 14 16 
-31 27 2 

- 5 7  43 44 
- I O  48 48 

-38 21 18 
-33 3 38 

-32 36 32 
- 2 8  39 59 
-53 '7 I 7  
-228 40 I 

- 6 14 56 
-62 33 28 

- 5 7  43 50 
- - I O  48 49 
-59 54 9 
- 8 40 59 
-57 43 5 '  
- I O  48 50 

1) Mond- Kulminationsrttern, uber dessen Koordinaten in dem Abschnitt ,,l,linyenbestimmung der Winterstation" n#heres 
Initgeteilt werden wird. 



I go2 
Okt. 27 

n '  27 

'en 27 
n' 30 

. " 30 
n 30 
n 30 
n 30 
n 30 

- 59" 54' 8" 
' - 6 0  25 48 
-t 2 49 39 
- 2 8  40 I 

3- 6 19 42 
- 6 '4 57 
- 6 2  33 27 
- 1 8  31 8 
- 8 4 1  o 

(4 Cont. 
a Cent. 
y coti 
6 Sculpt. 
o Pisc. 

33 Pisc. 
a Crucis 
(4 Ceti 
8' Coti 

~ 

11 ni s 

13 56 56.4 
14 32 59.1 
2 38 17.5 

23 43 53.0 
23 54 20.6 
o o 23.0 

1 2  21 10.4 
0 38 44.1 
I 19 1 1 . 5  

Scheinbaro bter .  137 

0' Ceti 
a Erid. 
C Oeti 
(4 Cont. 
E' coti 
a Forn. 
a Tauri 
a Lop. 

11 111 8 

I xg 11.5 

1 34 7.4 
I 46 41.3 

13 56 56.7 
2 7 52.7 
3 7 58.7 
4 30 2a.8 
5 a8 28.6 

- 8"41' I" 

-57 43 55 
-xo 48 51  
-59 54 5 
f 8 23 32 
-29 21 58 
4- 16 18 47 
- 1 7  53 35 

Die Berechnuiig der Aziinute der Polsterne ist fill. jede Fernrohrlage eiiizeln durchgefilhrt 
worden, wie aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich ist. 

Azimute der Polsterne. 
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__ 
Verbesserte Berechnetes Fern- 

lage 
Datum Chronometer U Objekt Ablesung am Azirnut $%-A rohr- 

$% 
Horizontalkreis 

A 

h m  8 I 902 
60” 43’ 43’’ 31” 2’53” - 29’40’ 50” r. Juni 27 Br. 1183 21 45 33.6 $ Hydri 

n 27 n 21 49 3.4 n 60 48 2 31 7 5 -29 40 57 r. 
n 27 n 2 1  50 37.9 n 60 50 3 31 8 50 -29 41 13 r. 
n 27 n 2 1  5’ 55.2 n 60 51 7 31 IO 6 -29 41 I r. 
n 27 n 21 53 16.6 n 60 53 18 31 11 30 -29 41 48 r. 
n 28 n 5 32 52.0 a Oct. 27 59 13 - 1 42 37 -29 41 50 I. 
n 28 n 5 36 7.0 n 27 58 30 - 1 43 12 -29 41 42 1. 
n 28 n 5 38 7.0 n 27 57 58 - I 43 33 -29 41 31 1. 

n 28 n 5 45 37.0 n 27 56 55 - I 44 49 -29 41 44 r. 

n X I  9 21 40.2 25 48 47 

n 28 n 5 41 43.6 n 27 57 49 - I 44 I1 -29 42 0 r. 
n 28 n 5 43 24.9 n 27 57 7 - I 44 28 -29 41 35 r. 

Juli X I  n 9 18 26.3 n 25 47 41 I 32 I O  -27 19 5 1  r. 
n 11 n g 2 0  12.0 n 25 48 30 - I 31 40 -27 2 0  I O  r, 

n 11 n 9 26 48.5 n 25 52 6 - I 29 47 - 2 7  21  53 1. 
n ‘1 n 9 31 16.4 n 25 53 17 - I 28 29 -27 21 46 1, 
n 11 n 9 32 49.2 n 25 53 45 - 1 2 8  I -27 2 1  46 1. 
n XI n 9 43 42.3 n 25 57 28 - I 24 38 - 2 7  22 6 1. 

- 

n n - I 31 16 -27 20 3 r. 

n 11 10 40 57.8 fl Hydri 4 55 23 - 2 2  27 22 -27 2 2  45 1. n 

n 11 n IO 42 50.2 n 4 47 27 - 2 2  34 57 -27 2 2  24 1. 
n 11 n 10 46 35.5 n 4 28 59 - 2 2  51 0 - 2 7  19 59 r. 
n 11 n IO 48 18.1 n 4 2 1  50 - 2 2  58 4 - 2 7  19 54 r. 
n 22 n I O  o 8.4 a Oct. 26 I 23 - I 18  53 -27 20 16 1. 
n 22 n 10 5 22.2 n 26 3 20 - I 17 3 -27 2 0  23 1, 
n 2 2  n I O  7 1.8 n 26 3 49 - I 16 27 - 2 7  20 16 1, 

n n I 12 5 -27 18 23 r, n 22 
n 22 I O  2 0  34.2 26 7 40 - I 1 1  27 -27 19 7 r. n n 

n n 

IO  18 53.8 26 6 18 - 

n 22 I O  22 52.0 26 8 27 - I I O  35 - 2 7  19 2 r. 

n 25 g 46 12.0 25 57 41 - I 23 29 -27 2 1  I O  1. 
n 25 n 9 44 39.8 n 25 56 54 - I 23 58 -27 20 5 2  1. 

n n 

n 25 n 9 47 39.1 n 25 57 59 - I 23 o - 2 7  20 59 1, 
n 25 n I O  23 38.1 n 26 8 40 - I I O  I 1  - 2 7  18  51 r. 
n 25 n IO  25 17.8 n 26 g IO - 1 9 33 -27 18 43 r. 
n 25 n IO 26 48.8 n 26 9 55 - 1 8 58 -27 18 53 r. 

Sept. I 2  n 14 34 31.8 @ Hydri 356 29 59 -31 3 42 -27 33 41 1. 
n 12 n 14 36 37.5 n 356 33 36 -31 0 56 -227 34 32 1. 
n 12 ‘4 37 55.2 356 36 25 -30 59 13 -27 35 38 1. P n 

n 12 n 14 41 53.7 n 356 39 16 - 3 0  54 45 - 2 7  34 I r. 
n 12 n 14 43 26.4 n 356 41 25 -30 50 40 - 2 7  32 5 r. 
0 12 n 14 45 16.4 n 356 43 42 -30 47 30 - 2 7  31 1% r. 

n 

n n 

n n 

n n 

n n 

Okt. 2 1 5  o 27.6 T Oct. 24 52 I3  - 2 37 50 -27 30 3 r. 
n 2  15 2 24.2 24 54 25 - 2 35 36 - 2 7  30 I r. 

15 4 19.6 24 56 1 - 2 33 21 -27 29 22 r. n 2 .  
n 2  15 5 51.0 24 58 16 - 2 31 35 -27 29 5 1  r. 
n 2  15 7 22.4 25 0 25 - 2 29 47 -27  30 1 2  r. 

- 2 2 2  40 - 2 7  27 9 1. n 2  1 5  13 22.2 25 4 29 
n 2  n ‘5 8 32.4 . n  25 1 10 - 2 28 25 -27 29 35 r. 

n 2  n IS 1 5  17.0 c 25 6 23 . - 2 2 0  2 1  -27 26 44 1. 
n 2  n 15 16 39.1 n 25 8 23 - 2 18 42 -27 27 5 1. 
n 2  n 15  17 48.2 n 25 9 50 - 2 17 18 -27 27 8 1. 
n 2  n 15 18 48.5 n 25 10 53 - 2 16 5 - 2 7  26 58 1. 
n 2  n 15 2 0  4.2 n 25 1 2  23 - 2 14 32 - 2 7  26 55 1. 
n 5  n I7 50 54.0 a Oct. 29 17 51 I 47 16 -27 30 35 1. 
n 5  n 17 52  36.1 n 29 I7 44 I 47 27 - 2 7  30 17 1. 

n n 

n 5  17 54 21.4 ” 29 ‘7 35 1 47 39 -27 29 56 1. n 

Ab- 

vom 
Mittel 

weichung 

+ 20 

+ I 3  
- 3  
f- 9 
- 38 
- 9  
- 
+ 10 

- ‘4 + 11 

+ 2 + 10 

- 9  
2 
0 

+ 7  
+ 7  
- I 3  
- I O  

+ 1 1  

2 

+ 3 
3 . 2  

- 5  
+ 2  

+ 2 8  
- 16 

- 

- 

- I 1  
+ 8 
- 10 

+ I 

2 

+ 6 
- 4  
+ 56 
+ 5 

- 

- 61 
- 95 
+ z I  

4-74 
- 12 
- I O  

+ 29 
0 - 21  

+ 16’ 
- 9  
-1-16 
- 5  
- 8  
+ 2  

+ 5  
- 13 
+ 5  + 26 



Azimute der Polsterne. 139 



140 

Tag 

I 902 
April 1 2  

17 
n 18 

Juni 3 
n II 

n '5  
n 27 

n 28 
Juli II 

n 1 1  

n 22 

Deutsclie Sudpolar-Expedition. 

Zahl der 
Beob. A - a  Polstern Tag 

I go2 
28"32' I" 4 5 Oct. Juli 25 

* 28 32 48 6 n Sept. 12  

29 5 2  21  n n 8 

28 34 50  6 n Okt. 2 

28 44 46 6 n n 5  
2 

29 48 0 6 n n 25  
29 41 5 0  I O  p Hydri n 27 

29 41 44 6 5 Oct. n 30  
27 2 0  57 7 n Nov. IO 

2 7  2 1  I 5  4 fl Hydri Dea. 5 
27 19 35 6 5 Oct. 

Datum 

6 
6 
I 2  

I 2  

10 

I O  

1 0  

10 

10 

9 

I 902 
Nov. IO 

n 10 

n 10 

n 1 0  

Dez. 5 
n 5  
n 5  
n 5  

n 5  

n 5  
n 5  

n 5  

n 5  

n 5  

5 Oct. 
(3 Hydri 
'i Oct. 
5 Oct. 

n 

n 

n 

n 

n 
Hydri 

Chronomete 

Br. 1183 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

77 

n 

n 
n 

n 

n 

U 

h m  B 

2 0  22 8.0 

2 0  25 11.5 
20 26 30.3 
21 5 1  39.2 
21  54 41.7 
21  56 14.2 
21 57 37.5 
21  59 8.4 
2 2  2 0.3 
22 3 16.1 
22 4 35.4 
22  5 56.2 
2 2  7 11.2 

2 0  23 43.0 

Objekt 

5 Oct. 
n 

9, 

n 

n 
(3 Hydri 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Verbesserte 
Ablesung am 

Horizontalkreis 
A 

Berechnetes 
Azimut 

a 

1'40' 18" 
I 39 59 
I 39 41 
1 39 25 

31 I4  19 
,31 1 6  1 2  

31 17 7 
31 '7 47 
31 1 8  25 

31 19 20 

3' 19 35 
31 ' 9  54 
31 20 2 

31 2 0  I 1  

& - A  

- 27035' 5" 

- 2 7  35 2 

- 2 7  35 7 
- 2 7  35 9 

(-27 34 38) 
- 2 7  38 34 
- 2 7  38 47 
- 2 7  38 46 
- 2 7  38 53 
- 2 7  36 47 
- 2 7  36 52 
- 2 7  36 21  

- 2 7  36 5 0  
- 2 7  36 6 

- -_ 
Fern- 
rohr- 
Iage 

r. 
r. 
r. 
r. 
1. 
I. 
1. 

, 1. 
1. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 

Ab- 
veichung 

vom 
Mittel 

Die GrdBe A - a  gibt die Lage des Meridianpunktes am Horizontalkreise des Universals 
Als Mittel der Einzelbestimmungen erhiilt man far die Beobachtungstage die folgenden an. 

Meridianpunkte : 
Meridianpnnkte des Universals. 

A - a  Polstern I Zahl der 
Beob. 

Die Anderungen der Lage des Meridianpiinktes sind niir zum geringen Teil auf eine Drehung 
des Eisfeldes, auf welchem die Hfitte stand, zurifickzufahren. Eine solche hat in der Tat stat& 
gefunden, wie aus den Azimutbestimmungen einiger mit der astronomischen NUtte in starrer 
Verbindung stehender Marken mit Sicherheit hervorgeht. 

D i e  Feh  l e r  bei der Zeitbestimmung durch Azimutbeobachtungen setzen sich aus einer 
gr6Beren Anzahl elementaiw Fehler zusammien, von denen die erheblichsten die folgenden Bind: 
Fehler in der Auffassnng des Zeitmoments beim Durchgang der Zeitsterne, Fehler in der Ab- 
lesung des Horizontalkreises und Teilfehler des letzteren, die niimlicheii loeiden letzten Fehler 
auch bei der Beobachtung der Polsterne. Andere Fehler, z. B. in der Einstellnng der Pol- 
sterne auf den Mittelfaden, in der Bestimmung der Achsenneigung, Bnderung des Meridisn- 
punktes wiihrend der Beobachtung u. dgl., dt'lrften wenig ins Gewicht fallen. 
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H 

rf3 0.4 

0.5 
0.5 
0.7 
0.7 
0.3 
0.8 
I .2 

0.5 
0.5 

0.3 

Diskutabel sind auf Grund des vorliegenden Materials zunctchst die Unsicherheiten in der 
Auffassung der Durchgangszeiten der Zeitsterne. Da mit ganz verschvr~indenden Ausnahinen 
stets alle Faden beobachtet vurden, so habe ich eine Anzahl von Reduktionen auf den Mittel- 
faden herausgriffen und die Abweichungen der aus den einzclnen Fadenzeiteii berechneten Durcli- 
gangszeiten von dem Mittelwert der letzteren gebildet. Es ergaben sich aus 44 Sterndurch- 
ggngen die folgenden iiiittleren Fehler fill- eine einzelne Fadenbeobachtung (In) und for das 
Mittel ails den 5 Iveduzierten Zeiten (M). 

Fehler der Fadenbeobrchtungen und ilirer Mittel. 

H 

z k 0 . 5  

0.7 

0.3 
0 . 3  
0.4 
0.2 

0.7 
0.6 
0.3 

0.8 

0 . 2  

fl 

f: 0.7 
I .2 

0.4 
0.5 
0.4 
o.a 
0.4 
0.3 
0.5 
0.4 
0.3 

Im Mittel ist 

1. 

I. 

I. 

r. 

r. 

rn 

f: 49" &28" 3 
16 9 3 
I O  6 3 
6 4  3 

I J  24 3 

R 

f: 0.8 

0.7 
0 .3  
0.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.6 
0.4 
0.3 

Y 

Z k  0.3 
0.5 
0. a 
0.2 

0.2 
0. I 

0.2  

o.a 
0.2 

0.2 

0. I 

111 = f. OS,40 
M = +  O,22. 

B 

f: 0 . 2  

0. a 

0.3 
0.3 
0.2 

0.3 
0.6 
0.2 
0.2 

0. I 

0.2 

M 

H 

f: 0.2 
0.4 
0.3 
0. I 

0 . 2  

o.a 
0. I 

0 .3  
0.3 
0. I 

0. I 

L 

f: 0.3 
0.3 
0.1 

0.2 

0. I 

0.2 

0 . 2  

0.2 

0.3 
0 . 2  

0.2 

Hiernach hat man im D urchschnitt fiir eine einzelne Fadenbeobaclit,ung einen mittlereii 
li'ehler von 0*,5, filr das Mittel aus den auf den Mittelfaden reduzierten Beobachtungszeiten einen 
solchen yon 0*,22 zu gewlirtigen. Far die Polstwne lassen sich %linlichc Angabcn nicht er- 
mitteln, da bei diesen nur im Mittelfaden selbst beobzlchtet worden ist. Dagegen kann man 
durch Vergleichung der erhaltenen Werte selbst einen Anhalt zur Beurteilnng derjenigen Ge- 
nauigkeit gewinnen, welche bei der Ermittclung des Mei*idianpunlrtes erreiclit worden ist. Bine 
oberflachliclie Betrachtring der Zusammenstellung (Seiie 137 ff.) lUt zun&cbst erkenncn, da13 noch 
systematische Unterschiede in den gewonnencn Meridianpunkten bei den verschiedenen k'ernrohr- 
lagen vorhanden sind ; dime rhhren naturgemU13 davon her, da13 der Kollitnationsfehler Schwan- 
kungen unterworfen war, die liier nicht beri~cksiclitigt sind. Man kann daher, da der jeweilige 
Kollimationsfehler nicht bekannt ist, nilr die bei derselben li'emrohi*la,ge erhltenon Meridianpunkte 
miteinander vergleichen. In der folgenden Tabelle sind die rnittleiwi Fehler sowohl einer cinzigen 
Einstellung als auch des bei jeder Fermohrlage erhaltenen Mittelwertes zusammengestellt. 

Fehler der P~laterne~nstellungen. 

Polstorn 

I, 

Juni 3 

Anzahl 
der Ein- 

lug0 1 Felllor I stollungon 

knrohr-  mittl. 

I 

I I 

Fsrnrohr- niittl. Aiizalil 
der Ein- 
stollungon I lagc I Fclilor I Tag I 

n '5 r. 37 1% 

1. 53 24 
11 27 r. 23 10 
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I 902 

Juni 28 

Juli 1 1  
n 28 

n 1 '  

n 22 

n 22 
n 25 

n 25 
Sept. 12 

n 12 
Okt. 2 

n 2  

n 5  

Polstern 

5 Oct. 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

p Hydri 

T Oct. 

5 Oct. 

* 

n 

- 
'ernrohr. 

]age 

1. 
r. 
r. 
1. 
1. 
r. 
1. 
r. 
1. 
r. 
r. 
1. 
1. 

mittl. 
Fehler 

* IO" f: 5" 
'3 7 
'0 5 
9 5  
4 2  
24 I4 
9 5  
5 3  
59 34 
86 50 
19 8 
.IO 4 
17 7 

Anzahl 
der Ein- 

stellungen 

3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 

1902 

Okt. 5 
n 8  
n 8  
n 25 
n 2s  

n 27 

n 27 
n 30 
n 30 

Nov. I O  

n '0 
Dez. 5 

n 5  

Polstern 

5 Oct. 
n 

n 

n 

97 

n 

t i  

n 

n 

n 

n 

fl Hydri 
n 

= 
'ernrohr. 

]age - 
r. 
r. 
1. 
1. 
r. 
r. 
1. 
1. 
r. 
1. 
r. 
1. 
r. 

mittl. 
Fehler 

Anzahl 
der Ein- 

stellungen 

6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 

Von Wichtigkeit ist es auch, zu unterstichen, welchen EinfluB ein F e h l e r  i n  d e r  an -  
Die Differentialformel genom m ene  n P ol h lthe auf die Azimut- und Zeitbestimmung austibt. 

d e  +- = sin a cotg z 
-9 

d a  
ergibt fiir cl Oct. irn unganstigsten Falle +-- = 0,07; ftir /3 Hydri wird der Quotient erheblich 

grltaer, namlich 
d Y  

d a  
d ?  

am 27. Juni rt-= 1,48 

11. Juli 0,65 
12. Sept. 1,46 

5. Duz. 1,38 

Nimmt man als Unsicherheit der Breite den Betrag von 10" an, so ist der Azimutfehler 
aus vorstehenden Zahlen sofort , ersichtlich. 

Bei der Berechnung der Stundenwinkel der Zeitsterne hat ein Breitenfehler nur sekundare 
Fehler des Stundenwinkels zur Folge, die auf3er Betracht bleilnen konnen. 

Unter Wiirdigung der hauptsikhlichsten Fehlerquellen wird man sagen dfirfen, da8 die 
Unsicherheit in der Festlegung des jeweiligen Mer id i anpunk tes  im allgemeinen den Betrag 
von 30" nicht il berschreitet. Diesem Fehler entspricht in der Zeitbestimmung bei einem Stern 
von der 

B 

Deklination + lo" der Zeitfehler 2.0 fiir 0. 0. 
0 1.8 

- 10 1.7 
- 20 1.5 8 

- 30 1.3 und 2.3 fur U. C. 
- 40 1.1 2.5 
- 50 0.9 2.8 
- 60 3.2 

Man hiitte hiernach auf einen Maximalfehler von etwa 3s zu rechnen. Eine unmittelbare 
Vergleichung der erhaltenen Uhrsthnde liil3t diesen aus der Unsicherheit des Meridianpunktes 
entspringenden Fehler nicht erkennen, da Sterndurchgange zwischen Zenit und Stidpol nicht 
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Tag 

April 12 
n 18 

Juni 15  
n 28 

Juli I I  

n 22 

n 25 

-- I___---_ I _l__-l----- l__l____ 

Mittleror Fohler Zahl Mittlerer Fohlor Zahl 
der beob. Tag eines Uhr- der boob. 

standes Mittolwertes Sterne 

E R B H 

2 6 
0.5 0.3 4 n 8  0.3 0. I 5 
I .O 0.4 6 n 25 0.9 0.4 6 
0.8 0.4 4 n 27 I .3 0.5 6 
0.6 0.3 5 n 30 1.8 0.7 6 
0.7 0.3 4 Nov. IO 0.7 0.3 6 

I des standes Mittelwortes Sterno 

Okt. 5 f: 1.3 ' -f: 0.5 

I des 

einw Uhr- 

f: 0.9 f: 0.7 

I .o 0.4 6 Doz. 5 0.4 0.3 2 
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Beobachtungsuhr die Stande derjenigen Chronometer abgeleitet, bei welchen man auf Grund der 
wtihrend der Expedition gemachten Wahrnehmungen einen m6glichst gleichmtifligen Gang voraus- 
setzen durfte. Es waren dies die Chronometer Schlesicky Nr. 3015, Khoblich Nr. 2303, 
Brocking Nr. 1183 und Braeking Nr. 1333. Die beiden ersteren gaben mittlere Greenwicher 
Zeit, die beiden letzteren Greenwicher Sternzeit. Bei den Vergleichungen dienten zur uber- 
tragung die Taschenuhren : Lange 4 3  92 1, 4 3  302, 4 3  30 1, in den Uhrjoiirnalen bezeichnet mit: 
B, D und LS, von denen die ersteren beiden nach mittlerer Zeit, die letztere nach Sternzeit ging. 

Die Interpolation der Uhrstinde zwischen den einzelnen Zeitbestimmungen bezw. zwischen 
diesen und den Zeitermittelungen an Land geschah in folgender Weise. Es wurde aus den 
vier obengenannten Chronometern gewissermaflen ein mittleres Chronometer konstruiert, und 
dessen Stand f h  alle diejenigen Epochen ermittelt, for welche zuverlgssige ZeitanschliZsse oder 
Zeitbeobachtungen vorlagen. Zwischen diesen Epochen wurde graphisch interpoliert ; es hatte 
dies kein Bedenken, da der Gang des mittleren Chronometers naturgemEiB sehr gleichmtifiig und 
nebenhei auch noch klein war, so daS die Interpolation in einem bequemen MaBstabe geschehen 
konnte. 

Die Uhrvergleichungen sind nach einem Schema ausgefohrt worden, welches im Verlaufe 
der Expedition im allgemeinen dasselbe blieb und dessen Anordnung am dem folgenden, will- 
ktirlich herausgegriffenen Protokoll ersichtlich ist. 

Dienstag, 24. Juni 1902. 
h m s  

B 5  1 3 5  
2 5  

LS 11 0 30 
50 

Sohles. 11 5 18 
38 

B 5 18 20 
35 

B 5 20 25 
45 

B 5 22 25 
35 

B 5 23 40 
55 

B 5 2 5  0 
15 

LS 11 23 0 
20 

h m s  
P 5 1 49.2 

19 
1183 4 59 32.2 

52.2 
B 5 16 50 

17 10.2 
Kn. 1 1  33 41.4 

56.6 
N 11 14 14.6 

34.6 
U 3 58 19.2 

29.2 
D 5 15 57.2 

16 12.2 
LS 11 21 36.7 

51.3 
1333 5 18 50 

19 10 

In den Vergleich eingeschlossen ist hier auSer den obengenannten Instrumenten noch die 
Pendeluhr P, das Registrierchronometer von NARDIN N und die unkompensierte Taschenuhr U 
von LANGE U. S~HNE. Art und Reihenfolge der Vergleiche waren jeweilig durch die ver- 
schiedenen Standorte der Instrumente, sowie danach bestimmt, ob sie nach mittlerer oder 
nach Sternzeit gingen. Rei gleicher Standortsverteilung, die durch die verschiedenartigen "Arbeiten 
der Expedition bedingt war und danach wechselte, wurde nach Maglichkeit immer die gleiche 
Art und Reihenfolge der Vergleiche eingehalten. Schwierigkeiten bereiteten im Winter vornehm- 
lich die Vergleiche mit den in der astronomischen HUtte befindlichen Instrumenten P und Br. 1183, 
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da in den SchneestUrmen schon der Weg votn Schiffe dorthin nur init besonderem KraftaufGmd 
ausgefUhrt werdcn konnte. Im Schiffe selhst hut nur die Beleuchtung gelegentlich die Ver- 
gleichung erschwert. 

Die Aufgabe besteht nun znntichst da ih ,  aus dein (lurch Zeitbestiinmungcn gewonnenen 
Stande einer Uhr den Stand des tnittJeren Chronometers auf Giwiid dieser Vcrgleichung abzuleiten. 

Bezeichnet der Name des Chronoivieters seine Rngabe bei der Vergleichung und setzt inaii 
ziir A4hktkzung die Stgnde: 

gegen M. Z. GI-. a Schles. = a 
A Ihold.  = b 

* 1183 =")  gegen Sternzt. ~ r .  
A 1333 = d  

und ferner : u - b = I = Knobl. - Schlcs. 
C -d=  II=1333 - 1183 
u - d = 111 

X=B-LLS+S 
wo S = Sternzt,. - M. 2. fUr das Argument 13 + A B, 

so ist : I11 = (1 333 - 1,s) - (Schlcs. - 13) - 2 
und es wird dus Mittel nus den St&ndon der vier Huuptchronoineter oder, was dusselbe bedeutet, 
der Stand s des mittleren Chronorneters 

s = a - [1/4 (I - 11) -t- 1 h  1111 = VJ (a + b + c + d). 
Die li'ornicln kfinnen natnrgemtiB Irein allgemeincres Interesse beanspruclian ; sie sind so 

B wewrihlt, da13 sie auf Grund der Uhrverglcichungen uninithelbur Verwendung finden kEtnnen. 
Der Stand s ist, naohdem slitntlichhes 13eobachtun~smaterial berticksichtigt war, for jeden 

Greenwicher Mittag intcrpoliert worden. Nachdem dies gcschchen, konnten die Korrektionen 
stltntlicher Uhren ohne Schwierigkeit am den Werten s mit Hilfe tlcr aus den Ulwvergleichungen 
folgenden Stttnddifferenzcn uhgeleitet werden. 

Die crinittclteii Ulirstindc ei*fillleti tlalicr (lie folgcnden 13ndingungcn: 
1 . sic tragcn den festen ZeittinsclilUssen und den astronomischon Zeitbestiiniiiiingeii streng 

2. sic sind tnit den Ulirvcr~leicIiiing(?n im lhlrlung und 
3. sie ergeben einen m6glichst gli;lc.,ichtn~13igcn Gang des inittleren Clironoiiieters fiir diejmigen 

Feste Punkte in der Standkurve des inittloim Chronoinctors liefcrten : 
1. Der Uhivstand urn 19. A4ngust 1901 kurz nach der Rbrcisc der lispedition, welcher beim 

l'assieren von Kap Lizard? dus ungepcilt werclen konnte, vel-ifiziei-t warde; 
2. eine Zeitballvergleicliiing in I(apstuc1t voii 1901 November 23 ; 
3. die astronomischen Z~it~)cstiiniiiunjioii auf IZei-guclen irn Juniiai* 1 902 ; 
4. die Zcit~~estiininiingen uuf der IViiiterstation des ,, &ussu tinter Zugrundelegung c h *  

5. cine Reilic von %eit,ballbeobachtungen vor Simonstown von 1903 Juni 12 bis Aug. 1 

Rechnu ng ; 

%eitr&ume, in welchen interpoliert werdcn niul3te. 
. 

ubsoliit bcstinitntcn Lange dieser Stutioii, von 1902 Feh .  26 Lis 1903 l'ebr. 4; 

und zwci einzelne Beobuchtungen, 1903 h u g .  28 und Sept. 1 bci St'. Helena; 
Doutsolio BUdlwlar - Expedition. I. Q o u ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l o .  19 
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-6 ,  eine Uhrvergleichung auf dem Observatorium von Ponta Delgada, Azoren, von 1903 Nov. 9; 
7. eine Uhrvergleichung in Kiel, 1903 Dez. 3. 
M i t  Riicksicht auf den Zweck, de.n die abzuleitenden UhrstSinde zu erfullen liaben? und i i n  

Hinblick nuf die Genauigkeit der Zeitbestitnmungen, sowie auf die Liingo derjenigen Intervalle, in  
welchen interpoliert werden muate, erschien es ausreichend, die Uhrst&nde in] allgemeinen auf 
gmze Sekunden zu berechnen. Nur fhr die Zeiten der l'endelbeobachtungen, bei welchen 
lediglich der Gang der Chronometer in Frage kam, wurden Zehntelsekunden bei*iicksichtigt: 

In der nachstehenden Tabelle sind die f h r  die festen ZeitanschlUsse, sowie fiir die astronornischen 
Restimmnngen ermittelten jeweiligen UhrstGnde, sowie die Werte s, also die Stand korrektionen 
des mittleren Chronometers, zu dem Argument: M. Z. Greenwich chronologisch zusatnmengestellt. 
%ur Requemlichkeit ffir die weitere Verwertung dieset. Zahlen und iim die ~l~ersicht l ichkei t  zu 
erhshen, sind auflerdern die Tage riach ihrer Bezifferung in der Julianischen Periode unter Weg- 
lassung der drei ersten Stellen 241 angegeben worden. Ein J'unkt hinter der Sekundenzahl 
bedeutet, daB die folgende Ziffer (Zehntelsekunde) 4, 5 oder (i lautet. 

Stnndkorrektioncn der Beobnchtnngsuhren und des nilttleren Chrononietorg 
bei Zeitbestimmungen. 

Jul. Per. 
241 ....,. 

5616 
5712 

5 760.0 
62.6 
65.0 
66.7 
67.0 
69.6 
71.0 
71.6 
75.7 
78.0 
79.7 

5807.5 
08.5 
10.4 
I 6.4 
20.4 
25.2 
26. I 
31.4 
43.2 
43.4 
52.0 
57.2 
58.2 

5904. I 
11.1 

. 12.0 

16.0 

Tag 
(M. Zt. Gr.) 

1901 

Aug. 19.0 
Nov. 23.0 

I 902 

Jan. 10.0 

12.6 

n 15.0 

n 16.7 
n 17.0 
n 19.6 
n 21.0 

21.6 
n 25.7 

28.0 

n 29.7 
Febr. 26.5 

M5rz 1.4 
n 27.5 

n 7.4 
n 11.4 

16.2 
n 17.1 
n 22.4 

Apr. 3.2 

n 3.4 
12.0 

n 17.2 
18.2 

Juni 3.1 
n 10.1 

n 15.0  

11.0 

Beobach- 
tungs-Uhr 

Schles. 

Nardin 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
n 
u 
n 

n 

71 

n 

n 

n 

n 

71 

11 

Ur. 1183 
n 

n 

n 

B 

Br. 1183 
n 

111 8 

+ 2  I 

(+ 0 8.0) 
+ 0 10.1 

+ 0 12.2 

+ 0 10.1 

+ 0 11,2 

+ o 16.2 
0 27.3 

+ o 36.1 

+ I 5.1 
+ I 19.0 

- 7 30.5 
- 7 33.3 
- 7 33.5 
- 7 44.5 
- 7 52.4 
- 7 59.7 
- 7 59'5 
- 8 18.0 
- 8 57.4 
- 8 57.4 + 7 2.2 

+ 7 7.9 
+ 7 12.9 

+ 8 49.5 
-- 6 o 33.6 
- 6 o 34.0 
+ 9 17.5 

+ I 4.0 

8 

bereohiict 

111 n 

3-0 24. 

s 
ausgoglichon 

r n ~  
-0 37 
+ o  24. 

- t o  56. 
+ I  I 

+ I  6 
+ I  9 
+ I  I O  

+ I  53 
+ i s 6  ' 

+ I  57 
4 - 2  6 
3 - 2  10 

+ z  10. 

+ 2  14. 
3.2 15. 
4 - 2  17. 
+ 2  24 
+ z  28 

+ 2  35 
+ z  36 
4 2  41. 
4-2 5 2  

+ 2  52  

+ 2  58 
+ 3  3 
+ 3  J 
+,3 39 
+ 3  44. 

. + 3  45 
-t 3 48 

Diff. 

H 

A Z O  

(- 9) 
- 1  

0 

- 1  

+ I  

- 6  
- 6  

+ 2  

-- 5 
+ 7. 

- 1  

- 0. 

- 2. 

+ 1. 

+ 2. 

- - I  

- 0. 
- 1. 

+ 2  

0 

0 

0 

-2 

- 2  

- 1  

4-3  
4 5  
-I- I .  
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--__ l--_l 

Beobsch- 8 

herechnet A U  Jul. Per. Tag 
241..  . . , . (M. Zt. Gr.) tungs-Uhr 

'903 m s  in H 

6314.2 Juli 18.2 SClllCS. 2 1  34.4 + 5 55.3 
16.3 n 20.3 21  37.0 + 5 53.7 
17.3 n 21.3 2 1  38.8 + 5 53.7 

n 

n 

17.9 n 21.9 n 21 39.6 
I 9.2 n 23.2 n 2 1  41.1 + 5 52.3 

20.2 n 24.2 n 21 42.1 + 5  52.0 

21.4 99 25.4 n 2 1  43.6 + 5 51.5 
23.4 n 27.4 n 2 1  46.5 + 5 51.4 
24.2 28.2 n 21  47.6 + 5 50.6 
25.3 * n 29.3 n 2 1  48.4 + 5 50.0 
26.3 n 30.3 91 2 1  49.0 
28.2 Aug. 1.2 I, 21 52.1 

55.3 n 28.3 + 5  32 
59.3 Sept. 1.3 + 5  29 

6428.4 Nov. 9.4 + 2  54 
51.9 Dez. 2.9 + 2  24 

-. _- _____ 

8 
Diff. 

ausgeglichen 

m H n 
+ 5  5 5  0 

+ 5  54 0 

+ 5  53. 0 

+ 5  53 
+ 5  52. 0 

+ 5  52 0 

+ 5  51. 0 

+ 5  5'  + 0. 
+ 5  50. 0 

+ 5  49. + 0. 
+ 5  49 
+ 5  48 
+ 5  32 0 

+ 5  29 0 

+ 2  54 0 

+ 2  24 0 

I-- __ __ __ - - ______ - __ - - _ _  - - - - - - - - -- . . _- - 

Tag 1 9 

111 H 

Tag I s  Tag 1 s 1 Tag 1 '  s 

3 
3. 
4 

, 1901 m u  
Aug. 19 -0 37. Sept. 8 - o 25 Sept. 28 -0 II Okt. 18 + o  I. 

n 2 0  37 
n 2 1  

97 23 35 n 12 22 2 1  9 n 22 

n 24 -0 34. n 13 -0 21. 3 -0 8. n 23 + o  4. 
n 25 33. 9, 14 2 1  n 4  8 n 24 5 
n 26 33 n 15 2 0  n 5  7. ,7 25 6 
n 27 32. n 16 '9 n 6 7 

1 2  

n 3 1  30. ?I 2 0  I 16. ,, IO 4. :: :: j 9. 

111 H 

n 29 IO.  9 19 
I I n n  

! 22:: .l 30 10 ,, 2 0  

n 2 2  36' 36 n Io 11 1 2 3  Okt. I 9. P 2 1  

7 
2G i 7. n 28 32 n '7 1 18. 1, 7 6. 97 27 

- 0 1 8  * 8 -0 5. )I 28 1 + o  8 
I 

n 30 31 n I 9  j8 1 17 n 9  5 9 
29 -0 31. 

Scpt. I 29. 2 1  1 16 n 11 4 n 31 1 0  

1, 2 29 n 2 2  '5  n 12 3. Nov. I 1 10 .  

3 -0 28. 23 -0 14. n 13 -0 3 ,, 2 ' + o  I 1  

2 n 3 '  11. 

1 2  
I 

n 4  27. n 2 4  I 4  n 14 
n 5  27 n 25 13 n 15 1. n 4 '  
n 6 '  26. ,, 26 I 12. ,, 16 -0 0. I, 5 I 3  
n 7 1  25. n 27 1 11. " 17 4- 0. n 6  13. 

_. _ _ _ _  

'rug I 
1 111 H 

I? 8 1 14. 
n 9  '5. 
n 10 ~ 16 
n 11 I 16. 

Nov. 7 -1-0 14 

n 12 + O  17 

n 13 17 .  

n 14 18. 
(1 ' 5  19. 
I, 16 2 0  

,, '7  + o  2 1  

n 18 21. 

n 19 2 2  

,, 2 0  23 

n 2 1  23. 

n 2 2  - t o  24 
n 23  24. 

n 24 25 
$7 25 26 
,, 26 I 26. 
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Fig. 4. Kurve der Werte s (Stand des mittleren Chronometers). 



150 Deutsche Siidpolar-Expedition. 

1901 
Nov. 27 

n 28 
n 29 
n 30  

Dez. I 

8 

m n  
+ O  27. 

28 
28. 
29 
29. 

4-0 3 0  
3 0. 
31 
32 
32. 

+ o  33 
33. 
34 
34. 
35. 

+ o  36 
36. 
37. 
38 
38. 

+ o  39 
39. 
4 0  
40. 
41.. 

+ O  42 
42. 
43 
44  
44. 

+o 45 
45. 
46 
47 
47. 

+o 48 
48. 
49 
50 
50. 

d-0 51 
52 
53 
54 
56 

+ o  58 
I O  

I. 

3. 
6 

--- 

Tag 8 

m n  
+ I  8 

10 

+ I  I 2  

+ I  52 
54 

+I 56 
1 5g 

- 

2 0  

2. 

4. 

+ 2 6. 
7. 
8. 
9. 

IO. 

+ 2  IO.  

I 1  

I 1  

I 1  

I 1  

+ 2  I 1  

I 1  

11. 

11. 

I I .  

+ 2  11. 

12 

12 

I 2  

12 

+ 2  12 

I 2  

12 . 
1 2  

12. 

8 

m n  
4 - 2  23. 

25 
26. 
28 

2 9  

+ 2  30 
31 
32 
33 
34. 

+ 2  36 
37. 
39 
40 
41 

+ 2  42 
43 
44 
45 
46 

- t - 2  46. 
47. 
48. 
49 
5 0  

3 - 2  50. 
51. 
52 

53 
53 

+ 2  54 
55 
55. 
56 
56. 

+ 2  57 
58 

2 59 
3 0  

I 

+ 3  2 

2. 

3 
3. 
4 

+ 3  5 
6 
7 

' 8  
9 

n 3 '  
Juni I 

n 3  
n 4  

n 5  
n 6  
n 7 
n 8  
n 9  

n 10 

n f '  
11 13 
11 14 

n 

9 )  

Ill H 

+ 3  10  

I O .  

11 

I I . ,  

12 

i - 3  13 
14 
1 5  
16 
17 

+ 3  18 

18. 
'9 
19. 
2 0  

+ 3  2 1  

23 
23. 
24 

+ 3  25 
26 
26. 
27 
27. 

+ 3  28 

2 2  

29 
3 0  
31  
32 

+ 3  33 
33. 
34 
34. 
35 

+ 3  36 
37 
38 
39 
4 0  

+ 3  41 
41. 
42 
42. 
43 

+ 3  44 
45 
46 
46. 
47 

I 

-+4 16 
17 
'7. 
18 

19 

+ 4  2 0  
2 1  

21. 

2 2  

23 

+ 4  24 
25 
2 6  

27 
28 



liitorpolierto Stlndo des mittloren C11roiiorneters. 15 1 

-- 
ti 

111 n 
+ 4  29 

30 
30. 
31 
32 

+4 33 
34 
34. 
35 
36 

+4 37 
38 
39 
4 0 
41 

+4 42 
43 
43. 
44 
45 

+ 4  46 
47 
48 
49 
SO 

i - 4  51 

52 

5 2 .  

53 
54 

+ 4  55 
I 56 

57 
58 

4 59 

f 5  0 
1. 
2. 

4 
5 

4 5  6 
7 
8 
8. 
9 

+ 5  10 

I 1  

I2 

'3 
14 

I 
ti 

+ 5  2 0  

21 

22. 

23. 

25 

+ 5  26 
27 
28 
29 
30 

4 - 5  31 
32 
33 
34 
q 5  

+ 5  36 
37 
38 
39 
40 

+ 5  41 
42 
43 
44 
45 

f 5  46 
47 

' 48. 
49. 
5' 

+ 5  5 2  

53 
54 
55 
56 

+ 5  57 
58 

5 59. 
G I .  

2 

,-tG 3 
4 
5 
G 
7 

l 
1 I 

111 n 
+ G  8 

9 
10 

I 1  

1 2  

+ G  13 
14 
15 
16 
17 

+ G  18  
19 
2 0  

2 1  

22  

+6 23 

24 
25 
26 
27 

+ G  28 

29 
30 
31 

32 

+ G  33 
34. 
35. 
37 
37. 

+ G  38 
38. 
39 
39. 
40 

+ G  40. 
4 1  

41. 
32 

42. 

+ G  43 
43. 
44 
44 
44 

+ G  44. 
44. 
44. 
45 
45 

-- 
ti 

111 x 

+6 45 
45 
45 
45. 
46 

+ G 3G. 
47 
47. 
48 
4s. 

+ 6  49 
49. 
50  
50- 
5' 

+ G  52 

5 2 .  

53 
, 54 

55 

+ G  56 
57 
58 

6 59 
7 0  

+ 7  2 

4 
6 
8 
10 

+ 7  12 

14 
16 
18 
2 0  

+ 7  22 

24 
26 

28 
30 

+ 7  31. 
33 
33. 
31 
34. 

4-7 35 
35 
35. 
35. 
36 

ti 

111 8 

+ 7  36 
36 
35. 
35 
34 

+7 33 
32 
31 
30 
29 

3-7 28 
27  
26 
25 
24 

f 7  23 
2 2  

2 2  

2 0  

19. 

+? 19 
18 
17 
I 6. 
i G  

+ 7  '5 
1.1. 

14 
13. 
13 

4-7 12 
I I .  

I 1  

10. 

10 

+? 9 
8. 
8 

7. 
7 

+7 6. 
5. 
5 
4. 
4 

+ 7  3 

a 
2. 

" I .  

i 



L 52 Detitacho Sudpolar-Expedition. 

Tag 1 :8 

+ 6  50 
49. 
49 
48. 
47. 

+ 6  47 
46. 
46 
45 
44. 

+ 6  43. 
43 
42. 
42 
41. 

+ 6  41 
40 
39. 
39 
38. 

4-6 37. 
37 
36. 
35. 
35 

+ 6  34 
33. 
33 
32 
31. 

+ 6  31 
30 
29. 
29 
28. 

Tag 8 

m a  
+ 6  27. 

27 
26 
25 

24. 

+ 6  24 
23.  

23 
22. 

22 

+ 6  21  

2 0  

19. 
I9 
18. 

+ 6  18 
17. 

1 7  

16 
15. 

+ 6  1 5  
14 
13. 
12. 

I2 

+ 6  I I  

IO. 

9. 
8. 
7. 

+ 6  7 
6. 
6 
5 
4. 

+ 6  3. 
3 
2 

I .  

0. 

-1-6 0 

5 59. 
58. 
58 
57 

+ 5 56. 
56 
55. 
55 
54. 

8 

1n H 

+ 5  5 4  
53. 
53 
52. 

52 

+ 5  5 2  

5' .  
51 
50. 

50 

+ 5  49 
48. 
48 
47. 
47 

+ 5  46. 
46 
46 
45. 
45 

+ 5  44. 
44 
43 
42. 
42 

+ 5  41 
40. 
40 
39. 
39 

' + 5  38 
37. 
36. 
36 
35 

+ 5  34. 
34 
33. 
33 
32 

f 5  31. 
30. 
29. 
29 
2R 

4-5 2 7  
26 
25 
23. 
22 

5 

111 n 
+ 5  2 1  

'9  
1 7 .  

16. 

2 0  

+ 5  '5 
13 

9 
7 

+ 5  5 
3 

5 1  

4 59 
57 

+ 4  55 
52 

49 
47 
44 

I 1  

+ 4  41 
38 
35 
32 
30 

+ 4  2 7  

24 

18 

1 5  

+ 4  1 2  

9 
6 
3 

4 0  

4-3 57 
53 
50 

47 
44 

+ 3  41 
38 
36 
33 
31 

+ 3  28 
25 

23 

18 

2 1  

2 0  

Okt. 28 

19 29 
11 30 
11 31 

Nov. I 

11 2 

11 3 
11 4 
11 5 
11 6 

in n 

14 
+ 3  16 

1 2  

IO 

8 

3 . 3  6 
4 

3 0  
2 58 

+ 2 56. 
55 
54 
53 
5 1 .  

3-2 50 

49 
47 
45. 
44 

+ 2  43 
41. 
40. 
39 
37 

+ 2  35. 
34. 
33 
32 
31 

2 



Alittlores Cbroi~ometor. 153 

Der Verlauf der Standkurvc des mittlercn Clironomete~*s ist. hachst merkwilrdig : die ICurve 
zeigt eiiien aufstcigenden Ast fiir die Zeit bis Encle Pcbr~iar 1903 uiid clarun arisclilieBend einen 
stark abfallenden Ast. Das Maximum der I h r v e  ist nu19 unsiclier definie1.t; es filllt in die Zeit, 
wo das Schiff zu t8reiben begann. 

13cnierkenswert ist das stai-lie Ansteigeri der ICurvc ftlr den Auferithalt auf Iierguelcn und 
der darauf folgende minimale Aufstieg fUi* clie Fahrt voii ICerguelen zur  Eiskantc. 13ei dctn 
Festliegen des Schiffes wird die K u i w  sofort wieder steiler und behalt ihre Richtung fast 
unverandert bis zwn Abbruch der Wintcrstatioii. Die gcringe Standiinderung aiif der Fahrt ziir 
I3iskante wihde nur cine scheinbare sein, wenn inti11 anniinnit, dn13 die geographische Lgnge 
der Wintei-statiorr iriit eineni gr013eiw li'elilw von etwa 308 behuftet ist; dann w h d e  iillrnlich 
die ICurve voin Tage 5808 ub utn 30H h61ier licgen. Von einer solchen Annahine habe ich 
ulgesehen, denn es zeigt sich guiiz offenbur, da13 der Gang des inittleren Chonoineters wilhrend 
der Seefahrt geringer positiv ist, als bci fcstem Aufent-halt. 

1Sinc Diskussion des ICurvenverlaufcs, soweit dcrselbc voii etwaigen therii>ischim Einflilssen 
ahhiingig ist, wird spiiter folgen. 13ier iiiag iiur noch dwauf liingewiesen werden, daB die ge- 
zeiolinete K u r  vc die IJeobachtuiigen hinreicliend genau wiedci*gibt: von einzelnuii &it- 
bestimmungcn abgcschen, die sicli schon bci der Berechnung uls nicht gnnz einwandfrei zeigten, 
liegen die beobachtcten Werte so iiahe ttn der K U ~ V C ,  daD Abweichungen von 5 Sekundcii kauin 
vorkornmen. 

Die Werte s liefern iiuii  iii Verbindung init den 131~gcl)nisscn del* Uli~vei~g1eicl:lluiigcn die 
Horrektioncn del* eirizclncn Uhren scllxt. Der Vollstandigkeit wegen sind liiei- die Stuncle ullcp 
IJhren der Hltuptexpcdition tttbellerisoh filr den Greenwiclici$ Mittng cines jeden Tagcs zu- 
satn niengestell t. 

~~ 
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-0 21 

20 
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'7 
16 

14 
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-0 1 0  
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111 H 
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5' 

- 0  50 
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48 
4 7 
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43 

-0 42 

I3rSck. 
1333 

111 H 

-0 41 
39 
37 
34 
32 
3 0  
28 
26 

24 
22 

--0 2 0  

18 

'7  
' 5  
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111 H 

+ 0  4 
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I O  
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l a  

'3 
14 
16  
17 
18 
ao 

- I  a 3  
21 

_1---1_ 

13rlick. 
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111 H 
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37 

-0 37 
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36 
35 
35 
34 
33 
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20 

111 H 
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154 Deutsche Siidpolar-Expedition. 

Tag 

1901 
Sept. 30 
Okt. I 

I t  3 
9 9  4 
9 9  5 
97  6 
*, 7 
9 ,  8 
1J 9 
,, I O  

9 ,  11 

7, 1 2  

11 13 
?1 14 
I, 15 

I t  16 

91 I7 
7, 18 
1, 19 
,, 20 

7, 21 

9 ,  2 2  

7, 23 
1, 24 
,, 25 
1, 26 
,, 27 
, I  28 
,, 29 
,, 30 
,* 31 

Nov. I 

73 3 
7, 4 
9 ,  5 
., 6 
17 7 
3 ,  8 
j ,  9 
17 10 

1, 11  

, I  12 

,, 13 
11 14 
,t ' 5  
,. 16 
,, '7 

,, 19 
1, 2o 

9 ,  2 1  

79 2 2  

1, 23 
,, 24 
., 25 

7 9  

17 

,t 18 

Schles. 1 K g Y .  1 pj3F 
Tag 3015 

Schles. Knobl. BrGck. BrGck. 
3015 j 2303 1 1183 1 1333 

m i l  m i l /  m s  m n  1901 r n ~  m u  111 u in B 

+ o  39 -0 24 -0 30 +o 37 Nov. 26 +z 5 - 3  2 2  + o  28 + 2  35 
40 26 30 39 9 ,  2 7  6 24 29 37 
42 27 30 40 7, 28 8 26 30 39 
43 29 29 42 ,l 29 9 29 31 41 
45 30 29 44 1' 30 I 1  31 33 44 
47 32 28 45 Dez. I 12 33 34 46 
48 34 2 8  47 9 1  2 14 36 35 48 
49 36 27 49 I ,  3 15 38 36 5 1  

50 38 27 5 1  9 ,  4 17 41 38 53 
5 2  40 26 53 , I  5 I 8  43 39 5 5  

4-0 53 - - I  41 -0 2 5  -I-0 5 5  ,, 6 t - 2  19 - 3  46 + O  40 + 2  58 
55 43 2 5  57 7, 7 2 0  48 41 3 0  
57 44 24 0 59 9 ,  8 2 2  51 42 2 

0 59 46 23 I 2  1, 9 23 53 44 4 
I O  47 23 4 ,, 1 0  2 5  56 45 7 

2 49 22 6 7, 11 26 3 59 46 9 
3 5 0  21 9 7, 1 2  28 4 1  47 11 

5 5 2  2 0  I 1  , I  I3  29 4 49 13 
6 54 '9  I3 7, 14 31 7 50 16 
7 56 '9  '5 , I  15 32 I O  5 1  18 

3. I 9 - I  57 - -o  19 + I  17 ,, 16 + 2  34 - 4  13 + 0  5 2  + 3  20 

I O  I 59 '9 19 1, '7 36 16 53 23 
I 2  2 1  18 21 9 1  18 38 19 54 25 

'3 3 '7  23 9 ,  19 39 23 56 27 
15 4 16 2 5  1 ,  2 0  41 26 5 7  29 
16 6 1 5  27 1, 2 1  43 30 0 58 31 
18 8 14 29 ,, 2 2  45 34 I O  34 
2 0  1 0  I3  31 7, 23 46 38 1 36 
2 2  12  1 2  33 9 ,  24 48 42 2 38 
23 I4 I 1  35 I 1  25 50 46 4 40 

+ I  25 - 2  17 - 0  I O  + I  37 ,, 26 + 2  51 - 4  5 0  4-1 5 + 3  42 
26 I9  9 3 9 ,  11 2 7  53 54 6 44 
28 2 1  7 41 97  28 5 5  5 7  7 47 
29 24 6 43 71 29 2 58 5 1  9 49 
31 26 5 45 ,. 30 3 0  4 1 0  5 2  

32 28 3 47 9 7  31 3 7 1 2  5 5  
34 30 2 5 0  1902 
35 33 I 5 2  Jan. I 6 11 13 3 58 
37 35 7 0  0 54 I ?  2 8 14 '5 4 1  
3% 37 0 1  56 ,t 3 I 1  17 16 4 

+ I 4 0  - 2 3 9  4-0 3 + I 5 8  9 ,  4 14 2 1  18 7 

43 44 6 2 7, 6 19 2 7  2 1  13 
44 46 7 4 1, 7 2 2  30 23 '5 
46 49 9 7 *, 8 2 5  33 26 '7 
47 5 '  1 0  9 1, 9 28 36 29 2 0  

49 54 I2 I 1  9 ,  10  31 39 31 23 
50 2 57 14 13 ,, 1 1  35 42 33 26 
5 2  3 0  16 15 5, 1 2  38 45 35 30 
53 2 '7 '7  ,, 13 41 48 38 35 

+ I 5 5  - 3  5 + 0 I 9  i - 2 1 9  I, I4 44 5 2  4 2  40 
56 7 2 0  2 1  ,, ' 5  + 3  47 - 5  5 5  + I  46 4 - 4  45 
58 1 0  2 2  24 9 ,  16 51 5 58 50 5 0  

I 59 I2 23 26 7, 17 54 6 1  54 54 
2 1  '5 2 5  28 ,, 18 3 57 4 -  58 4 58 

2 1 7  26 30 , I  19 4 0  7 + 4 3 3  5 1  
4 2 0  27 33 ,' 2 0  3 I O  37 5 

41 42 , 4  2 0  ,, 5 + 3  16 - 5  24 + I  19 + 4  10 
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Sttiiide dor Nauptchronometer. 157 



158 Deutscbe Siidpolar-Expedition. 



Stlnde der Ilai~ptchronometer. 159 



1 GO Deutsche Sudpolar-Expedition. 

Tag 

1903 
Aug. 1 2  

1, 13 
1, 14 
9 7  '5 
1, 16 
9 ,  17 

,I 18 
7, 19 
,, 2 0  

,, 2 1  

1, 22 

7 1  23 
0 24 
7, 25 

1 ,  2 6  
1, 27 
17 28 
1, 29 
17 30 
31 31 

Sept. I 

11 2 

71 3 
71 4 
'1 5 
11 6 
11 7 
11 8 
9 9  9 
17 10 

9, 1 1  

I1  12 

9 ,  13 
1, 14 
71  1.5 

11 16 
1, 17 
,, 18 
,, 19 
7, 20 

91 21 
1, 22 

9, 23 
11 24 
1, 25 

11 26 
9 ,  '7 
9 ,  28 
71  29 

0 30 
Okt. I 

17 2 

0 3 
7, 4 
1 7  5 

3 ,  7 
,) 6 

____ 
Schles. Knobl. Brock. Brock. T% 30'5 1 2303 I 1183 1 1333 

Schles. Knobl. Brock. Brbck. 
3015 1 2303 1 1183 1 1333 

m s  m n  m s  h m n  1903 m n 111 n m n 1 m LI 

+ z z  8 -5028 + 1 8  45 -54633 Okt. 8 + z z  31 -57 25 + 1 7  56 - 5  45 8 
9 34 45 30 9 7  9 30 . 34 54 8 

10 41 45 27 1, 1 0  29 43 52  8 
1 1  47 45 24 7, 28 57 52 50  8 
13 50  53 45 21  91 12 2 6  58 0 48 8 
'5  5 1  0 46 18 1, 13 25 8 46 9 
16 7 46 15 7, 14 23 '7 44 9 
'7 '4 46 12 71 '5 22  26 41 11 

18 2 1  45 10 ., 16 2 1  35 39 11 

'9 27 45 8 7, 17 2 0  44 37 11 

+ 2 2  20 -51 34 + 1 8  44 -546 5 ,l 18  + 2 2  19 -58 52 -+ 17 36 - 5  45 10 

2 1  41 44 3 9 ,  19 18 59 I 35 10 

17 IO 33 I O  23 47 44 46 0 0 2 0  
16 18 31 10 25 5 1  53 45 45 56 0 2 1  

26 52  0 45 53 7 7  2 2  16 26 29 9 
28 6 45 5 1  1 ,  23 '5 34 28 9 
29 13 44 49 ,, 24 14 41 26 9 
30 2 0  44 46 1 ,  25 '3 50 24 9 
31 27  44 41 1, 26 13 59 58 2 2  8 

2 1  8 32 34 43 41 1, 27 12 1 0  5 
+ 2 2  33 -52 41 +- 1 8  43 -54538 ,, 28 + 2 2 1 2  - 1 0 1 3  + 1 7 1 9  - 5 4 5  7 

34 48 42 35 9, 29 I2 2 1  18 6 
36 52 54 42 32 1, 30 I 1  30 '7 5 
37 53 I 41 30 I ,  31 1 1  38 16 4 
38 8 41 28 Nov. 1 I 1  46 '5 3 

I 1  I 0 53 14 2 39 '5 40 26 11 2 

40 2 2  39 24 7 1  3 I 1  I 1  0 '3 1 

41 29 39 2 2  1, 4 I I  7 12 4s 0 

42 36 38 2 0  9 ,  5 1 1  '4 I 1  44 59 
43 43 38 18 J 9  I t  2 1  10 58 

44 53 57 36 14 7 1  8 I 1  36 8 56 
45 54 4 35 13 1, 9 11 43 7 54 
45 1 2  34 I 1  0 1 0  I2 50 7 5 2  

45 19 33 10 I,  11 12 I I 57 6 5 0  
45 27 32 9 9 1  1 2  I2 1 2  4 5 49 
45 34 30 9 1, 13 1 2  10 4 ,  47 
45 42 29 8 7, 14 I 1  18 4 45 
45 50 28 7 9 1  '5 I 1  2 6  3 43 
45 54 58 27 6 57 '6 I 1  33 2 40 

I 1  47 I 34 
44 2 0  23 4 11 19 I2 I 2 54 '7 0 32 
44 28 2 2  3 0 2 0  I 1  1 3  I 16 59 30 

10 8 58 28 3 71 21  43 36 2 1  

43 44 '9 3 9 ,  2 2  

42 55 53 17 3 7, 23 1 0  21  56 23 
9 29 55 2 1  

37 54 18 
39 I 8  11 4 1 )  26 9 44 53 15 

4 - 2 2  38 -56 26 + 18 9 - 5 4 5  5 ,, 27 + z z  9 - I  3 52 + 16 52 - 5  44 12 

37 34 7 6 9 ,  28 9 1 4  0 5 1  9 
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49 
54 

0 59 

8 

2 1  

1 1  

22 

I O  

' I  

2 0  

I 2  

L S  

11 m a 

54 
49 
45 
40 
35 
3' 
27 
19 
14 

- 5  58 58 

- 5 5 8  9 
58 4 
57 59 

54 
47  
42 
38 
31 
2 6  
23 

- 5  57 19 
14 
7 

57 0 

56 53 
46 
39 
34 
2 6  
ao 

- 5  56 '5  
8 

56 
I 

49 
41 
35 
29 

15 
--5 55 9 

55 4 
54 57 

5 '  
44 
39 
33 
25 
18 

13 
- 5 5 4  8 

54 4 
53 5s 

22 

53 
46 
40 

GI 

I1 in R 

29 

25 

17 

14 
'3 

- 5  58 33 

2 2  

58 6 
57 58 

50 
43 

- 5  57 35 
27 
'9 
12 

57 6 
56 58 

22 
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Tag U 

ti m R 

- 11 52 48 
54 48 
56 46 

11 58 22 

12 0 18 

4 40 

9 4  
I I  19 

- 1 2  13 49 
16 17 
18 13 
'9 54 

24 24 
27 0 

29 37 
32 16 
34 35 

- 1 2  36 46 

41 I 

43 22 

45 5 2  
48 20 
50  43 
53 19 
56 5 

12 58 49 
- 1 3  I 42 

3 28 
5 0  

6 42 
8 16 

I I  41 
13 0 

'3 53 
14 5' 

- 13 16 9 
17 35 

19 5 1  

2 0  53 
2 1  5 5  
23 '7 
24 37 
2 5  59 
27 ' 5  

- r 3  28 26 
29 40 
31 0 

3 2  24 
33 5 2  
35 20 

2 2 5  

6 47 

22 0 

38 53 

10 0 

I n  42 

36 54 

B 
~~ 

h m  B 
- 6  1 1 2  

16 
2 0  

24 
28 

31 
34 
39 
43 
46 

- 6  1 5 0  
54 

1 58 
2 2  

4 
6 
9 

I7 
I9 

- 6  2 2 2  

25 

27  

28 
' 29 

31 
34 
34 
36 
39 

-6 2 4 1  
41 
42 
44 

50 
52 

2 57 
3 1  

6 3 5  
- 5 58 56 

59 I 
7 

15 
I8  

25 

27 

32 

I 2  

46 

I 1  

2 1  

- 5  59 36 
38 
42 
46 
50 
53 
57 

L S  

h m ~  

- 5  53 34 
28 
2 1  

14 
7 

53 0 

5 2  53 

44 
39 

- 5  52 31 
26 

14 

5 2  0 

5 1  54 
49 
43 
37 

-5 51 32 
25 

. 18 

5' 6 
50 59 

53 
48 
41 
32 

- 5  5 0  25 

17 

50 4 
49 57 

51 
46 
40 
33 

49 28 

35 
30 
27 

16 

6 
58 0 

57 5 5  
- 5  57 51 

48 
43 
38 
32 
28 

2 2  

48 

2 2  

n 

1 2  

IX 

- 5  58 40 

22  

1 2  

___- 

GI 

h m  H 

- 5 5 2  5 

5 2  0 

51 58 
56 
52 

5 1  

50 
47 

51 46 
-5 58 16 

1 5  
' 5  
14 
I 3 
9 
6 

58 1 

57 58 
5 5  

- 5  57 52 

49 
45 
41 
39 
35 
34 

2 

U 
~~ 

11 Ill H 

- 13 38 2 8  

40 24 
42 7 
43 43 

47 29 
49 '7 
5' I 

5 2  30 
54 '7 

-13 56 9 
58 0 

13 59 44 
14 1 33 

3 2 2  

5 9  
6 5 2  

8 35 

11 58 
- 14 13 2 2  

14 53 
16 26 

45 28 

I 0  2 2  

I n  17 
2 0  I O  

2 1  54 
23 39 
25 21  

27  7 
29 8 

- 1 4  31 n 
32 57 
34 36 
36 6 
37 31 
39 1 

40 31 

43 10 

- 14 45 2 1  

46 2 5  

47 16 
47 53 
48 23 
49 2 

49 35 
5 0  '7 

42 G 

44 18 

+ 0 1 2 1  

I 39 
1 34 
I '5 
1 8  

I3 

11 m H 

- 6  o o 
4 
6 

I O  

I O  

'3 
'7 
'9 

23 
- 6  0 2 6  

30 
34 
38 
40 
43 
48 
52 

54 
56 

- 6  0 5 9  
I 3  

7 
9 
9 

'5  
18  

2 1  

' I  

2 1  

23 
- 6  1 2 6  
- 5 2 2  0 

3 
7 

1 5  

I 1  

I n  
2 0  

24 
27 

- 5  2 2  30 
34 
39 
40 
43 

54 
2 2  58 

23 2 

- 5 2 3  4 
9 

15 

25 

48 

2 

1 1  

2 0  

2 n  

r, s 
11 m n 

- 5  57 18 

'3  
8 

, 57 4 
56 59 

5 5  
53 
47 
41 
39 

- 5 56 36 
32 
2G 

' 7  
I 3  

3 

2c 

a 

56 I 

55 56  
- 5  5 5  5 2  

47 
43 
37 
31 
25 

'7 

G 
- 5  55 I 

- 5  24 16 

7 
24 3 
23 59 

53 
49 
44 
40 

- 5  23 34 
3' 
27 

16 

7 
2 3  3 
2 2  57 

5 0 
- 5  22 45 

42 
37 
32 
27 

23 
'7 

21  

I 2  

11 

2 0 

I 2  

GI 

I1 in H 

- 5 57 32 
29 
2 5  

19 

16 

2 2  

I n  

I 2  

I O  

7 
- 5 5 7  5 

3 
57 1 

56 58 
56 
53 
50 

46 
42 
40 

34 
32 
29 
26 

19 
16 

7 
-556 3 
- 5  22 36 

34 
30 
25 

2G 

25 

27 
27 

- 5  2 2  2 5  

24 
23 
I9 
14 

7 
8 

5 
- 5 2 2  4 

, 3  
3 

2 '  59 
58 
56 

- 5  56 37 

2 1  

1 2  

-- 

28 

10 

n 

22 I 
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Urn eine Abhs ing igke i t  de r  Uhrgs inge  v o n  d e r  T e m p e r a t u r  feststellen zu 
kbnnen, habe ich zunachst fUr die vier Hauptchronoxneter den mittleren tiglichen Gang 
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f h r  Tntervalle von je 10 Tagen gebildet und dam die entsprechende Mitteltemperatur hinzugefagt. 
Es ergibt sieh dann die folgende Tabelle. Dtts Zeitargument gilt jedesind for die Mitte der Dekadc. 

Tempernfur und Uhrgmg. 

Zeiturgumont Schles. 
c: 

+ 1.1 

1.3 

1 .4 
1.8 
1.5 

+ 1.6 
I .G 
1.5 

1.5 

1.4 
+ 1.4 

1 .6 
1.7 

2.6 

- 
U 

2.2 

4- 3.2 
I .9 
2.0 

I .8 
2.7 

+ 2.8 
2.7 
2.5 

2.9 
2.6 

-4- 2.3 
2.1 

2.2 

I .$I 

-t 2.0 
2.0 

2.2 

2.1 

I *9 

-+ 2.1 

2. I 

2.2 

2. I 

2.5 
3.4 

+ 2.6 
2.6 

1.8 
2 .6 
2.3 

+ 2.0 
2.2 

t 

26O.6 
27.5 
25.7 
24.6 
2 I .g 
I 9.2 
I 6.9 

15.8 
7.8 

10.7 
I 0.8 
8.7 
3.3 
0.6 
4.7 
8.2 

9.2 
8.6 
7.1 
8.1 
6.6 
9.8 
8.9 

10.4 

9.9 
8.9 
7.3 
8.7 
8.6 
5.7 
6. I 
4.7 
6.2 
3.8 
3.5 
3.3 
4-7 
7.0 
8.9 
9. I 

6.6 
7.4 

Mittl. tligliohor Gang (g) und Mittoltoniporcttur (t) 
linobl. 

I: 

- 1.8 
I .4 

1.3 
I .7 

- 1.6 
I .8 
2.3 
2.5 
2.4 

- 2.4 
2.8 

3.8 

3.3 
3.1 

- 3.0 
4.4 
4.4 
4.7 
4.0 

- 3.6 
3.9 
4.1 
4.0 
3.9 

- 4.5 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

- 4.2 
4.4 
4.1 
4.3 
4.7 

- 4.4 
4.6 
4.2 
4.1 
4.3 

- 4.0 
4.0 
4. I 

3.8 
3.7 

- 4.1 
3.9 

- 
H 

I .O 

t - 

8". 2 
9.2 
8.6 
7.1 
8. I 

6.6 
9.8 
8.9 

10.4 
9.9 

7.3 

8.6 
5.7 
6.1 
4.7 
6.2 
3.8 
3.5 
3.3 
4.7 
7 .o 
8.9 
9.1 

6.6 
7.4 

8.9 

8.7 

nr. 1183 

c: 
U 

f 1.1 

0.8 

0.5 
0.6 
0.4 

-+ 0.8 
0.7 

I .6 
1.3 

4- 1.2 
I .2 

x.3 

I *5 
2.9 

f 1.0 

I *9 
1.1 

1.1 

2.2 

I .2 

+ 2.1 

1.3 
0.8 
1.5 

+ 2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

+ 2.2 

2.3 
2.0 

3.3 
3. I 

3.0 
3.0 

2.8 

2.9 
+ 2.8 

2.6 
2.7 
2.3 
2.S 

4- 3.2 
2.9 

2.2 

2.0 

, 2.7 

t - 

30O.3 
30.2 
29.7 
30. I 
26.7 
25.2 

21.3 

23.8 
16.9 

13.8 

I 6.5 
14.8 

1 1 . 3  

8.5 
5.9 
8.5 

- 2.5 
- 13.6 
- 16.5 

- '7.4 
- 12.6 
-- 13.1 
- '4.5 

-. 17.0 
- 20.6 
-- 12.8 

- 14.3 
- 19.1 

- 20.7 

- 20.7 
- 15.6 
- 15.9 
- 13.0 
- 11.7 - 11.2 

- 6.4 

- 1.5 
- 2.5 
-- 0.9 

- 10.0 

Br. 1333 

1 
H +- 2.1 

I ,8 
I .8 
1.8 
1.7 

-t- 2.2 
2 .o 
2.1 

2. I 

2.2 

+ 2.3 
2.3 
2.1 

2.9 
3.7 

-4- 4.1 

2.3 
2.0 

3.4 
+ 3.6 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 

+ 2.7 
2.9 

2.9 
3.1 
3.1 

3- 3.2 
3 .o 
2.9 
2.9 
2 .8 
f 2.8 

2.7 
3.' 
3.1 
2 .G 

+ 3.0 
2.9 
4.0 
3.0 
2.8  

2.0 

3- 3-0 
3.1 

t - 
23O.4 
24.9 
27.8 
28.6 
27.1 

25.5 
23.8 

18.5 
21.0 

20.2 

13.9 

14.5 

13.0 

13.3 
10.7 
8.0 
5 .G 
4.4 
5.8 
4.5 
2.2 

2.7 
- 17.4 
- 12.6 
- 13.1 
- '4.5 

- 17.0 

4 6.7 
7.3 
4.5 
5.2 

4.5 
7.' 
5.1 
2.5 
2.7 
2.6 
5.4 
6.3 
8.2 

7.6 
7 4  

12.0 

- 10.0 

Mittl. Chron. 
I: 

n + 0.6 
0.6. 
0.7 
0.7 
0.5. 

4- 0.7 
0.6. 
0.6 

0.7 
0.6. 

+ 0.6. 
0.6 
0.6 

0.6 
1.7 

-I- 1.3 
0.4. 

- 

0.1 

0. I 

1 .o. 
+. 1.2. 

0.7. 
0.8 
0.8 

+ 0.8 
0.7 
0.8 
0.8 
0.7 

+ 0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 

+- 0.8 
0.9 
0.9 
1.1 

0.9 
+ 1.1 

I .o. 

I .o 
I .o 
1.1 

1.1 

+ 1.0 

I .o 

t 

+ e.7 
8.2 

4.8 
0.7 

f 0.6 

- 5.4 
- 1.4 

2.1 

1 .1  

0.0 

- 4.1 

+ 2.8 
+ 2.6 
- 0.8 

- 0.8 
- 1.7 
+- 1.0 

- 0.8 
- 0.9 
- 0.6 
+ 0.2 

+ 3.3 

f 4.5 
+ 4.6 

5.4 

- 
- 



+ 4  
& + 3  
.P + a  
i + l  

+ o  
m -1 

--a 

- 3  
- 4  

a - 6  
c - 7  

-s 
- 9  

co - 5  .* 
0 

+ 4  

m-+ 2 + 2  
* + I  
i o  
-1 
- 2  

+ 5  

m + 4  g + 3  
* + 2  

0 
-1 

& +1 

Fig. 5. Tgglicher Gang 
der Chronometer: Schlesickp 3015, Knoblich 2303, Briicking 1183 und Briickicg 1333. 
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lk. 1333 

t l g  
4 

2e .4  -+ 1.8 
22.5 +2.1 

15.2 + 2.8 

Mittl. ti l icl ior Gang (6) und Mit,toltompcratur (t) 

hlitti. CIHYN~. 

t l g  

Zoitargumont 

1901 
Sopt. 13 
Nov. 2 

nez. 2 2  

Schlos. 

8 

20O.7 + 1.5. 

Iinobl. 13r. I 183 13r. '333 Mittl. Chron. 
t t t t t 6 - 

H 

2.1 

1.7 
I .8 

+ 1.8 
2.3 
3.3 
3.6 
2 .o 

+ 1.0 

0 . 5  
0.7 
0.7 
0.3 

+ 0.6 
0.7 
1.2 

1.2 

1.3 

+ 1.6. 
1.3 
1.3 

1 *3 

+ 1.2 

1 . 5  

I .3 
1.3 
1.1 

I .0 

+ 0.4 
- 0.4 

- 1.3 
- 0.7 

- 1.0 

- 1.0 

0.0 

- 0.2  

6 15 - 
L1 

2.2 

2.0 

1.1 

+ 1.2 

I .4 
2.1 

2.5 
1.1 

- 0.1 

0 .5  
0.2 

0.3 
0.4 

- 0.2 

- 0.2 

- 0 . 2  

+ 0.1 

- 0.2 

- 0.2 

0.4 
0.4 
0.0 

0.0 

+ 0.1 

0.0 

0.0 

- 0.2 

0.5 

- 1.0 

1.4 
1 *9 

1.7 
2.0 

- 1.0 

0.7 
I .0 

6 6 

n 
4.0  
4.2 
4.7 

- 4.6 
4.2 
3.5 
3.4 
4.4 

- 5.9 
5.8 
5.3 
5.2 
4.8 

- 4.8 
5 -2 

5.2 
5.4 
5.6 

- 5.8 
6.8 
6.8 
6.8 
6.9 

6.6 ' 
6.7 
G.6 
6.9 

- 7.3 
7.9 
8.4 
8.7 
8. I 

- 7.6 
7.1 
7.2 

- 6.8 

~ 

849 
I 0.3 
9.2 

6.7 
4.8 
3.8 
3.1 
I .3 

+ 0.5 

+ 0.2 - 2.9 - 0.1 

- 0 . 1  

+ 6.8 
15.4 
23.3 
25.1 
25.1 

21.3 
17.7 
16.7 
18.1 
I 7.2 

17.3 
19.0 
18.9 
20.5 

22.3 

24.8 

28.1 
26.8 
25.6 

24.2 
I 6.7 
12.4 

26.4 

~ 

R 

3.1 
3 .O 

3.0 

4- 3.0 
3.3 
4.4 
5.0 
3.2 

+ 2.2 

I .9 
2.3 
2.4 
2.2 

+ 2.2 

1.4 
I .7 
1. -9 

+ 2.1 

3 .o 
3.3 
2.7 
3.0 

+ 3.6 
3.3 
2.9 
a .6 
2.4 

t 1.4 + 0.5 
- 0 . 5  
-- 0.2 

+ 0.3 

+ 1.0 

2.0 

2.5 

2.2 

F.0 

8.4 
6.6 

5.6 
5.7 
4.5 
5.4 
4.9 

3.9 
4.1 
s .6 
3.9 
6.7 

14.2 
I 6.9 
23.4 
25.2 
25.0 

22.3 

I G.9 

16.1 
17.G 
18.6 
20.4 
22.5 

24.5 
26.8 
28.7 
27.1 
25.7 

24.2 

19.1 

16.6 

R 
I .o 
0 . 5  
0.2 

+ 0.4 
0.7 
I .G 
1.9. 

+ 0.4. 

- 0.8 

0.9 
0.7 
0.5. 
0.6. 

- 0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.G. 

- 0.6. ' 

0.6 
0.8 
0.7 
0.6 

- 0.5 
0.4. 
0.6. 
0.6. 
I .a. 

- 1.6 
2.4 
2.9 
3.' 
2.5 

- 1.9. 
1.3. 
1.3 

8".9 
10.3 

9.2 

6.7 
4.8 
3.8 
5 *4 

10.2 

9.5 
7.3 
7.4 
7.0 
9.7 

14.4 
I 8.0 
22.7 
24.2 
23.8 

19.3 
16.7 
16.1 
16.5 
15 .1  

15.1 

16.9 
17.4 
18.6 
20.3 

23.2 
24.9 
27.2 
25.5 
22.3 

19.7 
19.8 
17.4 

+ 1 O . 8  

f 1.5 
+ 6.2 

7.7 
4.8 
6.5 
5 .4 

10.2 

9.5 
7.3 
7.4 
7.0 
9.7 

'4.4 
18.0 

23.3 
25.1 
25.1 

21.3 
'7.7 
16.7 
18.1 
17.2 

'7.3 
19.0 

I 8.9 
20.5 
22.3 

24.8 
26.4 
2s. I 

26.8 
25.6 

24.2 
19.8 
17.4 

v.9 
7.6 
7.8 

6.7 
5.0 /. 

4.7 
4.s 
6.7 

5.9 
1.7 
5.2 
3.8 
6.5 

12.5 

17.1 
23.2 

24.8 
24.9 

21.0 

16.6 

16.5 
18.1 

I 8.5 

21.8 

24.3 
26.1 

28.0 

26.6 
24.8 

20.0 

: 

23.1 
18.9 
I 6.0 

Der mittlere tligliclic Gang der vier Chi*onorncter ist in der ilehcnstelienden gri~pliischcn 

l3ildct inan wciter die Mittelwerte filr GrLippen von je SO't'agen, SO erl~iilt IIXLII die folgcnda 'l'abelle : 
I)t~rstellung wiedcrgegeLen (Fig. 5): 

Zoitargamont 
Schlcs. 301 5 
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R + 1.6 
+ 1.6 

+ 2.6 
+ 2.9 
+ 2.7 

+ 2.2 

+ 2.3 

+ 1.7 
- 0.3 
- 0.1 
- 0.2  

- 0.1 

- 1.6 

Deutmhe Siidpolar-Expedition. 

1 I O . 1  

3.9 

+ 0.3 
4.9 
5 .O 

7.6 

5.2 

4.8 
20.9 

19.0 
26.6 

- 13.5 

9.6 
8.2 
9. I 

7.8 
4.9 
6.6 
8.5 

6.2 
8.2 

I) + 2.3 
+ 2.7 
+ 2.1 

+ 2.1 

+2.3 
+ 2.4 
+ 2.0 

+ 2.6 
+ 0.6 

Schles. 3015 

t l g  

Knobl. 2303 Mittl. Chron. 
Zeitargument 

6 I t  t t t 
1902 

Febr. I O  

April I 

Mai 2 1  

Juli I O  

Aug. 29 
Okt. 18 
Des. 7 

I903 
Jan. 26 
Marz 17 
Mai 6 
Juni 2 5  

Aug. 14 
Okt. 3 

R + 2.8 
+ 3.3 

2.9 + 2.9 + 2.9 
+ 3.' 

3.0 

+ 3.8 
+ 2.2 

+ 1.9 

+ 3.0 
0.3 

I 2O.8 
- 3.6 
- 13.5 
- 16.8 
- 17.2 

- 7.7 
+ 1.2 

6.9 
8.2 

18.2 
19.6 
26.3 

21.2 

B 

- 3.9 
- 4.3 
- 4.3 
- 4.3 
- 3.9 
- 4.2 

- 4.0 
- 5.4 
- 5.2 
- 6.6 
- 6.7 
- 8.1 

v.2 
9.1 

. 7.8 
4.9 
6.6 
8.5 

3.9 
- 0.5 
+ 19.1 

18.2 

I 9.6 
26.3 

+ 4".2 
- 2.2 

- 0.1 

- 0.6 
+ 1.9 

6.5 

5.6 
5.2 

20.5 

19.0 
26.0 

+ 0.9 
+ 0.8 
+ 0.8 

0.9 
+ 1.0 

0.7 

+ 1.0 

- 0.7 
- 0.6. 

- 0.7 
- 2.5 

20.6 
I 6.7 
17.7 
24.6 

+ 1.0 
1.3 

+ 1.3 
- 0.6 

Die Abhiingigkeit der Gangwerte von der Temperatur tritt in dieser Zusammenstellung 
deutlich hervor. Offenbar ist aber die Temperatur nicht das einzige Argument; es kommt sicher 
noch eine Einwirkung der Feuchtigkeit hinzu und zeitweise auch der Schiffsbewegung. uber die 
Feuchtigkeit der Luft liegen besondere Beohachtungen nicht vor; es ist hier nur zu bemerken, 
daB eine khstliche Trocknung durch hygroskopische Materialien bei keinem Chronometer stat't- 
gefunden hat. Ob es unter diesen Umstiinden zuliissig ist, den Gang als Funktion der Temperatur 
allein auszugleichen, erscheint zweifelhaft; es sol1 jedoch der Versuch gcmacht werclen, da die 
iibrigbleibenden Fehler jedenfalls einen SchluS auf GangstGrungen, die nicht mit der Temperatur 
zusainmenhiingen , gestatten. Vorher mag eine graphische Darstellung der G&nge und der 
entsprechendeu Temperaturen Platz finden (Fig. 6). 

Ansgleichung des Ganges als Fnnktion der Temperatur 
der Chronometer Schlesicky 3015, Knoblich 2303, Brscking 1183 und 1333 nach der Forinel 
g r g , + a ( t -  1 5 ) t b  (t-15)*. 

a) Schlesicky 3015. 
Gange nach der Temperatur geordnet : 

g 
Beob. I v  I: 

Rech. Beob.-Rech. 
t v v  

H + 2.3 
+ 2.3 
+ 2.6 
+ 2.4 
+ 2.1 

+ 2.7 
[+ 0.61 
+ 2.0  

+ 2.1 

1.3 
1.3 

+ 1.0 

+ 1.5 

- 0.6 

n 
+ 2.28 
+ 2.30 
+ 2-32 

2.32 
+ 2.33 
+ 2.33 + 2.33 
+ 2.33 

+ 1.58 

4 0.83 
+ 0.81 

f 2.31 

+ 1.42 

- 0.24 

H 

+ 0.02 

+ 0.28 
+ 0.08 
- 0.23 
3.0.37 

- 0.33 

- 0.28 

0.00 

- 0 . 2 1  

- 0.1 2 

0.17 
+ 0.69 
- 0.36 

4O.9 
5.6 
6.2 
6.6 
7.8 
8.2 

P . 2 1  

8.5 
9. I 

16.7 
17.7 
20.6 
20.7 
24.6 

0.00 

0.00 

0.08 

0.05 
0.14 

0.01 

0.1 I 

0.04 
0.09 

0.03 
0.48 
0.13 

0.01 



Schlos. 3015 + 38 
3-2 

0 0  
-1 

M 9 + I  

Knobl. a303 
-- 3s 
-4 

i? - - 5  
0 -6 

- 7  
- 8  

Br. 1183 

+ 3s 
3 . 2  

-1 
- 2  

Mittl. Chron. 
+ 1 s  

- 2  
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0" 
+ 6  
10 * 
16 g 
20 
26 

- 20" 
- 10 

0 2  
+10 g 
+ 20 
+ 30 

- 10 

+ 10 
d. o g  

+ 20 

0" 
+10 d, 

+ so 
4-20 E 

E 

Fig. 6. 83 Doetaolio SUdjiolRr-Exjiodltion. I, Uaogriyihio. 
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Die strenge Ausgleichung liefert unter Vernachl&ssigung des eingeklammerten, stark heraus- 
fallenden Wertes + OB.6 die Gangformel: 

gt = + 1’.84 - OS.1323 ( t  - 15) - OS.00881 (t - IS)” 
f 0.19 fi 0.0156 z k  0.00339 

Die mittleren Fehler der Konstanten sind hier beigeffigt. Die Quadratsumme der ilbrig- 
hleibenden Fehler betrtigt 1.17, der mittlere Fehler einer Beobachtung (Gruppenmittel): & OR.334. 

b) Knoblich 2303.  

Die Gruppenmittel sind folgende: 

t 

- OO.5 

+ 3.9 
+ 4.9 
+ 6.6 
+ 7.8 
+ 8.2 
+ 8.5 

9.1 
+ 18.2 
+ 19.1 + 19.6 
+ 26.3 

g 
Beob. 

S 

- 5.4 
- 4.0 
- 4.3 
- 3.9 
- 4.3 
- 3.9 
- 4.2 
- 4.3 
- 6.6 
- 5.2 

- 6.7 
- 8.1 

6 
Roch. 

H 

- 4.90 
- 4.36 
- 4.29 
- 4.25 
- 4.25 
- 4.25 
- 4.26 
- 4.29 
- 5.66 
- 5.91 
- 6.04 
- 8.49 

R 

- 0.50 
+ 0.36 

+ 0.35 
- 0.05 
+ 0.35 
+ 0.06 

- 0.94 
4 0.71 
- 0.66 
+ 0.39 

- 0.01 

- 0.01 

v v  

0 . 2 5  

0.13 
0.00 

0.12 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.88 
0.50 
0.44 
0.15 

Die ausgeglichene Gangformel lautet: 
gt = - 4’,96 - OB.1182O (t - 15) - OR.01152 (t - 15)” 

f 0.24 =t 0.0230 f: 0.00278 

Die Quadratsumme der Ubrigbleibenden l~ehle i~  bctrggt 2.50 und der mittlere Fehler eines 
Gruppenrnittels & 0’.54. 

Gruppenrnittel : 
c) B r s c k i n g  1183. 

t 

- 1 7 O . 2  

- 16.8 
- ‘3.5 
- 7.7 
- 3.6 
+ 1.2 

+ 6.9 
+ 8.2 
+ 12.8 
+ 18.2 
+ 19.6 
+ 20.7 
+ 21.2 

+ 26.3 

g 
Beob, 

H + 2.9 
+ 2.6 
+ 2.2 

+ 2.7 
+ 1.6 
+ 2.3 
+ 1.7 
- 0.3 
+ 1.6 
- 0.2 

- 0.1 

+ 1.1 

- 0.1 

- 1.6 

6 
Rech. 

n + 2.63 
+ 2.61 

+ 2.54 
+ 2.34 
+ 2.12 

+ 1.81 
+ 1.36 

+ 0.79 

fr 0.00 

- 0.14 

- 0.91 

+ 1.24 

0.17 

- 0.21 

___- 
V 

leob.-Rechn 

H 
0.27 

- 0.01 

- 0.34 
+ 0.36 
- 0 . 5 2  

0.49 
+ 0.34 
- 1.54 
+ 0.81 
- 0.37 

-I- 1.24 
+ 0.1 I 

- 0.69 

-0.10 

v v  

0.07 
0.00 

0.12  

0.13 
0.27 

0.24 

2.37 
0.66 
0.14 

1-54 
0.01 

0.48 

0.12 

0.0 I 
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8 

+0.76 
+0.78 
+ 0.77 

+ a 7 0  
+0.66 
4-0.64 
+ o.Go 
-0 .81 

- 1.4 
- 2.18 

+0 .76  

Uhrgtingo und Tomperaturen. 

Die susgeglichene Gangformel ist diese : 
gt = + O"55 - 0'.1126 (t- 15) - 08.00150 (t-15)' 

f 0.26 j= 0.0310 f- 0.00122 

Die Quadratsmntne der Ubrigbleibenden Fehlcr betriigt 6.16 iind .der inittlere Fehler eines 

'4 

+o.o4 
+ 0 . 1 2  

+0 .03  

+ a 2 0  

- 1.36 
+ 0.36 
+ 0.10 

+ 0 . 1 1  

+ 0.4G 
-0.32 

f 0 . 2 4  

Gruppenrnittels k OS.75. 

I 2O.2 

- 0.6 

+ 1.9 
[+ 5.21 
+ 5.6 
3- 6.5 
+ 19.0 
+ 20.5 
f 26.0 

- 0 . 1  

4.2 

Gruppenmittel : 
. __ ._ - _. - 

fl + 0.8 
fo.9 
+0.8 

+ 1.0 
0.9 

1-0-71 
+ 1.0 

4-0.7 
- 0.7 
- 0 . G  

- 2.5 

t 

- 13'.5 

+ 3.9 + 4.8 
+ 4.9 
+ 5.0 
+ 5.2 + 7.6 
+ 11.1 

15.2 

+ 19.0 
20.9 

+ 0.3 

+ 22.5 

+ 2G.G 

+ 26.4 

d) Brock ing  1333. 

_ _  - 
Q 

Boob. 

N 
2.9 

4- 2.9 
+ 3.3 
+ 2.2 

+ 2.9 
3.8 

+ 3.8 

+ 2.8 
+ 2.8 
-I- 3.0 
+ 1.9 
+ 2.x 

+ 1.8 
+ 0.3 

3.0 

6 
ltoc11n. 

H + 2.70 
+ 3.18 
+ 3.15 + 3.12 

4- 3.12 
3.12 

+ 3.11 

+ 3.03 
+ 2.86 
4- 2.57 + 2-23 + 2.03 

+ 1.85 
+ 1.35 + 1 . 3 1  

- I  

V 

oob.-Rochn. 

H + 0 .20  

- 0.28 
f 0 . 1 5  

- 0.92 

- 0.02 

- 0.03 
- 0.06 
+ 0.23 

t 0.77 
- 0.13 
+ 0.25 + 0.45 

- 0.22 

+ 0.69 

- 1.01 

v v  

0.04 
0.08 

0.85 
0.05 

0.02 

0.00 

0.48 
0.00 

0.00 
0.05 

0.59 
0.02 

0.06 
0.20 

I .02 

Ausgeglichene Gangforinel : 
gt = + 2"59 - 08.0780 (t- 15) - 08.00263 (t- 15)' 

f 0.17 f: 0,0171 f: 0.00097 

Summe der Fehlerquadrate: [v v] = 3.46. 
Mittl. Fehler einer Gruppc: k OH.54. 

e) Mit t  1 c lies C h ro n o 111 e t  er. 
Gruppenmittel, nach Tern perat uren geordnet : 

e -1 13oob. 
Ersto Ausgloicliung 

Rochn. + v v  

0.00 

0.01 

0.00 

o.oG 
0.04 
1.85 
0.13 

0.0 1 

0.01 

0.2 I 

0.10 

Zwoito husgloicllung 

E: 
Rochn. 

H + 0.74 + 0.85 
0.87 

+ 0.94 
+ 0.96 

+ 0.94 + 0.90 
- 0.61 
- 0.33 
- 2.36 

v 

N + 0.06 
+ 0.05 
- 0.07 

+ 0.06 
- 0.06 

+ 0.06 
- 0.20 

- 0.09 

- 0.14 
0.33- 

v v  

0.004 
0.002 

0.005 

0.004 
0.004 

0.004 
0.040 
0.008 

0.109 
0.020 

Die erste Ausgleicliung, bei welcher lreine Beobachtung ausgeschlossen wurde, lieferte die Forme1 : 
gt = - 08.21 - OH.l313 (t- 15) - 08.00487 (t-lIlj)* 

f: 0.32 =I= 0.0256 0.00872 
')' * &Id 



180 Deutsche Siidpolar-Expedition. 

Mit Rilcksicht auf den eingeklammerten, stark herausfallenden Wert wurde unter Weg- 
lassung des letzteren die Ausgleichung wiederholt und es ergab sich die Gleichung: 

g, = + P.10 - 08.1509 (t-15) - 0".00661 (t-15)a 
' f: 0.10 f: 0.0082 0.00087 

Die mittleren Fehler der Konstanten gehen hier auf den drit.ten Teil ihres frfiheren Se- 
trages hinab, die Fehlerquadratsumme von 2.42 auf 0.20 und der mittl. Fehler einer Heobachtung 
yon & 08.55 auf & Oa.17, so da8 der AusschluS des verdachtigen Wertes gerechtfertigt erscheint. 

Nach den Untersuchungen der Seewarte vom Frilhjahr und Sominer 1901 hatten die Gang- 
konstanten der vier Chronometer die folgenden Werte : 

Schlesicky 3015 go = + 18.53 a = +03.006 b = - 0*.0021 
Rnoblich 2303 + 0.41 + 0.001 - 0.0014 
Brbcking 1183 + 1.97 - 0.026 - 0.0059 
Brbcking 1333 + 2.62 - 0.072 - 0.0045 

Diese Konstanten ergeben mittels der Formel : 
g = go  + a (t - 15) + b (t-15)2 

die Gsnge bei der Temperatur t. 
Man erhalt daraus folgende Tabelle des tiiglichen Ganges : 

t Schles. 

H 
- 1.25 

- 0.54 
0.07 

+ 0.57 
+ 0.97 + 1.26 
+ 1-45 
+ 1-53 + 1 . 5 1  + 1.38 
+ 1 . 1 5  

__ 
Knobl. 

a - 1-34 
- 0.88 
- 0.49 
- 0.17 
+ 0.08 
+ 0.26 
+ 0.37 

+ 0.38 
+ 0.28 

+ O . I l  

0.41 

^___ 

H R 

-4-35 -00.37 
- 2.56 . +0.73 
- 1.07 + 1.61 
+ 0 . 1 3  +2.26 

+ 1.03 + 2.69 
+ 1.64 f 2.89 
+ 1.95 + 2.87 
+ 1.97 + 2.62 + 1.69 f 2 . 1 5  + 1.12 1.45 
+0.25 +0.53  

Mittel- 
wort t 

- 20" 
- 15 

- 5  

+ 5  + 10  

+15 + 2 0  

+ 25 

+ 3 0  

- 1 0  

0 

Durch Vergleichung der aus detn Seobachtungsmaterial der Expedition abgeleiteten Forrneln 
rriit denjenigen der Seewarte, ergeben sich die folgenden Gang  d iff e r e  nz -Gleic hu  n g e n : 

g mxp.) - g = + 08.31 - 05.138 (t - IS) - Os.0067 (t - 15Y fur Schlesicky 3015 - 5.37- 0.183 - 0.0101 Knoblich 2303 
+ 0.0044 ' Briicking 1183 - 1.42- 0.087 

Brocking 1333 - 0.03 - 0.007 + 0,0019 
Bei Br. 1333 herrscht eine vorztigliche Obereinstimihung, wshrend die Gangformeln der 

anderen Chronometer sich so stark geSindert haben, daS einzelne Koeffizienten in ganz anderer 
GrBBenordnung erscheinen ; auffallend ist auch die betrachtliche knderung der Konstanten go bei 
Knoblich 2303. 

Gegen die oben ermitteltcn Gangformeln kann der Einwand geltend gernacht werden, daS 
sie nicht auf einem hinreichend homogenen Material beruhen, da sich dies fiber einen Zeitraum 
von etwa 24 Monaten erstreckt. In der Tat wird man den Gangformeln nur eine bedingte 
Berechtigung zuerkerinen mtissen, um so mehr., als sie die Gang-Verhtlltnisse nur einseitig und 
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dtther unvollkommen darstellen kannen, da die Einwirkung anderer Argumente, wie Feuchtigkeit, 
Schiffsbewegung u. dgl. dabei nicht in Riicksicht gezogen werden konnte. 

Angesichts dieser Umstgnde erscheint es niltzlich, die nach der Ausgleichung fibrig- 
bleibenden Fehler chronologisch zu oindnen und fiir die vier Chronometer nebeneinander 
zu stellen. 

Zoitargumont 

1901 

Nov. 2 

Dez. 22 

I go2 

Pcbr. IO 

Apr. I 

Mai 21 

Juli I O  

Aug. 29 

Okt. 18  
Der. 7 

'903 
Jan. 26 

Mlirz 17 
Mai G 
Juni 25 

Okt. 3 

Sopt. 13 

A u ~ .  14 

- 
Schlus. 
301 5 - 

R 
f 0.69 

0.00 

+ 0.37 
- 0.23 
f 0.02 
+ 0.08 

- 0.33 
+ 0.28 

- 0.21 

0.37 
0.17 

- 0.28 
- 0.36 
- 0.12 

- 
Knobl. 
2303 - 

8 + 0.35 
- 0.05 

+ 0.35 + 0.06 

- 0.01 
- 0.01 

0.36 
- 0.50 
-k 0.71 
- 0.94 
- 0.66 
+ 0.39 

- 
Br. 1183 - 

8 
f 1.2.4 

+ 0.81 
- 0.52 
- 0.34 
- 0.01 
+ 0.27 
+ 0.36 
+ 0.49 
+ 0.34 
- 1.54 
+ O . I I  

- 0.37 
- 0.69 
- 0.10 

__I__ 

Rr. 1333 

8 + 0.45 
0.25 

0.23 

- 0.01 
+ a 1 5  
+ 0.20 
- 0.28 
- 0.22 
- 0.02 
- 0.03 
+ 0.69 
- o.ga 
- 0.13 

+ 0.77 
- 1.01 

- 
dittl. Chr. 

B 
- 0.06 

+ o.oG 
- 0.07 
+ 0.05 
+ 0.06 
- 0.20  

-k 0.06 

3- 0.33 

- 0.09 
- 0.14 

aiese Ubrigbleibenden li'ehler lassen kaum einen Gang crkennen; nur soviel IhBt sicli ent- 
nehmen, dad die Werte fUr das Jahr 1901 srimtlich positiv sind und daB bei 3 Chronometern 
in der Zeit urn den 17. M&rz 1903 eine auffhllige Unstetigkeit herrscht. Dies hat offenbar zum 
Teil seinen Grund in der starken Unsicherheit, mit welcher die fiir jene Zeit abgeleiteten Uhr- 
stande behaftet sind. Ea war die Periode, in welcher die Expedition sich im treibenden Eise 
befand, die Schiflsschwankungen zunttlimen und ZeitGeobac1itunCj;en durch die Ungunst des 
Wetters und die 13eweglichlreit der Eisschollen besoiiders erschwert waren. 

Da im allgeemeinen anzixnehmen ist, daB die den Uhrgang st6renden EinflUsse bei allen 
vier Chronotneterii in tlhnlichem Sinne gewirkt haben, so bietet die regellose Verteilung der 
Ubrigbleibenden Fehler iinmerhin cine gewisse Gewiilir filr die GUltigkeit der abgeleiteten 
Gangformel n. 

Nach Rilckkehr der Expedition sind die vier Chronotxieter auf der ICieler Sternwarte in 
der Zeit votn 3. Dezember 1903 bis 14. Mtlrz 1904 tiiglich tnit einer Normal-Pendeluhr ver- 
glichen worden, and zwar vain 3. Dezetnber bis 6. Jttniiur bei ciner mittleren Teniperatur von 
+1".37, vorn 7. Januar bis 10. Februsr bei + 36O.32 iind vom 11. Februar bis 14. M&rz bei 
-t 1 O . 8 2 .  Aus diesen drei Giwppen von Vergleichungen ergab sich der mittlere tQliche 
Gang fUr 

I I1 111 
Schlos. 9015 + 28.59 f 08.26 + 08.24 

Brhk.  1183 - 0.27 + 0.51 + 0.86 
Knobl. 2303 - 7.15 - 6.12 - 6.56 

I3r8ck. 1333 -+ 4.37 f 2.80 + 4.41 
Temp. f P.37 + 1P.32 + 1O.82 
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Dies Ergebnis erscheint wenig befriedigend; die Chronometer Schles. und 13r. 1183 
zeigen tiberhaupt keine Abhlingigkeit von der Temperatur, bei Knobl. ergibt sich aus den 
Gruppen I und I1 ein linearer Temperaturkoeffizient von + OH.O69, aus den Gruppen I1 
uiid TI1 beirn Rutckgmg dagegen ein solcher von + 08.030. Nur Brock. 1333 zeigt in 
den Gruppen I und 111 eine gute Obereinstiminung. Der Teinperaturkoeffizient betrtlgt far 
dies Chronometer im Mittel: -OH.108. Rechnet man aus der auf S. 179 fur Br. 1333 abge- 
leiteten Gangformel : 

gt = + 28.59-0".0789 (t - 15) - Os.O0263 (t-15)" 

fiir die 3 Grrippentemperaturen die Gtinge aus, so folgt: 

g (10.3 7) = + 3'. 18 
g (16.32)=+ 2.48 
g (1.82)=+ 3.17 

Also auch bei diesem Chronometer ist keine sichere Konstanz des 'L'emperaturgliedes vor- 
handen. Es ist anzunehmen, da13 Standortsverlinderungen mit ihren Temperatur- und Feuchtie 
keitspriingen am meisten un@nstig auf die Gange eingewirkt haben, da Knobl. 2303 und Br. 1183, 
bei welchen ein Standorts-Wechsel am hliufigsten vorkam, die gr613ten Gangveriinderungen 
zeigen, wlihrend Br. 1333, welches nur ganz vorutbergehendem Wechsel unterworfen gewesen 
ist, die gr613te Konstanz gehabt hat. Besonders ungutnstig ist Knobl. 2308 dadurch beeinflu13t 
gewesen, dab es noch irn Eise (Mlirz 1903) z11r Verwendung fiir die Navigation von dem bis- 
herigen Standort in der wtirmeren Kabine des Kapitlinu in das Kartenzimmer an Deck gebracht 
wnrde. Von diesem Wechsel hat das Instrument sich nicht wieder erholt. Br. 1183 ist der 
Klilte ani meisten ausgesetzt gewesen, da es ftir den ganzen Winter aus dem wlirmeren Schiff 
in die astronomische Beobachtungsstlitte versetzt war. Der Wechsel kommt in einer syste- 
matischen knderung der FehlergroSen fur diese Zeit zum Ausdruck, sowie in einer verhaltnis- 
magig groBen Gesamtlinderung des Ganges, und scheint mehr gewirkt zu habcn, als die niederen 
1 emperaturen in ]lingerer, doch gleichrnlifliger Einwirkung. 

Bei der Diskussion der Temperatureinflutsse auf Chronometer und Uhren ist das Verhalten 
e i n e r  n i c h t k o m p e n s i e r t e n  T a s c h e n u h r  von besonderein Interesse, welche die Bezeichnung 
,,Lange 43002'' trtigt, in den Uhrjournalen der Expedition und daher auch in den nachstehenderi 
Darlegungen aber mit ,,U" bezeichnet ist. Diese Uhr hat naturgemil13 einen sehr groflen 
Temperaturkoeffizienten, so daS sie gewissermaden als Ternperatur-Integrator angesehen werden 
kann und als solcher tatsilchlich die Mitteltemperaturen init erheblicher Schsrfe erkennen lil13t. 
War Fei der Ableitung der Gangforrneln der vier Chronometer zu berficksichtigen, claB eine der. 
wesentlichsten Fehlerquellen in der Unsicherheit der Standkorrektionen lag, wtihrend die Tempe- 
raturmessung verhilltnismgl3ig genau war, so kehivn sich die Verhliltnisse bei der Taschenuhr U 
gerade in das Gegenteil uni. Hier tritt der Standfehler vollkonimen gegen den Temperatur- 
fehler zuri'lck, um so mehr, als die Temperatur nur einmal am Tnge gemessen ist, so da13 die 
tatsachlich wirkende Mitteltemperatur von der aus den Thermometerablesungen gewonnenen 
Temperatur abweichen kann. 

1 7  

Der A bleitung der Gangformel liegt folgendes Beobachtungsmaterial zugrunde : 
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Qang der unkompensierten Uhr U. 
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Zoit- 
Argum. 

1901 
Aug. 24 
Sept. 3 

n 13 
99 23 

Okt. 3 
Vl 13 
n 23 

Nov. 2 

9 )  1 2  

n 2 2  
Doz. 2 

9 )  12 

71 2 2  
1902 

Jrtn. I 

,I* 1 1  

n 2 1  

n 31 
Fobr. I O  

n 2 0  
Mtirz 2 

n 12 

n 22 
Apr. I 

71 I 1  

71 2 1  
Mai I 

91 11 

n 21 

n 31 
Juni I O  

79 2 0  

n 30 
Juli I O  

n 2o 

9, 30 
Aug. 9 ,  

31 19 
n 29 

Sept. 8 
,I 18 

91 28 

8 

4- 87 
+ 74 + 105 

+ "5 
+ 99 
+ 87 + 66 
+ 38 
f 14 + 38 
+ 46 
+ 35 
- 32 

- 34 

+ 39 
-t 2 0  

- 62 

- 99 

- 1 2 8  

- 116 
- I28 
-- 1.54 

- 1 2 0  

- 170 
- 145 
- 132 
- la6 
- 1 1 5  

- 104 

- IO5 
- 99 
- 1 2 7  

- I31 
- 90 
- 132 
- 148 
- 1 5 2  

- 1 2 1  

= 
t - 

2 3O.o 
24.9 
28.0 
28.7 
27.1 
25.5 
23.6 
20.9 
18.2 

20.2 

'3.9 

10.3 
7.7 
4.9 
4.2 

4.5 

2.7 
0.9 
2.8 

4.4 
5.'  
6.2 
6.4 

6.7 
7.3 
4.5 
5.2 

4.5 
7.1 

5.' 
2.5 

2.7 

5.8 

2.2 

8 + 5 0  
+ 69 
+ I O 0  + 107 

+ 91 
+ 75 
+ 56 
+ 29 
+ a  

+ 2 2  

- 41 

- 77 
- 103 
- 131 
- 138 

- I35 
- 15s 

- 1 2 2  

- I71  

.- 152 

- 136 
- 129 
- I 1 8  

- 116 

- I13 
- 107 
- '35 
- I28 
- I 3 5  
- io9 
- 129 
- 155 
- 153 

- 
1 

[-I- 3;l 
+ 5  
- 1 - 5  
+ 8  
+ 8  
+ 12 

+ 10 
+ 9  + 12 

+ '3 
+ 9  

+ '5 
+ 4  + I I  

+ 10 
+ 6  
+ 7  
t 4  

+ I  

+ 7  
+ 4  
+ 3  
c 3  + 12  

+ 8  
+ 8  
t 8  
+ 7  
+ 4  
+ '9 
- 3  
+ 7  
+ I  

Zeit- 
Argum. 

n 
- I49 

- 107 

- 95 
- 96 
- 99 
- 94 
- 86 
- 106 

- I 1 1  

- I 2 2  

- 137 
- 142 
- 118 

- 70 
- 83 
- 106 
- 103 
- 107 
- 85 

+ 52 
+ 70 
+ 70 

5 
- 25 

- 31 
- 16 

5 
+ 3  + 16  
+ 3' 
+ 63 
+ 79 
f 106 
+ 89 
+ 57 
f 34 
+ 4  

- 

I 1  - 

- 

t 

2".6 
5.4 
6.3 
8.2 
7.6 
7.6 
8.0 
8.4 
6.6 

7.7 
4.8 
3.8 
5.4 

9.5 
7.3 
7.4 
7.0 
9.7 

14.4 
18.0 
22.7 
24.2 
23.8 
19.3 
16.7 
16.1 
16.5 
15.1 

15.1 

16.9 
17.4 
18.6 
20.3 
23.2 
24.9 
27.2 

25.5 
22.3 
19.7 
11.7 

10.2 

- 
6 - 

B - I54 
- 126 
- 117 

- 98 
- 104 
- 104 

- 96 
- 100 

- I14 

- 103 
- 132 
- 142 
- 126 
- 78 
- 85 
- 107 
- 106 

- 83 
- I 1 0  

+ 47 + 6 2  

+ 58 

- 13 
- 19 
- ' 5  
- 2 9  

- 29 

- 6  
+ G  
+ 23 
+ 52 

+ 69 
f 92 
+ 75 
+ 43 
+ '7  
- 1 3  

I 1  - 

__ 
1 

Zar Ausgleichung der t&glichen G Q e  HIS Funktionen der 'l'enipcr:~trn* wurde zunlicllst 

180S f lo", g = -  nClherungsweise gesetzt : - 
- 

und d a m  die DifiFerenzen gebildet: g (Beob.) - g = 1. 
Wiihreiid die 'I'empe- 

raturen zwischen +- lo iind + 29" variieren, lassen die Wcrte 1 eine Abliiingigkeit von den ver- 
schiedenen l'emperaturen nicht erkcnnen, SO da13 es zulikssig erschcint,, der Rusgleichung cine 
lineare Funktion zugrunde zu legen. Die eingeklammertcn beiden 1 Mwden im weiteren Verlauf 
der Rechnung vernaclil&ssigt werden , da die entsprechenden Tcmperaturen, wie uus den 

Die Betrtige und I sind der obigen %usammenstelliing beigefilgt. 
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Beobachtiingsjournalen hervorgeht, mit gr6Beren Unsicherheiten behaftet sind. Die Er  ge bn i s  se 
d e r  Ausg le i chung  sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich. 

t 

24O.9 
28.0 

28.7 
27.1 
25.5 
23.6 
20.9 
I 8.2 
20.2 

'3.9 
I 0.3 
7.7 
4.9 
4.2 
5.8 
4.5 
2.2 

0.9 
2.8 
4.4 
5.' 
6.2 
6.4 
6.7 
7.3 
4.5 
5.2 

4.5 
7.1 
5.1 

2.5 
2.7 
2.6 
5.4 
6.3 

- 
1 (Beob.; 

n 
+ 5  
+ 5  
+ 8  
+ 8  
+ 1 2  

+ 10 

+ 9  
+ 12 

+ 13 
+ 9  
+ 15 
+ 4  + 11 + 10 

+ 6  
+ 7  
+ 4  
+ I  

+ 4  
+ 3  
+ 3  + 12 

+ 8  
+ 8  
4 - 8  
+ 7  
+ 4  
+ 19 
- 3  
+ 7  
+ I  

+ 5  
+ '5  
+ 1 0  

3 - 7  

- 
I (Rech.) 

n + 10.0 

10.7 
10.8 
10.5 

9.7 
9. I 

8.5 
8.9 
7.6 
6.8 
6.2 
5.6 
5.4 
5.8 
5.5 
4.9 
4.7 
5.1 

5.4 
5.6 
5.8 
5.9 
6.0 
6. I 
5.5 
5.6 
5.5 
6.0 
5.6 
5.0 
5. I 

5.0 
5.7 
5.9 

10.1 

= 
V 

n 
- 3.0 
- 5.7 
- 2.8 

- 2.5 

f 1.9 
0.3 

+ 3.5 
0. I - 

+ 4.1 
1.4 

+ 8.2 
+ 5.4 + 4.6 
+ 0.2 

- 0.9 
- 3.7 

1.9 
1.4 

- 2.6 
- 2.8 
+ 6.1 
+ 2.0 

1.9 
+ 2.5 

+ 1.4 
- 1.5 

13.0 
- 8.6 
+ 2.0 

- 4.1 

+ 9.3 

2.2 - 

+ f . 5  

0.0 

+ 4.1 

= 
v v  

25 
32 
8 
6 
4 
0 

0 

I2 

'7 
2 

67 
5 

29 
2 1  

0 

2 

I 

14 
4 

' 7  
8 

37 
4 
4 
6 

2 

2 

2 

169 
74 
4 

17 

86 
'7 

0 

t 

8O.2 
7.6 
7.6 
8.0 
8.4 
6.6 
4.8 
3.8 
5.4 

9.5 
7.3 
7.4 
7.0 
9.7 

22.7 
24.2 
23.8 
16.7 
16.1 
16.5 
15.1 

15.1 

16.9 
17.4 
18.6 
20.3 
23.2 
24.9 
27.2 

25.5 
22.3 
'9.7 
16.7 

10.2 

I (Beob.) 

- 
I (Rech.) 

H + 6.3 
6.2 
6.2 
6.3 
6.3 
5.9 
5.5 
5.3 
5.7 
6.7 
6.6 
6.1 
6.1 
6.0 
6.6 
9.5 
9 3  
9.7 
8.2 

8.0 
8. I 
7.8 
7.8 
8.2 

8.3 
8.6 
9.0 
9.6 

10.5 

10.1 

9.4 
8.8 
8.2 

10.0 

8 
- 3.3 
+ 1.8 

- 0.3 
+ 3.7 
+ 2.1 

- 10.5 

- 5.3 + 2.3 
1.3 

- 4.6 
- 5.1 

- 3.1 
- 3.0 
- 8.6 
- 4.5 
- 1.8 
+ 2.3 

- 14.0 
- 4.1 
- 9.8 
+ 5.2 
- 2.2 

0.7 
4 1.4 

I .o 
1.4 
0.0 

+ 3.5 
+ 3.9 
-I- 4.6 
+ 8.2 

+ 8.8 

I .2 - 

0 .2  - 
. .  

- 

__ 
v v  

I 1  

3 
I 

0 

14 
4 

28  

5 

I IO 

2 

21 

26 

9 
74 

3 
5 

10 

2 0  

0 

196 

96 
17 

27 
5 
0 

2 

I 

2 

0 

I2 

1 5  
2 1  

67 
77 

Die ausgeglichene Gangformel lautet: 

mithin : 

gt = f 4"47 + OH.222 t + & 
- + 1.05 0.071 

Qt = - 175'..63 f 10".222 t 
- + 1.05 & 0.071 

Aus Beobachtungen im geodat. Institut vom Jahre 1900/01 ergab sich die Gangformel: 

g,= + lO"2 t- 

Der Temperaturfaktor stimnit also in beiden Formeln absolut Ulbcrein und diese Konstanz 
gibt der Uhr' einen ganz besonderen Wert, insofern als man herechtigt sein wird, den Gang der 
Uhr U an Stelle der Beobachtungstemperatur als Argument fUr die Gangformel desjenigen 
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Chronometers einzufilhren, welches init der Uhr U gleichzeitig denselben Teinperaturen ausge- 
setzt war. Eine derartige Uhr kanii dcmnacli far den in Fmge stehenden Fall vollsttindig eiii 
Thermometer crsetzen ; jedoch wird es notig sein, das konstante Glied der Gangformel stetig 
unter Kontrolle zu halten, was kcine Schwieriglteiten bietet. 

Eine Diskussion der anderen 'l'aschenuhren von LANGIC u. SOHNE hiiisichtlicli ihrer Beein- 
flrissung durch die Temperatur ist nicht angtingig, da dieselben nieistens geti*aagen wurden. 

b) Korguelen-Stntion. 

Die Ableitung der Clii~onoineterst&iide f i h  die Zeit des Aufentlialts der Hauptexpedition 
auf Kerguelen ist im voraufgchcnden Absclmitt behnndelt worden. Am 3 1. Jnnuar 1902, nach 
der Abreise der Hauptexpedition, beginnen die Zeitbestitiiinungen auf der l<erguelcn-Station filr 
diese allein und sclilieflen am 2 1. Februar 1903 ab. Dic El-gebnisse dieser Zeit~~estimiiiuii~eii 
sind auf pag. 12 1 fl'. mitgeteilt und diskutiert worden. Die Station verfiigte iibcr die vier Chrono- 
meter: J3rdclting 1330, Hewitt 865, Frodshatn CC 13:tkcr 6149 uiid I-Ioiwby 41 1. 

]>as erstciv lie13 die I-Jauptexpedition zuruck, das letzte wa19 yon dein Dttnipfer ,, Iangliii", 
wclcher einen Teil der Stationsbesat'zung voii Sydney nuch Iierguelen gebraclit hatte, uber- 
noinmen worden, wtihrend die beiden anderen vori dein Obsci*vrLtoriuni bei IGipstadt auf 
Ansuchen gijtigst leihweise zur Verfiigung gestellt worden warcn. Sie siiid Anfang April 11102 
auf der Station eingetroffen. 

Als Beobachtungsuhr dientc bis zuin 10. September 1902 der Chronometer BP. 1330, von 
da ab bis Zuni ScliluS Hornby 41 1. Die vier Instrumelite sind, soweit in(Jglic11, ttiglich niit- 
einander und rnit mehreren Taschenuhiwi, die fill- inagnctische und mctcorologisclie I3eobacli- 
tungen gebraucht wurden, verglichen wordcn. Da sich aus vorbercitenden Rechnungen ergab, 
da13 der Gang der Clironoineter llewitt mid Frodshain & 13aker weiiigcr gleiclimiiBig vei*lief. 
als derjenige von Br. 1330, so wiirde z ~ i r  Interpolation dcr Uhrstgndc nur das lctztere Instru- 
ment benutzt, du nicbt anzunehmen war, daB duwh Einf thung e i n e s  ni i t t l e r e i i  Chrono-  
m e t e r s  die Sicherheit, in der hbleitung der IJhrsttinde eiih8ht wiil.de. Dazri kommt noch der 
Umstand, duS Hi*. 1330 for die ganze Zcit der Sbatioiisl)eobachtuiigeii entwedcr selbst bei den 
Zei t b estim m ungen unini t tel bsr d ion te , oder iin and ern Fa1 le d irek t a n die 13eobacht ungsuhr 
angeschlowen war. 

' 7  

Die aus den Beobnchtungen folgenden Stlinde von 13r. 1330 sind folgendc : 
Stiinde des Nnuptchronoineters nuf Kerguelen in don Beobnclitungszeiten. 

- I  . - 
Mittl. Zt. 
Korguolcn 

.Ian. 31.19 
I'cbr. 2.83 

Miirz 2.83 
1, 13-36 
,, 14.83 
,, 20.84 
n 22.34 
,I 36.35 

1902 

3, 25.86 

-_ --__I_ ~ ___ --- 

A nr. 1330 A Br. 1330 
boob. uusgog1:l. 

+ I 35.3 + I 35.6 
I 28.2 1 32.7 

I 23.8 I 29.0 

I 29.7 1 29.9 
I 29.1 1 29.7 
I 29.2 I 27.7 
I 2 5 3  I 27.0 
I 22.6 I 23.3 

m H  Jt1 H 

I 27.9 1 28.3 

Diff. 

H - 0.3 
- 3.9 
- 0.4 
+ 0,s 

- 0.6 
4- 1.5 

- 1.8 

- 0.7 

- 0.2 

Mittl. Zt. 
Korguolon 

I go2 
Apr. 3.31 

*I '7.39 
Mai 8.29 

,1 15.37 
9, '7.30 
,I 2 1 . 3 5  

77 25.30 
Juni 3.28 

31 9-32 

A Br, 1330 
boob. 

111 n 
-i- I 21.9 

I 16.3 
1 23.6 
I 25.7 
1 25.3 
I a4.G 
I 28.2 
I 37.9 
1 40.8 

Diff. I A Rr. 1330 

ausgogl. 

m u  
f I 21.8 

x 16.3 
I 23.4 
1 25.4 
1 25.4 
I 26.5 
I 29.1 

I 37.1 
I 40.0 

24 

H + 0.1 

0.0 

+ 0 .2  

4- 0.3 
- 0.1 

- 1.9 
- 0.9 
-t 0.8 
-+ 0.8 
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I go2 
Juni  15.41 

24.28 
30.22 

Juli 8.28 
20.24 

n 29-36 
Aug. 12.28 

22.27 
Sept. 10.30 

26.29 
Okt. 10.41 

Deutsohe Siidpolar-Expedition. 

m s  
+ I  41.3 

I 46.9 
I 48.5 
I 51.8 
I 51.9 
1 56.5 
1 49.2 
1 53.4 
I 59.4 
1 57.4 
1 58.9 

Diff. 
Mittl. Zt. 
Kerguelen 

A Br. 1330 
beob. 

A Br. 1330 
ausgegl. 

Diff. A Br. 1330 
ausgegl. 

m a  
+ I  42.1 

1 45.8 
1 48.9 

1 53.1 
I 54.5 
1 49.5 
I 53.6 
1 59.2 
1 57.3 
I 58.8 

' I 51.4 

8 

- 0.8 
+ 1.1 

- 0.4 
0.4 

- 1.2 

+ 2.0 

- 0.3 

+ 0.2 
-t 0.1 

3- 0.1 

- 0.2 

1902 
NOV. 7.40 
Dez. 8.39 

Jan. 7.42 
1) 16.39 

22.40 

,, 26.43 
Febr. 6.38 

Apr. 21 

1903 

n 21.39 

m a  
+ I 46.6 

I 39.9 

I 6.2 
0 51.0 
0 39.5 
0 33.7 

+ o  12.1 

- o 20.6 
- 7 56.7 

+ I 46.5 
I 40.1 

I 6.0 
o 51.2 
0 39.8 
0 33.7 

+o 12.2 

- o 20.6 

+ 0.2 

- 0.3 
- 0.2 

0.0 

- 0.1 

0.0 

0.0 

Der letzte TJhrstand (April 2 1) ergab sich aus Vergleichurigen auf detn Russell Observatory 
in Sydney. Die Ausgleichung der beobachteten Standkorrektionen erfolgte auf graphischem 
Wege, nachdem zuvor rechnerisch ein lineares Glied in Abrechnung gebracht war, um glinstigere 
Verhsiltnisse im MaSstabe der Kurve herbeizufhhren. Aus der vorhergehenden Zusammenstellung, 
welche die ausgeglichenen Uhrsttnde enthsilt, sieht inan sofort, daB sich die Kurve den Be- 
obachtungen recht gut anschlieat. Da die Ausgleichung sel bst keine bemerkenswerten Gesichts- 
punkte bietet, so mdgen hier nur ihre Ergebnisse Platz finden. Gleichzeitig sind in der nachstehen- 
den Tabelle die Standkorrektionen der drei anderen Chronometer in Intervallen von 5 zu 5 Tagen 
hinzugefhgt. Fur Hornby 411 liegen nur for die Zeit von Februar 20 bis April 1 (1902) 
regelm8Sige tsigliche Anschluflvergleichungen vor. 

Standkorrektionen der auf Kerguelen benutzten Chronometer. 

Hornby 411 
Frodsh. & B. 

6x49 
Mittl. Mittag 

Kerguelen 

Jan. I I  
rgoa 

n 16 
n 2 1  

n 26 
n 3' 

Febr. 5 

n 10 

n 15 
n 2 0  

n 25 
Marz 2 

n 7  

n 12  

n I7 
n 22 

n 27 

n 6  
n 1 1  

Apr. I 

16 n .  

n 2 1  

n 26 

Hewitt 865 Br. 1330 

m s  
I 30.5 

32.9 
35.2 
37.2 
35.8 

28.4 
27.8 
27.9 
28.2 

+- I 28.8 
29.7 
29.9 
29.2 
27.2 

+ I 24.8 
22.6 

21.8 

17.5 
+ I 17.6 

20.2 

-!- I 30.3 

20.0 

3- 2.4 
+ 2.3 
+ 2.0 
- 1.4 
-. 5.5 
- 1.9 
- 0.6 
+O.I 

+ 0.3 
+ 0.6 

0.9 
+ 0.2 

- 0.7 
- 2.0 
- 2.4 
- 2.2 
- 0.8 
- 1.8 
- 2.5 

+ 0.1 

+ 2.6 
+ 1.2 

11 m LI 

- 2 3 4.4 
3 25.8 

- 2 3 46.0 
4 8.1 
4 34.1 
4 59.0 

- 2 5 52.4 
6 18.2 

5 25.6 

- 1.5 
- 1.0 

- 1.2 

- 1.0 

- 1.3 

- 21.4 
- 20.2 
- 22.1 
- 26.0 
- 24.9 
- 26.6 
- 26.8 
- 25.8 

m f l  
-0 29.7 

31.2 
32.2 

- 0 33.4 
34.4 

111 8 - 30 9.8 
30 5.8 
30 0.8 

- 2 9  54.4 
29 50.3 



ChronometerstLnde auf Kerguelen. 

I___ 

ung far 
j Tngo - 
- 1.7 
- 2.7 
- 4.0 
- 4.5 
- 4.7 - 4.0 
- 4.5 
- 3.7 
- 4.6 
- 4.2 
- 4.6 
- 4.6 
- 4.9 
- 5.1 

- 5.0 

- 4.7 
- 5.3 
- 6.0 
- 7.5 
- 8.8 
.- 6.5 
- 4.3 
- 2.7 

- 0.8 
- 1.0 

- r.3 
- 1.4 
- 1.7 

- 1.2 

- 2.1 

- 2.5 
- 3.0 
- 3.8 
- 4.9 
- 5.3 
- 5.6 
- 4.9 
- 3.9 
- 2.8 
- 2 . 0  

- 1.0 

- 0 . 5  
+ 0.2 

- 0.3 
- 0.: 
- 0.f 

- 0.: 

- 0 . 2  

- 1 , 1  

-- 2.; 
-- 3.. 
- 3.' 
+ 0.. 
+ 3. 

i 87 - 
ang fur 
j T a p  - 
+ 1.2 

+ 1.6 
I- 1.0 

- 0.8 
- 3.3 
- 6.3 
- 2.6 

- 1.9 
r 1.6 
b 2.5 

F4 2.4 
i- 1.5 
k 1.9 
k 1.1 

t 0.4 
t 0.9 
t 0.2 
- 2.4 
- 1.6 
- 0.6 
t 0.7 
t 3.7 + 3.6 + 1.9 

t 0.8 

I .5 
+ 1.1 

+ 1.: 

+ 0.4 
- 0.( 
- I *I 
- 3.( 
- 3.1 

- 2.0 

1 .E - 

1.1 - 
- 

I .I - 

I .I - 
- 4.. 

a A 
2.1 

3. 0. 
+ 0. + 2. 

I. 
I. 

2. 
- 8. 
- 8. 

- 
- 

- 
I 

- 

- 10, 

- 8  
- 8  
- I O  

-- 7 

Mittl. Mittag 
Kerguelen 

+ 4.0 
+ 2.6 

0.7 
- 11.5 

- 26.4 
- 29.1 
- 33.2 
- 11.5 

- 14.6 
- 15.3 
- 11.2 
- 5.7 
- 5.7 
- 8.2 

-_ 8.9 
- 11.6 

- 15.7 
- 27.6 
- 37.5 
- 33.8 
- 36.7 
- 52.1 

- 49.8 
- 51.8 
- 47.8 
- 52.0 

- 50.0 

- 49.4 
- 49.6 
- 41.6 
- 45.9 

- 42.9 
- 45.7 
- 43.7 
- 45.9 
- 43.9 
- 43.7 
- 46.7 
- 47.7 
- 45.9 
- 45.4 
- 41.3 
- 36.6 
- 43.4 
- 46.1 
- 46.7 
- 49.3 
- 47.6 

-- 45.2 

- 53.4 
- 53.9 
- 51.3 
- 55.4 
- 40.8 

21 * 

111 s 
c I a1.4 , 

42.6, 
14.2 
25.2 
26.0 

4 I 29.3 . 35.6 
38.2 
40.2 
42.1 

+ I 43.7 
46.2 
48.6 
50. I 

52.0 

+ I  53.1 
53.5 
54.4 
54.6 
52.2 

+- I 50.6 
50.0 

50.7 
54.4 
58.0 

c I 59.9 
58.9 
59.7 
58.6 
56.7 

3- I 57-8 
59.1 
59.5 
58.1 

57.5 
c 1 55-9 

52.3 
48.5 
46.6 
42.3 

+ I 39.7 
37.' 
37.3 
37.5 
40.2 

-t- 1 38.8 
37.2 
35.2 

, 26.6 

18.3 
3. I 8.0 

0 59.9 
51.9 
41.9 

lhwitt 865 

Ill  8 

- 0 35.7 
37.4 
40. I 
44.1 
48.6 

-0 53.3 
0 57.3 
I 1.8 

5.7 
10.3 

- I 14.5 
19. I 
23.7 
28.6 
33.7 

- I 38.7 
43.4 
48.7 

I 54.7 
2 2.2 

- 2 11.0 

17.5 
21.8 
24.5 
25.7 

- 2 26.5 
27.5 
28.8 
30.2 
31.9 

- 2 34.0 
36.5 
39.5 
43.3 
48.2 

- 2 53.5 
2 59.' 
3 4.0 

7.9 
10.7 

- 3 12.7 
13.7 
14.2 
14.0 
14.2 

-3 14.5 
14.8 
15.4 
16.3 

'7.7 - 3 20.2 
23.5 
27.2 
2C.8 

,odsh. B B. 
6149 

11 ni 8 

-0.29 46.5 
29 42.5 
'9 39.9 
29 39.2 
29 50.7 

-0 30 17.1 

30 46.3 
31 19.5 
31 31.0 
31 45.6 

- o 32 0.9 
32 12.1 

32 17.8 
32 23.5 
32 31.7 

- o 32 40.6 
32 52.a 
33 7.9 
33 35-5 
34 13.0 

- o 34 46.8 
35 23.5 
36 15.6 
37 5.4 
37 s i . 2  

-0 38 45.0 
39 37.0 
40 27.0 

41 16.4 
42 6.0 

- 0  42 53.6 
43 39.5 
44 24.7 
45 7.6 
45 53.3 

- 0  46 37.0 
47 22.9 
48 6.8 
48 50.5 
49 37.2 

-0 50 24.9 
5 1  10.8 

5 1  56.2 
52 37.5 
53 14.1 

-0 53 57.: 
54 43.t 
55 30.: 
56 19.t 

57 7.: 
-- 0 58 0.1 

58 54. 
59 45.1 

I o 41. 
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Gang fur 

5 'rage 
Mittl. Mittag 

Kerguelen 
Frodsh. 6c R. 

6149 
Br. I330 Hewitt 865 

~~ 

I903 
Jan. 26 

n 31 
Febr. 5 

n I O  

n '5 
n 2 0  

n 25 
Apr. 2 1  

~ 

m n 
- 3 23.1 

22.6 
23.6 
24.5 

- 3 25.4 
26.9 

- 4 8.7 

22 .0  

h in n 
- I I 22.0 

2 8.6 
3 3.7 
3 57.9 
4 50.7 - I 5 38.8 

. 5 31.5 
- I 21 56.2 

r n R  

+ 34.3 
27.5 
I 5.8 

2.1 

7.8 
16.6 

32.5 

- 

- 7 56.7 

- 6.8 
- 11.7 
- '3.7 
- 9.8 
- 8.8 
- 15.9 
(- 40.4) 

- 46.6 
- 55.'  
- 54.2 . 
- 52.8 
- 48.1 
- 52.7 
(- 89.5) 

+ 1.1 

- 0.6 

- 0.9 
- 0.9 
- 1.5 

(- 3.8) 

- 1.0 

Bemerkenswert ist zun&chst der auSerordentlich ungleichm%Bige Gang von Frodsharn & Baker 
wghrend der Zeit bis Mitte des August und ferner der stark negative Gang der drei Chrono- 
meter Br. 1330, Hewitt und Fr. & B. w&hrend der Seereise nach Austrdien iin M&rz uncl 
April 1903. Hier zeigt sich wieder die auch bei den Chronornetern der Hauptexpedition be- 
obachtete Erscheinung, daB d e r  Gang  auf  See beschleunig t  wird. 

E i n e  V e r g l e i c h u n g  d e s  Ganges  n i i t  d e r  T e m p e r a t u r  ist nach MaSgabe des vor- 
handenen 13eobachtungsmaterials nur bei den1 Chronometer Rr. 1330 und auch bei diesern 
lediglich for die Zeit von 1902 Febr. 1 bis Aug. 19 rri~glich. Hierunter sind die mittleren 
Tern peraturen ffir je 5 "age mit den entsprechenden G&ngen zusammengestellt. 

Ufrrgang und Temperntur bei dem Chronometer BrScking 13 4 

Mittl. 
tiigl. Gang 
berechnet 

- 
Mittl. 

tiigl. Gang 
beoh. 

___- 

Mittl. 
Temp. 

___-- 

Mittl. Tag U 

Mittl. 
tiigl. Gang 

beob. 

Mittl. 
tagl. Gang 
berechnet 

Mittl. 
Temp. Mittl. Tag 

~ 

I 902 
Febr. 7 

n 12 

n 17 
n 2 2  

n 27 
Marz 4 

n 9  
n 14 
n 19 
n 24 
n 29 

April 3 
n 8  
n I3 
n 18 
n 23 
n 2 8  

Mai 3 
n 8  
n 1 3  

160.4 

17.8 
17.1 

17.9 
15.2 

17.7 
17.2 

17.3 
15.9 
I 6.G 

- 

- 

16.3 
15.8 
I 7.0 
- 
- 

15.5 
I 8.9 

R + 0.2 

+ 0.7 
+ 1.3 
+ 0 . 5  
f 0.4 

0.4 
0.3 

+ 0.5 + 0.5  + 0.3 
+ 0.4 
+ 0.2 

+ 0.1 

+ 0.2 

+ 0.0 
- 0.5 
- 0.3 
- 0.1 

+ 0.1 

n + 0.09 

+ 0.26 
+ a 1 8  

4- 0.27 
- 0.05 
+ 0.25 

+ 0.19 
+ 0.20 

+ 0.03 
+ O . I Z  

+ 0.08 
+ 0 . 0 2  

+ 0.16 

- 0 . 0 2  

+ 0.39 

H + 0.1 1 

+ 1.04 
3 . 0 . 3 2  

+ a 1 3  
+ 0.35 

0 . 2 5  

+ 0.3 1 

+ 0.10 

0.37 
+ 0.08 
+ 0.02 

+ 0.18 
- 0.16 

- 0.08 
- 0.29 

8 

- 0.4 

+ 0.0 
+ 0.1 

+ 0.1 

+ 0 . 2  

- 0.1 

0.0 

- 0.1 

- 0.4 
- 0.5 
- 0.4 
- 0.2 

- 0.4 
- 0.5 
+ 0.0 
+ 0.5 
+ 0.2 
+ 0.2 
+ 0.3 
+ 0.2 

x 

-t 0.06 
f 0.28 

+ 0.1 I 

+ 0.20 

0.24 
+ a 1 5  

+ 0.16 
+ 0.22 

+ a 1 3  
- 0.04 
- 0.03 

+0*13 

-I- 0.14 
+ 0.25 

0.19 
+ 0.02 

+ 0.07 
3. 0.13 

R 

.- 0.53 
- 0.16 
- 0.28 

- 0.01 

- 0.10 

- 0.04 
- 0.15 

- 0.26 
- 0.62 

- 0.36 
- 0.17 

- 0.63 

- 0.14 
+ 0.25 

+ 0.01 

4 0.18 
+ 0.23 
+ 0.07 

I C.7 
16.1 
18.0 
16.5 
17.3 
17.6 
I 6.9 
I 7.0 
17.5 
16.7 
15.3 
15.4 
- 
- 

16.8 

'7.7 
I 7.2 

15.8 
16.2 
16.7 

Ee ist versucht worden, den Gang als eirie lineare I'unktion darzustellen. Mittels strenger 
Ausgleichung ergab sich die Beziehung : 

Q = + O8.1O5 + 0'.120 (t-16.5) 
zk0.18 f:O.(HiG 
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-- I_ - -~  

Tal: 

J m .  22 bis Jan. 29 
,, 29 ,, Fobr. 5 

F'ebr. 5 ,, ,, 13 

n 13 $7 7, '9 

,, 26 ,, Mlirz 5 
MUrz 5 ,, 12 

n 1 2  n 11 ' 7  

7, ' 9 77 97 26 

---__-_I_ ___I _I____ 

TUgliclier Gang 
Howitt 865 1 Fr. &B. 6149 

+ 0.8 I 

+ 0.49 
- 1-49 
- 1.31 
- 1.61 4- 0.50 

- 1.65 + 0.82 
- 1-43 4- 0.70 
- 1-79 + 0.16 
- 1.94 + 0.23 
- 2.78 + 0.62 
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im ganzen 15 Sterne und zwar in beiden Fernrohrlagen; 12  davon waren Nordsterne in dem 
Deklinationsbereich von + 1 5 O  bis -31" und 3 w g e n  Sudsterne. Zu den letzteren habe ich 
auch c Oct. gerechnet, desscn Zenitdistanz einmal bei einem Stundenwinkel von 4'/? " gemessen 
wurde. Die Berechnung der Refraktion erfolgte nach den strengen Tafeln in Albrechts 
Tafelsammlung unter Berticksichtigung der Zehntel-Bogensekunden. Es schien diese Genauig- 
keit geboten, da der Hshenkreis des Instruments Ablesungen auf ganze Sekunden zulal3t. 
Die Messungen wurden an den Tagen Juni 10, 11, 15 und 19, sowie Jul i  1 ausgefhhrt; 
als Beobachtungsuhr diente an den ersten beiden Tagen die Taschenuhr B, an den beiden 
folgenden das Chronometer Braeking Nr. 1183 und am letzten Tage darJ Chronometer Nardin 

Die korrespondierenden Zeitbestimmungen fielen auf die Tage Juni 10, 11, 15, 27, 55 
8555' Nr. - 

28 und Juli 11. 
Aus vorbereitenden Ntiherungprechnungen ergab sich die Breitc '9 = - 66" 2' lo", rind mit 

diesem Wert sind zunachst die Zeitbestimmungen streng herechnet worden. Letztere brauchten 
nicht wiederholt zu werden, da als zweiter NSihcrungsbetrag der Breite gefundcn wurde 
- 66" 2' 9",0 und die eine Sekunde Rreitentinderung auf die Zeitbestimmungen ohne merklichen 
EinfluB bleiben muSte. 

Die Zeitbestimmungen ergaben die folgenden Uhrs thde  gegen Orts-Sternzeit zu dem 
Argument : Uhrangabe 

h in R + 5 10 3.5 
+ 5 13 26.r 
+ 5 13 45.3 
+ 6 7 49.5 
1-6 8 18.7 
+ 6 8 20.6 

+ 6  8 

Die Korrektion des Chronometers Nardin fhr Suli 1 ist aus derjenigen von Br. 1183 abge- 
leitet worden, nachdem der Stand des letzteren aus den obigen Bestimmungen filr Juli 1 inter- 
poliert war. 

Die Reduktion der beobachteten Zenitdistanzen auf den Meridian erfolgte nach dem 
gewishnlichen Schema und zwar fUr beide Fernrohrlagen gcsondert. Nur bei den polnahen 
Sternen u Oct. und (3 Hydri wurde die Breite aus den Zenitdistanzen direkt berechnet. 

Die Ergebnisse der einzelnen Bestimmungen sind aus der nebenstehenden Tabelle er- 
sichtlich. - 

Das Ergebnis dieser Breitenbestimmung ist demnach 'p = - 66" 2' 9".0 mit einem mittl. 
Fehler von 2 5."4. Der mittlere Fehler einer Doppelmessung in beiden Fernrohrlagen 
ist 4 20".7. 

Zur Diskussion dieser recht erheblichen Fehler sind die Sterne S. 192 m i t  d e n  a b g e -  
1 eite t en B r e i  t en ti a c h  Zen i t  d i s  t anzen  geo r d n e t  : 



Ergebnisse der Breitenbestimmnngen an der Winterstation des ,,Gaussc4. 

Uhr 

B 
n 

n 

n 

* 
n 

Br. 1183 
n .. 
*. 

Br. 1183 
8 

n 

n 

n 

'If 

1 

n 

n 

n 

n - 
Nard. 

n 

n .. 
n 

n 

n 

1 

U 
Uhrangabe 

h m  s 
9 13 53.5 
9 2 0  28.2 

9 38 48.8 
9 44 35.4 

IO 3 17.2 
IO 8 52.4 

6 3 50.1 

6 17 31.8 
6 27 59-8 
3 13 3'5.0 
3 19 56.5 
3 25 33.0 
3 32 1.5 
3 5 1  58.2 
3 52 9.8 
4 11  30.0 
4 15 20.8 

5 4 8.4 
5 9 3.3 
5 36 59.6 
5 42 1.4 

IO 45 28.0 

IO 49 19.8 
I O  59 32.6 
I 1  5 2.5 
I I  23 30.0 
I I  29 16.2 

I I  41 41.8 

5 56 54.1 

11 35 56.4 

a u  
,e& anf Orts 
sternzeit 

h m  s 

t 5 10 7.5 
I O  7.7 
I O  11.5 
IO  12.5 

IO I 5.5 
IO 16.5 

t 6 7 49.5 
.. 
n 

n 

t 6  7 59.: 
n 

n 

P 

n 

1 

n 

I) 

n 

L 

n 

n 

t 41 19.2 
19.8 
21.5 

22.j 

25.4 
26.4 
27.5 
28.5 

6 
htssternzeit 

h m  s 

14 24 1.0 

30 35.9 
49 0.3 
54 47.9 

15 13 32.7 
19 8.9 

12  4 43.6 
X I  39.6 

35 49.3 
9 21 34.2 

27 55.7 
33 32.2 
40 0.7 
59 57.4 

IO o 9.0 
19 29.2 
23 20.0 

I I  12 7.6 
17 2.5 
44 58.8 
50 0.6 

11 26 47.2 

30 39.6 
40 53 
46 24 

1 2  4 55.4 
IO 42.6 
17 23.9 
23 10.3 

25 21.3 

.E 

Oct. 

1 Libr. 

? Libr. 

i corvi 

fi Hydri 

a Hydra 

o Leon. 

a Leon 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

p G d r a  
I) 

i Grat. 

j3 Leon. 

i Hydra 

8 Leon. 

E corvi 

3 Hydri 

n 

n 

.. 

n 

rr 

W 

=* 

h m  s 

'9 5 31.8 

I4 45 30.5 

I j  11 47.1 

12 5 7.3 

0 2 0  34.7 

9 22 47.4 

9 35 56.5 

10 3 10.5 

I O  21  22.5 

11 14 28.2 

I 1  44 5.5 

X I  28 12.7 

11 44 5.3 

1 2  j 7.1 

o 2 0  36.4 

- 89" 14' 45".5 

- 1 5  38 14-4 

- 9 I 22.9 

- 22  4 50.4 

- 7 7  47 50-8 

- 8 14 19.0 

-I- IO 2 0  5.6 

+ I 2  26 35.0 

- 16 2 0  30.5 

- I4 15 13.5 

+ '5 7 '3.3 

-31 19 19.3 

+ 15 7 4.0 

- 2 2  '4 49.4 

- 7 7  47 49-0 

f t* 

23' 43' 15".2 
23 41 36.5 
50 24 21.0 

50 2 5  21.1 

57 I 4.4 
57 I 18.1 
43 56 18.1 

43 57 57-4 
36 9 54.4 
36 9 47.2 
57 47 47.8 
57 49 25.9 
76 2 0  20.6 
76 23 21.3 
78 28 56.5 
78 29 13-4 
49 41 34.9 
49 41 56.5 
51 48 0.4 
51 47 14.8 
81  8 50.2 

81 IO 0.4 
34 42 52.5 
34 43 5.1 
81 9 16.5 
81 9 16.5 
43 57 25.3 
43 57 54.3 
36 IO 10.8 
36 9 59-2 

- 
~ 

Red. 
aaf 

Kerid 
- 

12.2 

85.9 
2.4 

51.0 

45.7 
0.2 

I .4 
24.6 
4.6 

13.4 
8.2 

7.2 
3.6 
3.9 
5.4 
6- 5 
0.6 

27.3 
2.6 
7.0 
8.0 
4.2 

33.0 
0.0 

Meridian- 
Zenitdist. 

jo  24 8.8 
5 0  23 55-2 
57 I 2.0 

57 0 27.1 

43 56 17.9 
43 57 11.7 

57 47 46.4 
57 49 1.3 
76 2 0  16.0 

78 28 48.3 
78 29 6.2 
49 41 31.3 
49 41 52.6 
5' 47 55.0  
51 47 8.3 
81 8 49.6 
81 9 33.1 

34 42 58.1 
81 9 8.5 
81 9 12.3 
43 57 25.3 
43 57 21.3 

76 23 7.9 

34 42 49.9 

Mittel 

cp 
Mittel 

- 66" 
z' 21".81 

2 16.4 

2 7.5 

I 35.2 

141.41 

2 42.8 

1 36.4 

2 22.2 

2 12.4 

2 45.2 

I 58.0 

2 13.3 

2 6.4 

2 12.7 

2 3.31 

2 9.0 
f 5-4 

V 

- 12".8 

- 7.4 

-+ 1.5 

+ 33.8 

+ 27.6 

- 33.8 

+ 32.6 

- 13.2 

- 3.4 

- 36.2 

+ 11.0 

- 4.3 

+ 2.6 

- 3.7 

+ 5.7 

I) Besonders berechnet. 
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K. W. 
lagen 

Deutaohe Sudpolar-Expedition. 

I. Nordsterne. 

V 2  (K. W. + K. 0.) 
K. 0. 'Q (K.0 . )  

Z 

~ 

f3 Leonis 
fi Leonis 
a Leonis 
o Leonis 
a Hydrae 
p Librae 
$ Crateris 
a Librae 
p. Hydrae 
B Corvi 
e Corvi 
E Hydrae 

81".2 
81.2 
78.5 
76.4 
57.8 
57.0 
51.8 
50.4 
49.7 
43.9 
43,9 
34.7 

p Hydri 36.2 
p Hydri I 36.2 23.7 

a Oct. 

- 
2'4''.5 
2 19.8 
2 13.3 
3 2.3 
2 5.4 
1 50.0 
2 21.8 
2 9.6 
2 23.1 
2 14.7 
I 8.3 
2 17.4 

- 3".8 
+ 43.5 
- 17.9 
f 171.9 
- 74.9 
- 34.9 
- 46.7 
- 13.6 
+ 21.3 
-I- 4.0 
- 53.8 
-I- 8.2 

0. w. 
w. 0. 
0. w. 
w. 0. 
0. w. 
w. 0. 
w. 0. 
w. 0. 
w. 0. 
0. w. 
0. w. 
w. 0. 

lll___ 

'p + 66" t 'p + 66" Gruppen- t 'p + 66" Gruppen- t 
mittel mittcl 

-- 33O.O 
- 31.0 
- 29.9 
- 29.9 
- 29.9 
- 22.5 

- 30.9 

- 30.8 
- 33.1 
- 20.5 

- 33.0 

- 22.2 

- 

Gruppen- 
mittel 

w. 0. - 2 2 . 0  

w. 0. -21.8 

w. o.l - 33.3 

- 3rO.o 
- 29.9 2 22 .2  - 33.0 

- 3 8 . 0  
- 33.1 

- 29O.9 - I '  36".4 

- 29.9 
- 30.8 2 12.4 
- 30.9 2 45.2 

I 
I - 3373 

2 42.8 - 2' 19'l.S 

- 200.5 - I' 35'1.2 
- 21.8 I 41.4 

- 22.2 2 16.4 
- 22.5 2 7.5 

- 22.0 

- 
2' 8".3 
I 36.3 
2 31.2 
o 10.4 
3 20.3 
2 24.9 
3 8.5 
2 23.2 

2 1.8 

2 10.7 
2 2.1 

2 9.2 

- I '  58'I.o 
2 ' 3 .3  

2 12.7 

2 3.3 

2 9.3 

2 7.9 
1 56.9 

- 
2' 6".4 
I 58.0 

I 36.4 
2 42.8 
2 7.5 
2 45.2 
2 16.4 

2 12.7 
I 35.2 
2 13.3 

2 22.2 

2 12.4 

Dcmcrkung 

Hei K. 0. Iiegt ev. die Blase des 
Nivcaus an. 

Blase liegt ev. in beidcn Lagen an. 

Bci K. 0. liegt ev. Blase an. 

Wie vorher. 
Rei K. W. BltGsc? 

Bei K. 0. Blase? 

Bci K. 0. Blaso? 

Es ist m(lglich, dad bei einigen Messungen die Niveariblase nicht iriehr frei spielte, sondern an einern 
Ende feststand. Man sieht jedoch, daS diejenigen Sternc, bei welchen dies zu befhchten ist, durch- 
aus nicht besonders schlechte Werte liefern, so daS nachtrliglich kein Grnnd vorliegt, sie zu verwerfen. 

aus den ersteren cp = - 66' 2' 10".7 
aus den letzteren - 66 2 2.2. 

Trennt man Nord- und Stldsterne, so folgt 

N a c h  Zen i td i s t anze i i  g e o r d n e t  ergilnt sich 

Z 

23O.7 
34.7 
36.2 
36.2 
43.9 
43.9 
49.7 
50.4 

'p + 660 Gruppen- 
mittel 

- 2' 2 1".8 

2 '3.3 
2 3.3 
I 41.4 
1 35.2 
2 12.7 

2 16.4 
2 12.4 

i - 2' 5".0 

1 - 2' 41'3 

Z 

5 1 O . 8  

57.0 
57.8 
76.4 
78.s 
81.2 
81.2 

Gruppen- 
mittel I 'p + 660 
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i Antliao 

c Corvi 
(U. A. 0.3755)  

in Virg. 

a Can. inin. 

Auch in diesen Giwppenmitteln ist kein Gang zu erkennen, so daB gegen die Temperatur- 
korrektion der mittleren Refraktion hiernach nichts zu erinnern wrire. 

Es gelingt in der Tat nicht, die verschiedenen Werte der Breitc voti irgend eiiieiii Argnnient 
abhgngig zu machen, so daB man dem zufiilligen 13eobaclituiigsfeliler einen grol3en Spielrauni 
zuschreiben muB. Der EinfluB des Brcitenfehlcrs auf die Ergebiiisse der Zeitbestiniiiiungeii ist 
bereits auf S. 142 erortert, worden. Dort habe ich als zii beftirclitende Unsicherheit des Breiten- 
wertes 10" angenommen. Dus ist vielleicht in1 Hinblicl\: auf einen mittlei*en Ii'ehler von 6'''/B 
etwas wenig. Da aber der Bi*eitenfehler iiur Feliler zweiter Ordnung bei der Zeiterniittelung 
durch Azimutmessungen in der Niihe des Meridians zur Folge hat, wenn der Meridianpiinkt 
des' Horizontalkreises durch oinen dem Pole sehr nahe stelienden Stern fesQe1eg-t w7ird, kann 
man ilin fur den vorliegenden Fall ohne Schaden auch etwas gr6Ber anneliinen. Nur die vw- 
einzehen, aus Beobachtungen von (3 I'ydri abgeleiteten Meridianpunkte und die auf letztere ge- 
griindeten Zeitbestimmungen k6nnen in geringem MaBe beeinfluBt werden. 

Die geograpliisclie Ltlnge der Winterstation wurde durch Azimutmessungen des blondes 
irn AnschluB an Fixsterne in der Nghe des Meridians bestininit. Die Beobaehtungen vcrteilen 
sich auf beide Kreislagen und konnten bei vier Ikstiniinungen so ungeordnet werden, daB wiilirend 
einer A nschluBmessung die Vertikalaclise des Universals gelrlemtnt blieb und duller der Mond- 
rand sowohl als der Fixstern bei unveriinderter Aziinutablesung an allen 6 Friden beobachtet 
wurde. Da aber die Zenitdistanz beim Mond und dein Vei+gleichsstern niclit dic?selbe war, so 
ergaben sich abweichende Kollimations- rind Neigiingskorrekt,ionell, die eiitspreclieiid bci*ikk- 
siclitigt wurden. Bei den tibrigen AiischlUlssen muWte der Hoi*izontalkreis zu1' I3estiiiiniung der 
Azirnutdifferenzen benutzt werden. 

Als Veiagleiehssterne dienten die folgenden: y Hydrae, I Aiitliae, E Corvi, ni Virg., ct Can. min. 
und zwei kleine Steimc, die im folgenden M, und M, geiiannt werden mC@n rind del-en Koordi- 
naten aim 8 bzw. 10 verscliiedenen Kutalogen entnomnien woi-den sind, uiid zwar untei* I3eriick- 
sichtigung der Ratalogverbessorilngen nach Auwers, Astr. Nadir. 134,3 3 bzw. 34 14. 

Die sclieinbaren h t e r  der zuerst genannten Sterne tin den 13eobnclitiiiigstagen sind folgende: 

Apr. 18  

Juni 15 

11 15 

Mai 13 

_I 
Apr. 18 I p ISydrao 

tl Juni I I I 

Naut. Alm. 
~ 

h m  s 

- 16" 20' 32".1 

I O  21 22.60 

- 16 20 30.7 

IO 2 1  23.32 

1 0  52 11.94 
- 30 37 4.4 

12 5 7.35 
- 22 4 49.9 

- 8 12 42.3 
13 36 30.78 

7 34 11.36 
+ 5 28 18.4 

I3orl. A. J. 

11.82 

Der Rechnung wurden die Angaben des 13erl. A. J. fi\i* p Hydrae, 6 Corvi iind cr Can. Iiiin., 
des Naut. A h .  fiir ni Virg., dagegen far L Antliae, dcssen Identitiit mit 13. A. C. 3766 sich erst 
spriter herausstellte, die Zahleii des Auwerssclien l~uiidaineiitnlkutaloges zugrunde gelegt. 

IIOULHO~IO Bildpul~r-F,xpodltlon. I. aeogr~plrlo. 26 
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- 
’ 

8 1902.0 

- 15’ 14’ 51’l.o 
(49) 
52.5 

51.5 
51.7 
52.1 
51.2 

- 

1 

Der mittlere Ort des Sternes MI ergab sic1 
I 

Anzahl der 
Beobb. 

- 

Anzahl der 
Ijeobb. 

2 

0 

7 
0 

I 

4 
7 
3 

Katalog 

Taylor , . . . 
Armagh I . . , 

Paris I . . . . 
Cap I .  . . . . 
Yarnall 3 ed. . , 
Paris I1 . . . . 
Pans I11 . . . 
Radel 111 . . . 

Cap HI . . . . 
Armagh I1 . . . 

Taylor . . . . 
Armagh I . . . 
Greenw. 12 y I . 
Greenw. 12  y I1 . 
Yarnall 3 Ed. . . 
Greenw. i o y  , , 
Radel I11 . . . 

Cap . . . . . 

8946 
4063 

21148 
3840 
8504 

26148 
1654 

26148 
2427 
5173 

8923 

1728 
1728 
3832 
8478 
3161 
5160 

4042 

a 1902.0 

h m  H 

19 2 0  36.56 
36.64 

36.46 
36.40 
36.63 
36.56 
36.50 

- 

aus den 
- ... - - 

Gew. (?) 

Die einfachen Mittclwerte sind : 
1!Ih 20” 36”54 

- 15’ 14’ 51”.6 

l g h  20”’ 36”54 
- 15” 14’ 5 1”.7, 

Unter Zugrundlegung der willkilrlich sngenoinrnenen Gewichte ergibt sich : 

also nur ein verschwindend kleiner Unterschied in 8. 
Die Koordinaten des Sternes M, wurden &us den folgcnden Katalogen entnoinmen : 

I Nr* 
Katalog 

I 

I 

‘ 1902.0 

h m  R 

19 23 1.01 

1.27 

0.98 
0.90 
0.96 
0.95 
0.77 

I .02 

1.10 

- 

1!Ih 23’” 

-. 
I 

1902.0 
Anzahl der 

Ihobb. 

I 
3 
7 
1 

2 

2 

4 
I 

I 

0 

3 

l”00 
, -15” 18’ 6”.7 

Gewichte einzufiihren, ist hier nicht versucht worden. 

- 15- 18’ 8”.2 
- 
- 
5.7 
6.6 
6.9 
6.5 
6.8 
5.2 
7.4 

Anzuhl der 
Ueobb. 

2 

0 

0 

I 

3 
I 

I 

I 

4 
3 

Gew. (?) 

Die Beobachtung h i d e r  Sterne in Verbindung mit dem Mondo fanil am 12. Sept. statt. 
Die Reduktion auf den scheinbaren Ort ist filr 

MI + 3’.59 + 16”.7 
MI $- 3.60 + 16”.9 

Die Mondkoordinaten sind dem Naut. Alm. direkt entnommen worden, ebenso die Parallaxe 
und der Durchmesser. 

Die Berechnung der absoluten Langcn ist nach den in Chauvcnet I S. 373ff. xnitgeteilten 
Formeln 6 stellig durchgefuhrt. h i  den Anschltlsseli an M, und M, wordcn h i d o  Kreislageri 
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besondcrs bchttndelt, da niaii zun&chst annehmen konnte, da13 diese Bestiniinungen wegen der 
hussclial tung der I(reis:~~lesungen bcsonders gemu waren. Diese Aiinaliine traf indes niclit, zu. 

Die einzelnen Ergebnisse der Aiisclilu131iiessangen sind in del- folgenden Tabelle zusuniiiien- 
gcstellt. 

Nitnint inan auch fiir die Sternc MI und M, Mittelwertc nus beiden 1Crcislagen an, so erlislt 
man die folgendcn L&ngenwerte: 

Apr. 18 < und p IJydrao L = 5h 58" 5Gs.9 v = + 248.6 vv = GO5 

Mni 13 ,, u Can. min. 5s 8.8 - 23.5 552 

,, 15 ,, ,, E Corvi 58  53.0 + 20.7 428' 
n ,, ,, m Virg. 58 27.6 - 4.7 22 

n n n Mi 57 52.8 -- 39.5 1560 

n n 7, M, 57 41.7 - 50.6 2550 
hlittel 511 58111 328.3 [VV] - 8001 

91 ,, ,, I Antliae 59 12.1 + 39.8 1584 

Juni 1 1  ,, ,, p Ilydrao 58 34.3 -I- 2.0 4 

Sept. 12 ,, n 11, 58 38.3 f 6.0 36 

71 + 25.5 650 n ,, 1II, * 58 57.8 - 
Ilor inittlerc Fclilcr eincr 13estim1nring in = & 29*..8 

nnd dwjenigc des Mittcls M = & 0.4 
Dre i  wescnt l iol ic  P e h l c r q u c l l c n  bccinflusscii dus gcwonnenc Resultat: 1. Die Unsiclier- 

lieit in dcr Messang der Azimiitdiflercnz, 2. die Unsiclicrhcit des angenointncnen Uhrstnndes 
iincl 3. der Fchler in der Auffassnng der l'ndendnrcligculgszeiten. 

l h c  Disknssion d cr e r s t  e11 I 'ehlerqn el I C  wird iininit~telbnr drircli die in der Reclinung 
auftreteiidc GrdBc ;L eruifigliclit. 

Es ist 
[8.220GG] sin ( 1 .  A (y ,AQ- -_  - - 

[9.39675] COS d' cos (1 a = -  - -- - __ __I_ I - 
sin z sin z 

wo C, a tind LI 3' die Andcrringen der Mondkoordinateu bezeiclitien. 
beobachtete AzimutdifYeren~ zwisclien Mond und Stern, so wird der Liingcnfelller 

Sei fernerer A A die 

d (A A") cl Lfi= -.I - __-. 
n 

IXc GrdBe :L hat folgende Werte: 
April 18 a=0,640 
h h i  13 
Juni 11 
Jani 15 
Sept. 12 

Sielit rn:m von der letztm 13eobaclitxmg 
so geiiiigt es ZII setzeri: 

0,567 
0,5GO 
0,583 
0,645 (mittlerer Wart). 

al), bei wclclicr der hziinut:dkreis geklemmt ww, 

]IXc Unsic1rcrlic:it der gemssenen Azimutdifferenz ist siif etwu 15" zii veranschlugen, so 
dud d 1, = & 278 wllrde; das ist ein UetrtLg, welcher i~ngefiihr~ c?em Felder cinw einzelnen I~&ngeJl- 
bestiminung entspriclit. 

&B* 
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_________I 

p Hydrae 

h m ~1 

5 58 18.0 

10 21  55.0  
4 23 37.0 

Deutsche Siidpolar- Expedition. 

Lingenbestirnmungen 
__-___ 

c L Antliae 

h m  n h m  n 
5 58 18.0 5 58 18.0 

10 37 49.3 10  59 1.9 
4 39 31.3 5 0 43.9 

L’ genahert . . . . . .  
Orts-Sternzt. . . . . . .  
Greenw. Sternzt. . . . .  

Mond 
K . W . l K . 0 .  

’4”3 558.3 
14.1 55.3 

14.0 55.1 
13.9 54.3 
14.1 55.’ 

f: 0.1 dz 0.2  

14.2 55.5 

a . . . . . . . . .  
E . . . . . . . . .  
Azim. berechn. . . . .  
Azirn.-Diff. berechn. . , . 

,, ,, beoh. . . . .  
d L  . . . . . . . .  

i Antliae 
K . O . 1 K . W .  

548.4 398.7 
56.8 38.9 
55.0 40.2 
54.3 39.4 
54.5 38.8 
5 5 . 0  39.4 

zk 0.5 * 0 . 3  

L . . . . . . . . .  

a Can. min. 
K. 0. K. W. 

428.9 88.5 
41‘5 9.7 
42.5 8.8 
42.3 8.7 
42.4 9.0 
42.3 8.9 

f: 0.2 & 0 . 2  

L’ genahert . . . . . .  
Orts-Sternzt. . . . . .  
Greenw. Sternzt . . . .  

Mond 

K. 0. K. W. 
408.1 28.3 

39.6 2.5 

39.7 1.4 
39.5 I .4 
39.6 0.9 
39.7 1.7 

z k  0.1 rt= 0.3 

a . . . . . . . . .  
8 . . . . . . . . .  
Azim. berechn. . . . .  
Azim.-Diff. berechn. . . .  

,, ,, beob. . . . .  
d L  . . , , , , . . 
L . . . . . . . . .  

K. 0. 
8’1.9 
8.8 
9.2 
8.6 
9.1 
8.9 

f: 0.1 

Kreislage . . . . . .  

K. W. 
128.2 

12.2 

11.5 

11.3 
11.7 

jI 0.2 

11.2 

IO 2 1  23.3 
- 16” 20’ 32” 
- 0 9 58.3 

0 7 47.5 
0 7 26.5, 

+ 389.9 
5 58 56.9 

c 
h m  H 

5 59 0.0 
19 20 12.9 
13 21 12.9 

I9 14 54.49 
- 9’25’’.3 
- 2 0 45.1 

K. W. 

I O  38 42.9 
f 3” 54’ 52”.3 
- o 2 10.8 

h m 8 

5 59 0.0 

19 27 7.6 
13 28 7.6 

19 2 0  40.13 
- 15’ 14’ 35”.0 
.- 2* o 36.1 

9.0 
0.6 

- 
- 
_. IZH.8 

5 58 47.2 

K. W. 

11 m H 

5 59 0.0 

19 29 33.1 
I3 30 33.1 

19 23 4.60 
- 15” 17’ 49”.8 
- 2’ 0 59.2 
+ 14.1 
- 0.6 
+ 228.6 

5 59 22.6 

K. W. 

IO 52 11.8 
- 36” 37’ 7’’ 
- 2 47 29.5 

2 45 18.7 
2 44 49.5 

-I- 54s. 1 

5 59 12.1 

c 
h m  H 

5 59 0.0 

19 36 29.6 
13 37 29.6 

19 1 5  28.23 
- 17’ 8’16‘’.4 
- 6 59 16.0 

K. 0. 

a Can. niin. 

11 m B 

5 59 0.0 

7 37 35.6 
1 38 35.6 

7 34 11.4 
+ 5’28’ 19” 
-0 53 35.0 

1 2  2.5 

- 518.2 

12 31.5 

5 58 8.8 

h m  H 

5 59 0.0 

19 43 7.4 
13 44 7.4 

I 9  2 0  40.13 
- 15” 14’”’’.0 
- 6“58 5 5 . 5  

2 0 . 5  

0.5 
30H.5 

5 58 29.5 

- 
- 
- 

K. 0. 

h m  8 

5 59 0.0 

I9 45 31.3 
13 46 31.3 

- I S 0  17’ 49’f.S 
- 6 58 57.9 

19 23 4.60 

- 18.1 
0.5 

- 2 7 ~ ~ 0  

5 58 33.0 

- 

1 . K.O. 

D i e  zwe i t e  Yehleryuel le ,  die Unuicherheit der angenoinmenen Uhrkowektion, kann nur 
eine unerhebliche VerMschung des Ergebnisses zur Folge haben. Die Korrektion iibertriigt 
ihren gesamten Fehler unmittelbar aiif die Lange; da aber der Uhrstand innei*halb _+. 38 als 
richtig anzunehmen ist, so kann die erhaltene Lange durch diese l ~ e h l e r y i ~ l l e  auoh nur urn 
diesen Betrag unrichtig werden. 

Zur Diskussion d e r  d r i t t e n  Feh  le rque l le  ist es ngtig, auf die einzelnen Fadenbeob- 
achtungen zuriickzugehen. Die auf den Mittelfaden reduzierten (bei dein Monde unter Berack- 
sichtigung seiner Itektaszensions~nderung) Durchgangszeiten waren folgende unter Vernachl&ssigung 
der Stunden und Minuten: 
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h 111 8 

5 59 0.0 

2 0  1 1  41.a 
14 1 2  41.2 

nus Mondnzimuten. 

11 111 8 

5 59 0.0 

20 14 2.9 
14 1.5 2.9 

_____-_____ 
E Corvi / g /  ni Virg. 

K. W. 
188.0 

I 7.6 
17.3 
16.9 
17.2 
17.4 

rt 0.2 

IC. 0. 
15.87 

15 .1  

J 5.4 
'4.5 
14.0 

14.9 
3z 0.3 

K. 0, 
54"9 
54. I 

53.0 
54.4 
54.2 
54. I 

f: 0.3 

K.  W. 
508.1 

49.8 
50.5 
49.3 
50.9 
50. I 

3z 0.3 

K. W. 
54s.0 

53 .5  
53.4 
52.6 
53.0 

53.3 
f: 0 . 2  

IC. 0. 
5 x 6 3  

58.4 
58.4 
58.3 

58. I 

f: 0.3 

56.8 

IC. 0. 
358.0  
34.5 
33.6 
34.1 
34.0 

34,2 
f: 0 . 2  

IC. w. 
51s.5 
5 2 . 1  

52 .0  

51.8 
52.0 

5 ' 4  
rt- 0.1 

K. W. K. 0. 
22s.1 38s,6 
21.4 39.4 
22.2 38.5 
21.8 38.3 
22.0 38.0 
21.9  38.6 

d= 0 . 1 ~  f: 0.2 

IC. 0. K. W. K. 0. I{. W. IC. W. K. 0. IC. W. IC. 0. 
458.4 268.2 50S.z - 16s.7 416.8 - 58.6 

- I 6.7 41.4 5.4 45.8 27.4 50.4 
- 15.8 42.4 39"s 5.2 45.5 26.3 (46.4 

178.4 16.2 42.0 41.0 5. I 46.2 26.4 49.7 
15.8 16.4 42.7 40.2 5.0 45.6 26.2 50.6 
16.6 16.4 42.1 40.3 5.3 45.7 26.5 50.2 

(& 0.8) 0.2 d= 0.2 f: 0 . 3 ~  d= 0.1 rt= 0.15 fr 0.2 d= 0.2 

- 

8 

K. 0. 
49s.6 

5 1 .o 
SO.* 

50.6 
49.4 
50.3 

& 0.3 

IC. W. 
- 
- 
- 

12s.z  

11.6 
11.9 

( Z k  0.3) 

-~ 

11 in R 

5 59 0.0 

1 2  8 11.9 
6 g 11.9 

h 111 8 

5 59 0.0 
13 25 45.5 
7 26 45.5 

13 24 38.5 

- 37 54.8 
- 9'52' 22".2 

11 m R 

5 59 0.0 

I3  38 53.3 
7 39 53.3 

13 36 30.8 
- 8" 12' 42'' 
- 0 41 39.4 

3 44.6 
4 3.5 

328.4 
5 58 27.6 

- 

h in H 

5 59 0.0 

2 38 0.7 
8 37 0.7 

8 35 18.7 
f I 3' 14' 14".6 
- 0 4X 32.5 

11 m B 

5 59 0.0 

I O  29 7.6 
4 30 7.6 

IO 21 22.6 
- I 6" 20' 3 I" 

- 2 26 15.6 
I 26 13.1 
1 26 27.5 

- 258.7 
5 58 34.3 

h m  II 

5 59 0.0 
IO  7 7.0 
4 8 7.0 

1 0  4 19.4 
+- 6" 57' 18".8 
I I 0 2.5 

12 5 7.3 
- 22' 4' 50''.4 
- I 1 36.7 

23 41.9 
23 46.0 

- 75.0 
5 58 53.0 

MI I Ma 
MI 

- 

11 m 8 

5 59 0.0 

I9 52 36.3 
'3  53 36.3 

19 16 2.31 
- 17' 7 '  6".4 
- I I  59 16.1 

h 111 H 

5 59 0.0 

'9 59 17.5 
14 0 17.5 

h 111 H 

5 59 0.0 
2 0  I 41.3 
'4 2 41.3 

19 23 4.60 
- I so 17' 49".8 
- 1 1  59 12.0 

4.1 
0 . 5  

58.7 

I 

- 
- 

5 58 54.3 

h 111 H 

5 59 0.0 

2 0  5 36.7 
14 6 36.7 

19 16 28.58 
- 17' 6'12".2 
-- 1 5  48 47.5 

I ( )  2 0  40.13 
-- 15" 14'35".0 
- I I 59 2.6 

'3.5 
0.5 

- 
- 
_- 20H.2 

5 58 39.8 

I(. 0. K. 0. 

I* Ihdruo in Virg. 

'W 
6.3 
6.2 
6.8 
5.8 

6.5 
rt- 0 . 2 5  

0.2 

0.2 

0.0 

0.4 

* 0 . 2  
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Bezeichnet Inan die mittleren Fehler der Durchgangszeiten mit m und m' in den beiden 
Kreislagen, so wird der mittlere Fehler des Mittelwertes sein: 

______ 
M =  3I/mz+m" 

und der mittlere Fehler der beobachteten ZeitdifTerenz (Mond - Stern) 

MI= a 1/Mi+ \ M*. 
LaSt man die in  der obigen Zusammenstellung hinzugefijgten mittleren Fehler trotz der 

geririgen -4nzahl der einzelnen Beobachtungswerte gelten, so ergehen sich folgende Werte M' bei 
dem AnschluS des Mondes an 

p Hydrae ll'= *=*.I6 
I Antliac 0.32 
a Can. min. 0.2 1 
IJ. Ilydrae 0.21 
E Corvi 0.20 
m Virg. 0.25 
M I  (0.43) 
1\11 0.23 
31, 0 .17  
fif2 (0.23). 

Sieht man von dem ersten AnschluS an M, und dern let,zten an M2, wo hei dctn Stem iri 

der einen Kreislage nur zwei Ftiden beobachtet waren, ab, so 1ii13t sich der mittlerc Feliler eirics 
Zeitanschlusses im DurchLchnitt zu & 08.23 angehen. Die Mondbewegung in Q war an den 
fiinf Beobachtiingstagen 2"08, 2".30, 18.97, 2"04, 2*. 16 ftir l'", im Mittel: 2'. 11. ICs wild dahcr 
eine Unsicherheit in der &itbeobachtung von O8.23 einen l'eliler von V.5 in der I~Rnge 
unmittelbar zur Folge haben. 

Le@ 
man diesen der Azimutmessung allein zur Last, so erhiilt inan einen Azirnutf'ehlev von 
- 4- (29.8*0.56)"= rf: 1W.7; das ist etwa der Ihtrag, welcher oben ZL priori angenommcn wurdc. 
Es diirfte zuliissig sein, die aus den drei Quellen entstehenden Fehler in der Ltinge, f ,  f, fd, durch 
die Proportion zu verbinden : 

4 :  f2: f = 2 7  : 3 : 7 
uncl zu setzen : 

29,s = v f f +  Sg+ c. 
Dann ergibt sich : 

f,= rf: 2P.7 f2= ;f. P.2 fA=& 7'.4, 
clas sind Betrtige, welche mit den vorher angesetzten Fehlern 27', 3* imcl 6'.5 wohl mchr durch 
Ziifall fast genau bbereinstimmen. 

Hierrnit mag die Diskussion ihren Abschlufi finden. D a s  E i i d  ergelbnis  d e r  Orts-  
k e s ti m m u n g i s t : 

2' 

AIS mittlerer Fehler eincr Liingcnbcstimmung war gef'unden worclen: m = 2 29"s. 

- -- 

Winterstation des ,,Gauss" cp = - G(jO 9'l.O & 5".4 

Die  E r d b o g e n l k n g c  in Meter betrkgt fbr  die Breite der Winterstation: 
31,O d ,p" in Breitc, 
189 d L 8  in Liingc, 
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so da13 die mittleren lhlilei* werden : 
in Breite & 167 111, 

iii I,&nge 1777 in. 

b) Gnussborg, Astronoiriisohor unil Magiietisclior Puakt, Inlnndeis urid Aufuntlinlto bei Schlittoliroisen. 
Die 13estimrnnng der geograpliisclien IZoordinaten dcs Gnussberg erfolgtc auf der vierten 

Scldittenreise in der Zeit von Sept. 26 his Okt. 9, 13eol)achtet wurdeii nussclilicBlich Soiinen- 
liijliw iiiit Sextant nnd lriiiistlicliciii Horizont, und xwu19 wiwderi die Mcssungen vor- und 
iiaclimittags bei cinein Stniidenwiiikel vou (~twa q= 4'' nnd ii in Mittag aiigestellt, so da13 zuniiclist 
Ortszc i  t lint1 Breito genahert I)ercchnct we&n koiinten. Ala 13eobaclituiigsulirc.n clienten die 
'l'nschcnuliren 1, S i i n d  1-2, ~ d d i c  vor 13egiaii und 11:~cli 13cc1idig:ung der Sohlittcnreisi~ a11 die 
I laiiptolii~onoiiieter :uigesclilossen wareii. Mit Hilfe der vorhcr eimitteltcn Lfingcl del- Winter- 
station des ,! G:;Luss" und dc?s I)cli:k1ilitell ~nittlereii Ganges der Uhreii wfilircnd der Schlittcni*eisc 
fillirten die %eitl~estimrnuri~e~i aid dic! lieniit& d c ~  Liingcnd ifferenz: Gnusshg - Wintsr- 
station ui id  clarnit der Laiigc, sell)st, wid fcriier koiint,e :LIM cleii %ii~l\-urnmei~i~liunhcjhcn der Sonnit 
d u ~ c h  I~iiiEi~linmg der riclitigen Soniieiidekliiiat,i~~ii cl i e 13i*ci t v  rudgiiltig nbgcleitvt werdeii. 

Die crste Nfilierung ergab ids Iheitv: 
'p - GG" 48'. 

Der zweitc Wert,: 

konii tc schon zlls definitivcr nngeseheii wcrtleii. 

(p = - 6G" 47' 48" 

Unter %iigi*uiiilelegung d i c w i .  I3reite uncl des zwciten Niihcrungswcrtcs der L i ~ g e :  L = 5" 

Sopt. 26 

1, 2 8  

n 2 8  

,, 30 

Okt. 2 

19 5 

11 5 

11 8 

U 

h 1 1 1  H 
16 19  30.4 

20 20.3  

8 I I 49.0 
2 2  11.7 

16 11  28.2 
1 9  58.2 
23 G.2 

16 19  22.2 

2 2  6.5 
24 59.2 

16 52 8.3 
57 20.2 

59 1.5 

7 39 44.4 
41 21.4 

4.7 13.9 
16 46 18.0 

4s 54.8 
5 1  16.0 

7 53  4.0 
54 51.'  
56 43.4 

-8- 11 -8- 8 

-- 0" 56' 50" 

- 1  35 49 

-- ' 43 3 0  

- 2  3 0  1 2  

- 3  17 19 

- - 4  18 29 

- 4  26 42 

- 5  2 7  58 

W i d 1  r c 
Ortszoit 

11 111 H 

-I- 4 ' 7  32.3 
18 23.4 

- 3 47 31.4 
36 59.9 

f 4  7 38.9 
1 1  8.3 
' 4  17.9 

f 4  3 "4.2 

6 9.4 
s 59.4 

f 4 29 2.6 
34 5.0 
35 50.2  

- 4 17 24.7 
1 5  46.6 
13 47.3 

4 1 2  32.7 
1 5  5.7 
'7 20.5 

- 4 3 9.2 
' '9.7 

3 59 27.3 

A U  
gogun 
wllllro 

Ortszoit 

A L S  
gogo11 

Orts-Stornzt. 

n u  
gegen 

Mittl. Ortszt. 

Ill x 
- 8 17.5 

(8.7) 

- 8 20.4 
19. I 

12.5 

- 8 17.7 
15 .3  
I 5.3 
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1902 Sept. 1 1  

n n I 2  

n n 13 
n n 14 

ll Okt. 1 5  
n n 16 
n n 17 
n n 18 

11 m H h m s  
- 5 52 23 - 6 5 25. 

5 2  I4 5 28 
52 5 5 30 
52 I 5 33 

- 6 5 31 
48 I 8  5 34 
48 13. 5 38. 
48 7. 5 42. 

- 5 48 25 

(stets vormittags) : 

I go2 

Sept. 26 

n 28 

n 30 

Okt. 2 

Tae 

-- _. -___-I-______ ____ - - 

A L S  
gegen Sternzt. Liinge A 13 Liingo 

1, gegen Mittl. Zt. 

Gaussberg I Greonw. 
L 

Gaussberg Greenwich 
(linear interpol.) 

h m  H 11 m H In H 11 ni H 11 Ill H + m 6  :G - 5 5 0  36 5 57 23 - 8 I3 - 6 5 3 2  5 57 19 
6 47 5 0  36 23  I 1  2 1  

6 58 5 0  24 22 17. n 14. 
7 7  50 24 31 + 9 n 23 
7 5  50 2 2  27 I 4  n 18 
7 5  50 2 2  27 14 91 I 8  
7 7. 50 22 29. 12 

7 9  5 0  8 '7 2 2  I O  

7 1 1  50 8 '9 2 0  n 1 2  

7 8. 50 8 16. 23 91 9 

?l 

2 0  a n  

11 

7 2 0  49 54 14 24 n 8 
7 11 49 54 5 23 n 9 

I u A L S - A  I3 

11 m H 

1 0  3 52.3 
I O  14 15.0 
9 57 37.8 
9 36 21.8 
9 24 20.0 

9 32 27.0 
9 55 38.0 

I 

m H + 14 59.3 
+ 1 5  16.8 
-I- '5 30.0 
+ '5 33.6 
+ '5  49.4 
-I- ' 5  54.4 + 16 5.7 
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Ulir 

- 611 

Uhr 

l_l_ .__ ~. 

A LS 
gcgon Stornet. 

Gaussborg 

111 H 

3. 7 15 

7 28 
7 29 
7 35 
7 31. 
7 28 
7 3' 
7 57 
s o  
8 0  

Groonwich 
linoar intorpol.: 

- 5  49 54 
49 35 
49 35 
49 35 
49 33 
49 33  
43 33 
49 14 
49 14 
49 14 

11 111 H 

Liingo 
L 

11 Ill L1 

5 5 7  9 
3 
4 

1 0  

4. 

4 

14 

14 

I 

I 1  

__I_. ____ 

A B  
gogon Mittl. Zt. 

Gtiussborg 

- 8 19 
111 H 

2 0  

19 
12. 

18. 

19 
18 

' 5  
'5  

22 

Groonw. 

Liingo 
L 

Die gro13en Unterscliiede in der so ermitteltcn L h g e  zeigen, da13 dic Ulir LS wrilirend der 
Schlitkenexpe'dition so ungleichmliaig gegangen ist, daB eine Interpolation der Strinde kauin 
zulrissig ist. TJegt man andererseits die Uhr B d e n  13e0baclit~ungen zugruiide, so ergeben sich 
die drei letzten Spalten der Tabelle. 

Die mit der Uhr B erlialtenen IJringen stirnmen erlicblich besser miteiriander aberein, da 
die gr(l13ten Differenzen zweier Werte nur 158 betragen, gegenober 308 bei der Uhr LS. 

Gleiclswohl sind die gewoniiencn IltCngenwertc niclit oinw:tndsfi*ei, da zwischen deli fexten AnschluB- 
punkten der Stand linear interpoliert wurde, andererseits uber ails den Zeitbestimm~xngen auf der 
Schlittenreise zu folgern ist, da13 der Stand tatsikhlich niclit konstttnt war, wie die Interpolation 
ergeben hatte. Iin iibrigen bleibt auch nocli: die Gangiinsiclierlieit wtihrend der Sclilittenfuhrt 

Doetsolio BOdpolsr-Expodition. 1. Uoogmpliio. 26 

Uhr L S 
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selbst bestehen, also fUr einen Zeitraum von 12 Tagen vor und  7 Tagen nach den Zeit- 
bestimmungen, wo leicht grijljere Gtlngstbrungen vorgekommen sein kbnnen. Unter diesen 
Umstiinden ist es schwer, zu einem einwandsfreien Llingenwert zu gelangen. 

Nimmt man einfach das Mittel aus den Ltingen, so ergibt sicli fiir beide Uhren der 
gleiche Wert : 

r,= 5 9 7 m 1 5 s  

Das ist zwar ein giinstiges Zeichen, beseitigt aber die Schwieriglteiten keineswegs. Eine 
graphische Aufzeichnung des Standes beider Uhren gegen Greenw. Zeit unter Zugrundelegung 
der Liinge 5h 57" l j 8  liefert eine A r t  von Kontrolle dafur, daB diese Lange relativ gegen 
diejenige der Winterstation genommen innerhall) einer gewissen Grenze, die ich zu & 10' an- 
nehmen mdchte, richtig sind. 

Beide Kurven verlauferi zwanglos, insbesondere fiZgen sich die fiZr die Schlittenexpedition 
geltenden Stlinde zwischen die Anfangs- und Endwerte der Kurven gut ein. LiiBt man den 
Betrag & 1 Os a18 mittl. I'ehler der Liingendifferenz gegen die Winterstation . gelten, so ergibt sich 
a l s  m i t t l e r e r  F e h l e r  d e r  Ltinge s e l b s t :  

Eine strengere Diskussion erscheint nicht anghgig. 

111 = ((10)'+(9.4)'=& 14'=+3'.5 

D i e  R r e i t e n b e s t i m m u n g  basiert auf einer grijljeren Anzahl von Zirltiimmeridian-Sonnen- 
hbhen, die an den Tagen Sept. 26, 28, 30, Okt. 2, 5 ,  6, 9 gemessen wurden. Jede einzelne 
Hdhe ist wegen Refraktion, Pai*allaxe iind Sonnenclurchmesser korrigiert und auf den Meridian 

Die Uhrangaben wurden niit Hilfe der auf S. 199 erhaltenen Stande gegen 
wahre Ortszeit verbessert. Die einzelnen Messungsergebnisse u ncl die daraus abgeleiteten Werte 
fur die Breite finden sich in der folgenden Tabelle zusamn~engestellt. 

. reduziert worden. 

Breitonbestimmungen am ,,Gaussberg". 

Tag 
I 902 

Sept. 26 

r 28 

n 30 

Okt. 2 

Wahre 
Ortszeit 

m s  + 5 2 1  

7 0  
8 57 

I O  2 8  

- 1 1  I 

8 51 
7 8  

- 5 56 
+ I 5  41 

17 5 
17 53 
18 47 

+ I 9  30 
19 53 
21  49 
2 2  46 

- 6  2 

5 7  
- I 55 

- 

h -6- 

24" 4' 35' 
4 35 
3 50 
3 40 

24 49 15 

49 34 
50 5 

49 2 0  

49 25 

47 44 

25 34 53 
33 45 
32 58 
32 8 

26 23 13 
23 48 
24 54 

50 2 0  

48 4 

Red. auf 
den 

Meridian 

0' 1 0 "  

21 

41 
I 1  

2 26 
I 42 , 
I I2 

55 
2 39 
3 13 
3 34 
3 50 

4 2 1  

4 32 
5 31 
6 8  

0 58 
46 
'4 

I______ 

Meridian- 
hijhe 

24O 4'4"' 
4 56 
4 31 
4 41 

24 5' 41 
5 1  16 
5 1  '7 
51 15 
51 59 
52 38 
5' 38 
51 34 

25 39 14 
38 17 
38 32 
38 16 

26 24 1 1  

24 34 
25 8 

2, -e- 

- o' 52' 39" 
41 
44 
47 

- 1 39 14 
16 
'7 
18 

39 
40 
41 
42 

- 2  26 29 
30 
31 
32 

- 3  12 44 
46 
48 

'I' 

- 66" 
47' 54" 
47 45 
48 13 
48 6 

47 33 
48 0 

48 0 

48 3 
47  40 
47 2 

48 3 
48 8 

47 15  

48 13 
47 59 
48 16 

48 33 
48 12 

47 4 0  

V 

- fj" 

+ 3  
- 2 5  
- 1 8  

+ '5 
- 1 2  

- 12 

- '5 
+ 8  
+ 46 
- '5 
- 2 0  

f 33 
- 25 
- 28 

- 45 
- 24 
+ 8  

- 1 1  

v v  
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~~ 

Ttlg 
I go2 

Okt. 2 

I? 5 

n 6  

77 9 

Wahro 
Ortszeit 

111 H + 16 
I 1  17 

1 2  24 

'3  34 
14 29 

- 6 38 
5 34 
4 48 
3 44 

0 3' 
i- 7 3 1  

9 7  
I O  41 

1 1  34 
I2 42 

1 5  2 

-- 4 2 

3 6  
I 4s 

- 0 41 
+ 5 5 1  

6 40 
8 54 

10 39 

+ I 20 

2 5 0  
4 14 
5 29 

8 21 

2 0 

- 

6 56 

11 -e- 

260 24' 54" 
23 54 
23 2 9  
22 43 
22 33 

27 33 35 
33 50 
34 5 
34 38 
34 58 
35 18 
35 13 

34 58 
34 33 
33 40 
33 20 

32 25 

27 57 3' 
57 41 
57 27 
57 37 
57 37 
57 27 
57 5 
56 4') 

29 6 44 
7 19 
7 3  
7 13 
6 59 
6 48 

- - 
Rod. uuf 

den 
Moridian 

0' 3" 
I I2 

1 3' 
1 52 
2 I 1  

1 10 

0 54 
44 
32 
16 
7 

24 
41 

I '5  
I 35 , 

1 2  

2 22 

0 35 
25 
14 

7 

'7 
39 

I 1  

I 2  

0 2  

0 

2 

7 
16 
28 

._ 

Mcridinn- 
Illill0 

260 24' 57" 
25 6 
25 0 

24 3s 
24 44 

27 31 4s 
34 44 
34 43 
35 10 

35 14 

35 25 

35 37 
35 39 
35 35 
34 55 
34 55 
34 47 

27 58 6 
58 6 
57 41 
57 44 
57 48 
5 7  44 
57 44 
57 42 

29 6 46 
7 '9 
7 5  
7 2 0  

7 ' 5  
7 16 

6 -8- 

- 30 12' 50'1 

' 3  I 

3 
4 
5 

- 4  2 2  26 
28 
29 

3 0  
31 
33 
40 
42 
43 
44 
45 
47 

- 4  45 38 
39 
41 
42 

48 
49 
5 '  
52 

- 5 54 46 
47 
49 
50 
5 '  
52 

_ _ _  . 

cp 

- 66" 
47' 53" 
47 5 5  
48 3 
48 20 
48 21 

1 7  41 
47 44 
47 40 
47 20 
47 '7 
47 8 
47 3 
47 3 

47 49 
47 50  
48 0 

47 32 
47 33 
48 0 
47 58 
48 0 

4s 5 
48 7 
4s 10 

48 0 

47 28 
47 44 
47 30 
47 36 
17 36 

47 8 

Das El*gebnis aus diesen 50 EinzcImessunf;e~i ist, d e r  13reitenwei*t: 
~p = - G G o  47' 48" & 3".2 

- 5" 
- 7  
- ' 5  
- 41 
- 33 
+ 7  
+ 4  
+ 8  
+ 28 
--I- 31 
+ 40 
+ 45 
f 45 
4- 40 
- 
- 
- I2 

+ 16  
+ 15 
- I2 
- IO 
-- 12 
- 17 
- 19 
- 22 

- 12 
f 20 
f J  
+ 1s 

+ 12 
+ 12 

v v  

25 
49 
225 

1681 
1089 

49 
16 
64 
784 
96 1 

1600 
2025 
2025 
I Goo 

4 
144 

256 
225 
I44 

'44 
289 
36 1 

484 

'44 
400 

16 
324 
'44 
I44 

1 

100 

der tnittl. li'chlw ciner Messung ergibt sich zu & 23"; d:rs ist eiii durchaus nnnehinharer Betrap. 
Niintnt man die ei nze lneu  T a g e s m i t t e l ,  so folgt for 

Tab' I ' f l  Tomp. 

- 66" 48' 0" 

47 49 
47 55 
48 8 
47 29 
47 56 
47 39 

Das Mittcl nus den 'l'ageswerten ist 
- G G o  47' 55", 

also iiin nur 7" von deni Gesuintrnittel verschieden. 
der 'l'empcratui~ ist nicht angedeutet. 

Erie Alhiiiigigkcit der Trtgesliiittel vo11 

26 * 
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~ _ _ _ _ _ - - _ _ _  ______ - 

Tag 1 h e  I Wahre Ortsseit 

in H 

12 41 9 19 22 
5 30 19 19 3' 

9 20 2 - 3 45 
n 29 9 0 19 - 7 3  

9 0 35 - 5 49 
9 I I 1  - 3 27 

Apr. 28 9r I 8' 55" - '5 7 
- 
- 

9 0 55 - I 46 

Das Ergebn i s  d e r  O r t s b e s t i m m u n g  ist nach dem obigen: 
Zeltlager am Schwarzcn I3erge 'p =- 66" 47' 48" & 3".2 

(Gaussberg) Id= 5" 57'" 158 (+ 14H) 
L = 89" 19' (+ 3l.5) 

Die Erdbogenlzinge in Meter hetrzigt fijlr die 13reite des Gaussberges: 
31,O d,,, " in Breite 

183 dLs in Lzinge 

__ - 

Merid.-I-IBhe 

9n 21' 50'1 
9 21 23 
9 '9 52 
9 20 12 
9 0 57 
9 1 1  
9 I 20 

9 0 5 7  

und hieraus folgen die mittleren Fehler in Breite & 99 in und in Lzinge rund + 2560 m. 
Bei einer friZheren Schlittenreise, am 28. bis 30. April 1902, wurde ebenfalls eine Orts- 

bestimmung des Astronomischen Punktes am Gaussberg vorgenommen, die aber nur auf einigen 
wenigen Beobachtungen Lasiert, und deren Ergebnisse daher zweckmiiaig ala Kontrollwerte be- 
trachtet werden. 

Z u r  Bestimmung der B r e i  t e liegen die folgenden Einzelmesstingen vor (Sonnen-Zirkum- 
meridianh6hen) 

Q 

- 66" 46' 42" 
47 8 
48 33 
48 12 
48 32 
48 27 
48 6 
4R 28 

in befriedigender Obereinstirnnwng mit dem vorher erhaltenen Werte: - 66" 47' 48". 
Erheblich ungenauer sind die Ergebnisse der Zei t -  u n d  Lzingenbcstimm ungen uuf dieser 

Schlittenexpedition ausgefallen. Es wnrden an drei Tagen Sonnenhohen mit dem kleinen Universal 
beobachtet; diese H6hcn korinten bei dem schon winterlichen, ungUnstigen Sonnenstancle nur 6 
bis 8 Grad bei einem Stundenwinkel vori 1'/2 bis 2h betragen. Es ist im vorhirieiii klar, daB 
die abgeleiteten Uhrstzinde nur  sehr nnnicher seiri kd~lrien. 

Es ist 
( j t s  = 1 - . dz" ' 

cos cp sin a 15 ' 
das Nordazimut variierte zwischen 31" und 22", kann daher frrr diese Uetrachtung XU 27" an- 
genommen werden. Dann ergibt sich: 

dt'l = 0.37 d ~ "  

Den HGhenfehler dz  wird man ziemlich pol3 annehmen mossen, denn bei dem winterlichen, 
niedrigen Sonnenstande betrzigt die Ilefraktion allein etwa 9 J3ogenminuten (davon entfiillt 1' 
auf die Temperaturkorrektion) und ilberdies , wurdc, abgesehen von der 12eobachtung am 
29. April auf die Mitte der Sonnenscheibe pointiert. 
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Da diese Hohenmessungen in Verbindung init den Ablesungen der Bussole gleichzeitig zur 
Bestimmiing der magnetischen Delclination gedient haben, ist es auch iititzlich an dieser Stelle 
dic zu erwartende Unsicherhit in der Azimntbestiniinnng zii diskiitiei*en. 

Fiihrt Inan in die Forinel: 

d z  d :I = - --_I. 1 
sin z t g p  

wiederum Werte ein, die iuittlereii VerhiLltnisseii entsprechen, so elhilt inan . 

da = 5.4 d ~ .  
Ein I-I~henfehlcr voii 1' bedingt demgeinlili einen Zeitfeliler voii 22s nnd eincn Aziinutfehlei* 

von 5'.4; es wird notig sein, dicse unghstigen Verhhltnisse hei der nun folgenden Znsamnien- 
stellung der I3eobachtungser~ebnisse in den Vordergrund zu riicken. 

Uhr I) wu11r0 
Aiigubo Sonnenhiiho 

'I'Ug' 

I 902 
3Q 

Nord- 
nziiiiiit 

I 

I I 

A D  A 11 
gegoll gegen M. Ortszeit 

borcc11net M. Ortszcit M. Ortszcit 

11 111 R 
2 1 44 6" 131.0. + ' 3 O  53'.3 
2 G 32 I 6 0.0. I + ' 3  53.3 

- 29'53'.6 
- 30 56.0 
+ 2 1  55.8  
- 2G 4.2 

- 26 50.6 

11 111 I 111 u 111 H 
2 0 2 0  - 1 24 -- I 19 
2 4 4 0  i 52 -- I 47 I 

10 27 36 - 4 45 - 4 46 
1 44 33 - 4 36 - 4 42 

I 47 47 - 5  5 - 5 I 1  

I O  32 2 1  

1 49 9 
1 5 2  5 2  

7 2 2 . 1  + '4 9.5 

6 9.8 -4- 14 3 a 7 .  
6 18.3 '4  30.7. 

Die beiden lctztcii 13eobachtuugen sind atif tlern l ~ u l i p u u k t  der  S tungc  5,  welche x u  dein 
geodstischen Dreiecksnetz auf dem Iiilandeise geh(jrt (vgl. die sptlter folgcncle gcod&tkclie Ab- 
handlung dieses 13andes) ansgcfi.hrt. Dieser l'unkt licgt 11111 lH.3  ostlicher als der astronomische 
Punkt und hat eine durch geodii,tisclie nbertragung erniitt8c4te 13reite : y = - 66" 48' 43". 

Die benutztc Uhr 1) hatte am 20. April vor dein Abgang der Schlitt,enreise einen Stand 
von + 0" 50" gegen M. Zt, (:recviwich, mi 16. Mai iiacli der KUc*kkehi* eincn sol(:llen von 
- 5" 67" 38', ist also unterwegs steheii geblielwi unci iinch mittlerw Ortszeit gestcllt worden, 
so daB eine l~ilii~eiitlbcrtragi~ng init dicscr Uhr sclion :IUS tliesein Grundc? eehr ungenaii sein muB. 
Nun ist aber an den I3eol~aclitungstngen die Ulir 1) init der Taschenixhr 13, dic d ine  ITiit.ei-- 
Lrechung gc1aufc.n ist, vcrgliclieii wordcm Es WRI' 

am 28. April: I3 - - I ) =  - 5s 
n 29. n 9, + l  
,, 30. )) n + G  

iind limn erhillt, claniit (lie in  tlcr %us:ii~nncnstelli~ng :~iifgefi\lirtcn Stiincle A 13 gwgcii Mittl. Orts- 
zeit. Ilurch Anschla B a11 die I-lau~itchronomete:~ ergaben sich die Sttiiiide gegseii M. Zt. Greenwich : 
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. _ _  
Azim. Mittl. 
Ables. Ortszeit 

I1 in 8 

66"29'30" 4 33 22 

65 58 o 4 35 36 
65 42 0 4 39 9 1 65 I O  o 4 41  2 1  

und hieraus die Ostlange des Astronoinisdien l'unktes: 
5h 57""34' 

- - . 

A B  

r n ~  
- 8  I O  

- 8  1 1  

- 8  4 
- 8  13 

57 G 
54 9 
54 14 
53 45 

Diese Werte sind so unsicher, dag es nicht zulassig crscheint, cler Abweichung des Mittels: 5h 
55" 22s von der fruher gefundenen Lzinge Sh 57"' 15@ eine 13edeutung 1)eizulegen. Es scheinen 
die Beobachtungen vom 28. April bei weitem die besten zu sein, da sie die angenommene Lange 
bestatigen; bei der damals herrschenden sehr schweren Witterung sind sie allein noch unter 
einigermagen gunstigen Verhaltnissen ausgefiihrt worden. 

Erheblich genauer sind die Zeit- und Azimutbestimmungen vom 2. Okt. 1902 a u f  d e m  
I n l a n d e i s  a u f  d e m  P u S p u n k t  d e r  S t a n g e  5 .  Der ails diesen Beobachtungen abgeleitete 
Meridianpunkt des Universals ist bei der Oricntiernng der Richtungen in dem Ureiecksnetz zu- 
grunde gelegt worden. Im einzelnen waren die 13eobachtungen iind ihise Ergebnisse folgende : 

Beobachtungen auf dem Tnlnndeis. 
1902 Okt. 2 Stange 5 .  0~ = - 30 17' 31" Ztgl. = - 10'" 22' 

Uhr 15 

4 41 32 
4 43 47 
4 47 1 3  i 4 49 34 

Wahre 
Sonnenhijhe 

IO" 26' 23" 
1 0  13 44 
9 53 33 
9 39 58 

Nordazimut Red. auf 
berechn. @ Mittelpiinkt 

- 73'37'47" - 16' 16" 
-74  9 6 - 1 6  1 6  
-74  59 I +16 16 t - 7 5  32 27 + 1 6  16 

Der Uhrstand gegen mittl. &it, des Astronomischen Punktes ist hiernach im Mittel 
- 8" llfi; nach S. 200 war der Stand gegen M.Zt. Greenw. - Gh 5" 32fi, so dab sich als Lzinge 
der Wert 5'' 57m 2 Is ergibt, in befriedigender I:Jbereinstimniung mit der angenommenen h n g e  
5" 57"' 15'. Als eine absolute Kontrolle der I,~ngenbestimmung auf A. 1'. kiinnen naturgemlia 
diese Messungsergebnisse auf Stangc 5 nicht gelten, denn in beiden l'zillen ist der gleichc Stand 
der Uhr B gegcn M.%t. Greenw. angenommen worden. 

Urn die Ablesungen am Horizontalkreis auf wahre Nortlazimute zu reduzieren, sind die 
ersteren um folgende BetrHge ~ I I  tindern, die sich aus den vorher rnitgeteilten Beobachtungen 
ergeben : 

-- 140" 23' 33'' I<. r .  
23 22 I<. I'. 
24 45 IC. 1. 
26 11 K .  1. 

irn blittel - 140" 24' 28" 
oder + 210 35 32. 

Dieser Mittelwert ist f a r  d i e  O r i e n t i e r u n g  des  Dre iec l t sne tzes  zugrunde gelegt 
worden (vgl. die geodzitische Abhandlung dieses I3andes). 

W e i t e r e  A z i m u t -  u n d  Z e i t b e s t i m m u n g e n  sind aiif dein ,Magne t i schen  l'unlct' 
am Ganssberg am 8. Oktober 1902 airsgeftihrt worden. l h  handelt sich hicr ebcnfalls iixn 
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- - - - __ - - - 

80 
Wlthro 

Uhr '' ~oiinoiilili~io 

11 I l l  Y 

9 10 59 22' 29' 30" - 5" 29 ' .2  

9 16 7 a2 50 41  - 5 29.3 
9 23 32 2 3  2 5  3 3  - 5 29.4 
9 27 2 23 34 2 '  -- 5 29.4 

Messungen voii Sonnenh~hen mitt& des lzleinen Universalinstruments, und zwar wurden die 
Sonnenriinder bei beiden IZreislagen in der gew~hnlichen Weise: 10 und CJ iiiit den l'iiden in 
13erUhwng gebraclit ; gleichzeitig niit dein Horizoiitalkreis wurde auch die Lage der auf das 
Instrument aufgesetzten Magnctnadel ttbgelesen. Die 13eobachtungen waren folgende: 

Magiietischsr l'uiikt itin Glnussberg. 
1902 Okt. 8. M. 1'. 

. - - __ - - - . 
A z i rii ut- Nordaziinu t Mittl. 
rLblosang boroclinot Ortsxoit 

I t  111 H 
195' 0'. 45" 18l.7 9 2 45 
193 41 43 59.9 9 7 49 
191 45. 41 44.7 9 16  2s 

190 50  41 9.6 9 18 4 1  

IJhr 

Merid.- 
A " I Punkt 

Merid.- 
I'uiikt A 1% Wuliro Aziiiiiit- Norduziiiiut Mittl. Orts- 

Sonnoiilililio Milos. borcch. zoit 

_ _  

11 111 R 
G I 23 I 5" 12' 39" 
6 ' 5  4 43 58 

- - - - _- - - 

I 60" I 5' I 166 I O  

11 111 H 111 H 
72' 12 '  - 94m 3' 5 53 45 -7 3s 
7 1  5 -95 5 5 58 3 3  - 7  42 

- -  - - 
Wiiliro 

"lr Sonnoiiliiilic 

11 111 H 

G 36 1 3  15'43' IO" 

G 4 1  G 1 5  14  39 
7 4s 3 2  3 1  26 5 7  
7 54 42 32 a 6 

- - -  

bicrit1.- 
I'uiikt A 13 A z i i w  Nordiuiiii. Mittl. 

Ablos. bcrrch. Ortszoit 

11 In P 111 H 
137"48'.0 - ioS"38'.5 G 31  47 - 4 26 z4GaG' .5  
136 44.2. - - log  43.8 6 36 44 -4 2 3  246 28 
168 14.0 -t 72 56.1 7 43 43 - 4 49 95 1s 

166 42.0 -k 71 13.0 7 49 47 - 4  55 95 2 9  
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Die interpolierten Uhrstande gegen Greenw. M. Zt. sind fur die Beobachtungszeiten : 
- 5h 58* 4g8 bezw. - 5h 58" 5lS,  so da13 sich -die Liingenwerte ergeben: 

5h 54m 238 
54 27 
54 2 
53 56 

Welches von den beiden Wertepaaren das richtige ist, la& sich hieraus nicht angeben, 
wenn auch das erstere eine bessere innere ubereinstimmung erkennen la&. Tatstichlich stimmen 
die beiden letzten Beobachtungsergebnisse gut mit den Itinerarwerten: 88" 30' == jh 54" Os 
iiberein. 

c) Azimutbestimmungen mf Kerguelen. 

Zur Orientierung des Dreiecksnetzes, welches in der Umgebung der Station an der Be- 
obachtungsbucht im AnschluD an eine Basismessung durch Winkelbeobachtungen festgelegb 
worden war, dienten mehrere Reihen von Rzinmtbestimmungen auf den Punkten: Passage- 
pfeiler und Standort des Theodoliten Cook itn absoluten magnetischen Hause. uloer die 

Siidmire 

Pass. Pfeiler > Nord 

Coll. Mire 
Ost 

Pig. 8. Die Lage der Stationspunkte und Miren auf Kerguelen. 

Triangulation selbst wird an andercr Stelle berichtet werden. Bier mdgen iiur die rein astrono- 
mischen Heobachtungen und ihre Ergebnisse Platz finden. Die Azimutmessungen haben in allen 
Fiillen im unmittelbaren AnschluB an Zeitbestimmungen stattgcfunden und die aus den letztcren 
folgenden Uhrstande sind far die Berechnung der Sternazirnute unvertindert zugrunde gelegt 
worden. 

Die Lage der Stationspunkte und der anvisierten Miren ist auh: der hier beigefagten rohcn 
Skizze ersichtlich (Figur 8). Beobachtet wurden die Azimute: 1. Passagepfeiler-Sadmire; 
2. Absol. Haus--Stdmire und 3. Passagepfeiler-Kolliniationsmire Ost irn AnschluB an l? 4 ixsterne. 
Diese Beobachtungen sind mit ihren Ergebnissen im Folgenden tabellarisch znsammengestellt. 

Die Azimutablesungen bei den Sternvisuren sind riur wegen Neigung, diejenigen bci den 
Mirencinstellungen idmhaupt nicht vcrbcssert worden. Es sind daher die crhalteneri Mircn- 
Azimute fUr beidc Fernrohrlagen einzeIn zu Mittelri zu vereinigen nnd man findct 

Azimut: Passagepfeiler-Siidmire fur F. r. 5' 55' 3" 2 Boob. 
F. 1. 5 55 47 4 ,, 

Absol. Haus-Sudmire K. r. 10 27 7 1 ,, 
K. 1. 10 2.3 20 1 ,, 

Passagepfeiler-Koll. Mire Ost F. r. 274 1 7  44 9 
E'. 1. 274 23 32 6 ,, 



1. R i c h t n n g :  P a s s a g e p f e i l e r -  Siidrnire. 

3. R i c h t n n g  

a Crncis 

n 

B HYdI-i 

't 

z Crucis 

.. 
8 Hydri 

n 

z Crncis 

7 

m 

n 

? Hydri 

n 

W 

+ 6  16 40.7 

+ 6  27 3.0 

+41 22 32 

+40 24 32 
0.609 

0.625 

P a s s a g e p f e i l e r -  R o l l i m  

~~ ~~ 

Siidazimnt 

da:  dt 
* Meridian- 

Pnnkt 

~ ~~ 

Azim.- 
Ables. Mire 

Komg. 1) 

Ables. 
A~im.- 

* 

Beobsch- 
tnngsahr, 
Instmm. 

Fernrohr- 

Kreislage 
lage 

Siidazimnt- 
Mire 

Stem 

4 

z, Cent. 

n 

I) 

-I 

a Argus 

n 

2. R 
t Argus 

n 

h m  s 

1 55 3-4 + I 28.2 

2 8 20.7 
+ I 28.2 

0 49 43-4 + 1 37-9 
o 58 6.8 

+ I 37-9 
I 22  49.6 + I 37.9 
I 32 41.6 

+ I 37-9 

h m  s 

14 33 2.5 - 60' 2 5' 56" 
I4 33 2.5 

-60 25 56 
I4 33 2.5 

-60 25 58 
I4 33 2.5 

-60 25 58 
6 2 1  45-4 

6 2 1  45.4 
- j Z  38 48 

- 5 2  38 48 

litnng: Absc 
9 I4 27.4 

- 5 8  52  9 
9 I4 27.4 

-59 52  9 

h m  s 

- 3 48 5.9 

- 3 34 46.5 

- 4  I7 57.9 

- 4  9 33.2 

+ 4  26 30.8 

+ 4  36 24.4 

Rr. 1330 
Hild. 2924 

n 

n 

.. 
n 

n 

- .. 
7 

.) 

- 48' 50' 43'' 
0. I 09 

-49  8 5 0  
0.07 I 

0.179 

0.161 

0.368 

-47 45 32 

-48 6 58 

+59 I 37 

+ 58 6 26 
0.376 

188" 50' 23'' 

188 31 5 

I 5 4  I O  0 

153 49 33 

2 6 0  58 1 5  

260 2 34 

237'41' 6" 

237 39 55 

2 0 1  5 5  32 

201 56 31 

201 56 38 

201 56 8 

5" 54' 44" 

5 55 55 

5 56 36 

5 5 5  14 

5 54'52 

5 55 5 2  

F. 1. 

F. 1. 

F. 1. 

F. r. 

F. r. 

F. 1. 

E. r. 

B. 1. 

F. 1. 

F. r. 

F. 1. 

F. r. 

F. 1. 

F. r. 

F. 1. 

F. r. 

F. r. 

F. r. 

F. 1. 

F. r. 

F. r. 

F. 1. 

F. r. 

I j i  I j  I3  

157 18 I I  

167 42 2 0  

167 43 3' 

10 27 7 

I O  2 5  2 0  

Br. 1330 
Theod. Cook 

2 24 2 j . j  + I 56.5 
2 34 46.1 + I 56.5 

Jnli 2 9  

n 29 n 

n 

223 49 58 

2 2 2  4 0  5 

280 19 46 

280 14 29 

282 34 30 

281 36 o 

339 55 43 

339 5 0  2 2  

286 7 I j  

284 22 45 

283 26 45 

282 34 45 

340 34 30 

340 1 1  45 

340 7 45 

, i o n s m i r e  0 

-38 I 58 
0.304 

0.284 

0.07 I 

0.077 

0.283 

0.264 

0.09 j 

-39 16 5 

+ I S  26 49 

+ 18 20 49 

-39 2 1  '5 

- 4 0  2 1  IO  

+18 o 30 

+ I 7  53 I4 

-35 49 10 

-37 33 33 

-38 29 o 

-39 21 57 

+18 38 19 

+18 17 4 

0.100 

0.334 

0.31 I 

0.297 

0.283 

0.057 

0.08 I 

0.086 
+18 1 1  36 

261 51  56 

261 56 IO 

261 5 2  57 

261 53 40 

321 55 45 

321 57 10 

321 55 13 

32' 57 8 

321 56 2 5  

321 56 18 

321 55 45 

321 56 42 

321 56 1 1  

321 54 41 

32' 56 9 

176 I 5  45 

176 X I  8 

176 15 45 

176 I I  8 

236 2 0  I j  

236 1 5  o 

236 20 i j  

236 15 o 

236 14 38 

236 11 38 

236 '7 45 

236 14 38 

236 14 38 

236 17 45 

236 14 38 

Hornb. 41 I 
Hdd. 2924 

9 

n 

n 

n 
1 

r 

n 

W 

n 

" 

n 

n 
77 .. 
7. 

n 

n 

r 
n 

n 
n 

W 

n 

D 

n 

n 
0 

I O  36 31.2 
2 47-7 

I O  53 15.0 

2 47.7 
IO 39 38.8 

2 47-7 

2 47-7 
I O  16 52.0 

4 29.9 

4 29.9 
I O  23 4.8 

4 29.9 
I O  28 2.8 

4 29.9 
8 43 50.0 

- I 7.1 
9 5 21.0 

- 17.1 

9 17 28.0 
- 17.1 

9 29 35.8 - 17.1 
9 2 42-5 - 17.1 

9 23 9.0 - 17.1 

9 27 30.0 
- 17.1 

- 

- 

- 
I O  45 1.0 

- 

- 
10 3I 25.0 

- 

- 

- 

12 21 14.6 

12 21  14.6 

0 2 0  35.4 

0 2 0  35-4 

-62 33 29 

-62 33 29 

-77 48 19 

-77 48 I9 

-62 33 32 

-62 33 32 

-77 48.17 

-77 48 17 

- 6 2  33 35 

-62 33 35 

-62 33 35 

-62 33 35 

I 2  2 1  15.1 

12 21  15.1 

o 2 0  34.6 

o 2 0  34.6 

12 21 15.6 

12 21 15.6 

12 21 15.6 

12 21 15.6 

o 2 0  33.8 

o 20 33.8 

o 20 33.8 

-77 48 I4 

-77 48 I4 

-77 48  14 

-6 7 33.6 

- 5 50 47.0 

+ 5 56 13.7 

+ 6  I 36.8 

- 5  49 33-5 

- 5 34 58.1 

+ 6  17 20.8 

+ 6 22 19.6 

- 6 35 15.6 

-6 13 41.1 

-6 I 32.1 

- 5 49 22.3 

t 5 44 21.8 

+ 6  4 51.7 

+ 6  9 13.4 

lj Nar wegen Neigung. 
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Die Mittelwerte aus beiden Fernrohrlagen sind : 
5" 55' 25" bei einer Visiefweite von etwa 497 m 

10 26 14 n n n 455 n 
274 20 38 n n n 7 Q n  

Die Richtigkeit der ermittelten Azimute ergibt sich durch Vergleichung mit den rein 
geodiitischen Winkelmessungen. Der Winkel Koll. Mire Ost-Passagepfeiler- SQdmire, als Differenz 
der soeben abgeleiteten Azimute berechnet, ist 9 1" 34' 47", wtihrend die direkte Winkelmessung 
den sehr gut iibereinstimmenden Wert 91" 34' 35" liefert. Ferner erhiilt man durch Verbindung 
der Ausgangsrichtung : Passagepfeiler-Sadmire mit den1 Dreieck: Pass.-Stidmire- Absol. Haus das 
Azimut: Absol. Haus-Stidmire zu 100 25' 39" in guter fjbereinstimmung mit dcm oben erhaltenen 
Wert 10" 26' 14". 

Hei der Diskussion der Azimutfehler auf Grund der astronomischen Beobachtungen allein 
kann die geographische Breite sowie die Sterndeklinationen als absolut richtig angenomrnen 
werden, so daB neben den unmittelbaren Einstellfehlern und den Ablesefehlern nur die Unsicher- 
heit der Uhrstdnde zu berticksichtigen ist. Der Zeitfehler darf nach den AusfiXhrungen auf 
S. 185 zu & 1'.0 angenommen werden. Der Differentialquotient da : dt  ist bei der Zusammen- 
stellung der Beobachtungsergebnisse mit aufgeftihrt worden. Um den ItinfluB eines Zeitfehlers 
von 1'.0 auf das berechnete Azimut zu erhalten, mu13 man diesen Quotienten mit 15  multipli-\ 
zieren; der Azimutfehler ergibt sich dann in Bogensekunden. Der Obersichtlichkeit wegen magen 
auch diese Zahlen hier der Reihe nach Platz finden. 

1. Richtung : Passagepfeiler-Sudmire da  = Ift 1".6 
1.1 
2.7 
2.4 
5.5 
5.6 

Ift 9.1 
9.4 

Ift 4.6 
4.3 
1.1 
1.2 
4.2 
3.9 
1.4 
1.5 
5.0 
4.7 
4.5 
4.2 
0.9 
1.2 
1 3  

2. Richtung: Absol. Haus-Sudmire 

3. Richtung: Passagepf~iler-Koll.-Mire Ost 

Hieraus geht hervor, daB die aus dem Zeitfehler folgende Unsicherheit im Azitnut nur wenige 
Bogensekunden betragen kann. Auf Grund dieser Zahlen verschiedene Gewichte einzufiihren, schien 
nicht angemessen, da die direkten Einstell- uncl Ablesefehler jedenfalls einen crheblich grdBeren 
EinfluB ausizben. Diese Fehler kdnnen nur schtitzungsweise angegeben werden : man darf den 
maglichen Azimutfehler fur die Mittelwerte der Zlichtungen 1 und 3 etwa zu f 15", denjenigen 



Azimutbestimmungen auf Kerguelen. 211 

5329 
81 

576 
36 
49 

784 
9 

144 
1156 

, [vv] = roo13 
I849 

der Richtung 2 vielleicht zu & 30" veranschlagen ; das entspricht einei. Genauigkeit, welche filr 
den vorliegenden Zweck v(ll1ig ausreichend erscheint. 

4. Ltingenkontrollen durch Monddistanzen. 

Die Auswertung der Moiiddistanzbeobachtung~en ist durch Ilerrn A. DINTER erfolgt, und zwai' 
unter Zugruiidlegung der I<LFORDSChen Niiherungsmethode, welche iriz Lehrbuch der Navigation 
des Reichs-Marineamts, 1901, Band XI S. 355 nti'rier beschriebeii ist. Die Mitteilung der Foriiieln 
und der einzelnen Bechenoperationen kann deliel. liier nnterbleiben. 

Die Messungen geschahen durcliweg mit dem Prismeiikreis, und zwar wurdeii in jedein Falle 
eiiie grr)Bere Anzahl von Ilistanzen unmittellmr hintereinander Leobachtet. Um fiber die GrtiBe 
dea reinen ISinstellfehlers Nliheres ausfilliren zu konneii, wird es zweckmlil3ig sein, alle Einzel- 
beobachtungen anzufilhren. Uiiter Berficksichtigung der aus deli Angaben des Nautical Almanac 
folgenden wahren Distnnzandcruiigen der beobachteteii Gestiriie sind die einzeliien geiiiessenen 
Distanzen auf das Mittel der I3eobaclitungszeiten 1-eduziert worden, was in1 Hinblick auf den 
geringen zeitlichen Abstund der crsten und letzten Messung wohl zullissig ist. 

1. 1902 Febr. 26, Winterstation. Distaiizmessung: Mond-Sirius. 
d A" = 0.416 * dt8 

Uhr B 

I1 111 H 

4 2 0  47 
23 21  

24 39 
2 8  1 5  
31 10 
34 59 
*?6 23. 
37 23 
38 40 
39 25 

Mittol 4 3 1  30 

A 

roo' 26' 40" 
26 40 
2 6  40 
28 40 
29 40 
31 5 0  
3 2  0 
32 I O  

3 2  2 0  

3 2  30 
100 2 9  5 5  

A roduz. 

roo"3x' 8" 
30 4 
29 31 
30 * 
29 48 
30 23 
29 58 
29 43 
29 21 

29 1 2  

100 2 9  5 5  

+ 73" 
+ 9  
- 24 
+ 6  

7 
f 28 
+ 3  

- 3'4 
-- 43 

- 

I2 - 

vv 

Der mittl. Fehler einer Einstellung bctrllgt hicrnach 33", derjeiiige des arithinetisclien 
Mittels: Berficlrsichtigt man den Uinstaiid, da13 eiii Fehler in der geiiiesseneii Distaiiz 
etwa init scinein 30fachen 13etrage in die zu bestirniiiende Lhnge eingplit, so ergibt sich eiii 
mittl. li'ehler in der Lflngc VOII & 268 in Zeit. Dall inan in Wirkliclikeit auf einen erheblicli 
b ar613eren Pehler reclinen mu13, bedarf kauni der Eiwlilinung. l>ic Instrumenhlfehler iind die 
persfiiiliche Gleicliung lrdnnen offeiibar sehr starke Verfiilscliungen zur k'olge haben. 

11". 

Die ai18 vorstehendeii Messiingen ahgchitetc Lango betragt: 

5h 57"' 5289 
gegen 5 58 32, 
die definitive Llinge (vgl. S. 198). 

Die Differenz von 408 gntspricht einein Distanzfehler von etwa 20"; das ist ein durchaus 
annehmberer 13etrag. Somit ltann diese Lgiigeiibestililmlzng uls eine unabhiingige Roiitrolle 
gelten. 

27 * 
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2. 1902 Febr. 28, Winterstation. Distanzmessung : Mond -Sonne. 

- d A" = 0.455*dts 

Uhr B 

h m  n 
4 8 4  

I O  30. 
I I  52 

13 29 
'5 5 2  

23 32 
24 53 
26 23. 
27 44. 
29 I7 

Mittel 4 19 10 

I n  
I I 4" 40' 30" 

40 50  
40 2 0  

40 40 
37 5 0  
34 2 0  

34 0 

33 0 
32 2 0  

32 0 

1x4 36 34 

A reduz. I 
I 14'35' 27'' 

36 54 
37 I 

38 5 
36 2 0  

36 19 
36 36 
36 '7 
36 14 
36 36 

114 36 35 

V 

- 68" 
+ 19 + 26 
+ 90 
- 15 

- 16 
+ I  
-- I8 

4 - 1  

21 - 

vv 

Der mittl. Fehler eineil Messung ist: & 41", 
derjenige des Mittels: f 13". 

Als Liinge ergibt sich der wenig geiiaue Wert: 6" 1" 3bS mit einer Abweichung von 
+ 3" 8' gegen den Sollbetrag. Die Differenz entspricht einem Distanzfehler von 1' 23", der 
die Beobachtungsunsicherheit erheblich Itlberschreitet. Ein besonderer Grund for die Unstimmig- 
keit ist nicht ersichtlich. 

3. 1902 Apr. 2, Winterstation. Distanzmessung: Mond-Sonile. 

- d A'' = 0.482 dts 

Uhr B 

h in n 
4 29 40 

32 5 2  

34 11. 

35 16 
37 34 
38 46. 
40 31. 
42 2 0  

45 15. 
46 r6 
48 56 
50 IO. 

5'  17. 
Mittel 4 41 0.5 

n 

67' 56' 30" 
55 30 
55 0 

54 2 0  

53 30 
53 2 0  

52 I O  

5 1  2 0  

5 0  0 
, 49 10 

48 30 
48 2 0  

47 10 

67 5' 55 

A reduz. 

67"51' 2" 

51 35 
5 1  43 
51 34 
51 5 0  
52 16 
51 56 
51.58 
52  3 
5' 42 
52 19 
52 45 
52 7 

67 51 55 

V 

- 53" 
- 2 0  

I 2  

- 2 1  

- 

- 5  
f 2 1  

+ I  

f 3  
+ 8  
- I3  
+ 24 
f 50 + 1 2  

vv 

2809 
400 
I44 
44 1 

2 5  

44 1 

9 
64 

169 
576 

1 

2500  

I44 
l v v l =  7723 

Der mittl. Fehler einer Messung ist: & 25", 

Wie wenig es zultissig ist, aus der inneren ubereinstimrnung der Beobachtiingmihe auf ein 
genaues Endresultat zu schliefien, zeigt der aus dicsen Messungen berechnete L&ngenwert : 
5" 59" 19*, der eine Abweichung von + Om 47M vom Sollbetrag aufweist, entsprechend einem 
Winkelfehler VOII 23". 

derjenige des Mittels: _+_ 7". 



Monddistanzen. 

--____I - - - - - - _ _  

1 1  23 5 69' 24' IO" 

I n  Ulir Sav. 

Ii In 8 

24 52 24 20 
25 30. 24 40 
26 4 25 0 

26 29. 2 5  I O  

Mittcl I I  2 5  1 2  69 24 40 

,213 

- - - -_-_ - . __ - -. - _ _  - 

A rcduz. V vv 

69" 25 '  9" -I- 29" 841 
24 29  I 1  121 

- 24 3r - 9  81 
' 24 36 - 4 16 

36 

- 

_ _ _  24 34 -- 6 
69 24 40 [VV] = 1095 

Uhr 13 

11 111 H 

9 5 2  29.2 
5 5  26.2 

56 58.8 
58 5.3 
59 26 .0  

1 0  I 20.2 

a 18.3 
3 44.8 
4 51.2 
5 54.0 
7 17.8 
8 49.5 

Mit,tci io I 23.4 

A 

79c 58' 2of f  

58 3 0  
57 50  
57 0 

57 0 

56 40 
55 35 
55 0 

54 '5 
, 5 3  25 
52 20 

5 2  IO 

79 5 5  40 

A roduz. 

79" 54' 17' )  

55 47 
55 50  
55 30  
56 6 
56 38 
56 0 

56 4 
55 50  
5.5 28 
5 5  1 

55 33 
79 55 40 

V vv 

6889 
49 

100 

100 

576 
3364 

576 
400 

100 

I44 
1521 

I VV] = I 3868 
I --49- 

Die mittl. Fehler einer Messung und des Mittels sind k 3G" bzw. & 10". Die geographische 
Position des 13eobaclitungsortesist nach anderweitigen Erinittelungeii (vgl. Abschnitt 1V diesel. Adwit): 

Aus den Distnnziiicssnngcii folgt die Lihge: 5" 52" lV, also uxn 2"' 48s melir als dcr genauerc Wcrt. 
cp ='- Gl jO 28' L = 5" 49"' 28'. 

6. 1903 Miii-n 24. Iin Treibeis. 1)istanzmessnng : Mond-Sonne. 
- d A" = 0.457 dts 

Chon.  Ihobl.  a A rcduz. V vv 
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Die mittleren Fehler sind & 33" und & lo", entsprechend den Langenfehlern 5 72s bzw. 
Nach den AusfQhrungen im IV. Abschnitt dieser Arbeit hatte das Schiff zur Zeit der - + 226. 

Distanzmessung die Position : 

die Messung selbst ergibt die Lsinge: 5h 27"' 40* mit einer Abneigung van 2"' 51' von dem Sollwerte. 

y = - 65" 0' L = 5 "  24" 4g6 

6. Die Drehung des Scholleneisfelds mit dem Winterlager des ,,Gauss" und 
der astronomischen Hutte. 

Bei den Zeitbestimmungen mittels des Universals Hildebrand Nr. 2892 in der astronomisclien 
Hiztte wurde fast jedesmal die 279 m entfernte Nordmire mit anvisiert, so da13 das Azimut dieser 
Visur im AnschluB an die Festlegung des Meridianpunktes am Instrument unmittelbar abgeleitet 
werden kann. Die Mire wurde stets in  beiden Fernrohrlagen eingestellt und es konnte daher 
gleichzeitig der Kollimationsfehler unter Beriicksichtigung der Exzcntrizitgt des Fernrohrs aus 
diesen Visuren errriittelt werden (vgl. S. 130). 

Der AnschluS der Mire an die zur 13estimmung des Meridiaiipunktes beobachteten Polsterne 
ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich. 

Die Azimntiinderung der Nordinire. 

Tag 
I907 

Meridian- 
~ i u n k t  

28' 32' 48" 

2' 34 50 

28 44 46 

29 52 2 1  

29 48 0 

29 41 50 

29 41 44 

27 2 0  57 
27 2 1  15 
27 '9 35 

27 '9 55 

27 33 32  

27 28 25 

27 3 1  '4 

27 32 44 

Polstern 

G OCt. 

7* 

n 

n 

n 

e IIydri 

5 Oct. 

n 
1 IIydri 
G Oct. 

11 

fi I-Iydri 

T Oct. 

G Oct. 

n 

Nordmire 
Azimut- 
ablesung 

108" 41' 43" 

108 41 56 

ro8 41 15 

208 43 5 

208 39 45 

208 32 19 

208 32 16 

206 I I  8 

206 7 16 

206 7 32 

206 9 45 

206 IO 25 

206 I O  35 

206 9 54 

. - -_  

Nordmiro 
Azimut 

180" 8' 55" 

180 7 6 

179 56 29 

178 50 44 

178 51 45 

178 50 29 

178 50 32 

178 50 2 

178 47 41 

178 47 37 

178 36 13 

178 42 o 

178 39 21 

178 37 10 

. . .  

Differonz 

- I' 49'1 

- 10 37 

- 65 45 

4 - 1 1  

-- I 1 6  

3 - 0 3  

0 30 - 

2 2 1  I 

0 4  

- 1 1  24 

1- 5 47 

- 2 39 

- 

.- 2 1 1  

- 4 I 8  

Nordmiro 
z.-Andcrung 
scit Apr. 17 

0" 0' 0" 

- 0  1 4 9  

- o 1 2  26 

- I 18 I J  

- I I7 1 0  

- I 18 26 

- I 18  23 

- I 18 53 

- I 2 1  14 

- I 2 1  18  

- I 3 2  42 

- I 26 55 

- 1 29 34 

- I 31 45 



Drehung des Schollencisfelds iiii Winter. 

_- -_ _- ___ - - -I--^ I- 

Nordniiro Nordnliro 
Polstorn Azimut- 

tLblosnng Azimnt 

a Oct. 206~ 6' 18" 178" 32' 52" 

>I 206 5 47 178 32 6 

71 206 5 21 178 32 27 

97 206 4 9 17s 29 8 

P Ilydri 206 2 29 178 24 49 
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- I -- 

Differ enz 

- 0' 46" 

+ 0 21 

3 19 

- 4 19 

- 

Tag 

Al)ril 17 

Juni I I 

Okt. 25 

,, 18 

Nordniiro 
Az-Andorung 
soit Apr. 1 7  

Azimnt8 Andorling 

f O" 21' 29" on 0' 0" 

- I I 46 - I 23 15 
- I 36 9 - I 57 38 

+ o 20 1 3  - o I 1 6  

- 1~36' 3" 

- I 36 43 

- I 36 28 

- I 39 47 

- 1 4 4  6 

In eitiigen Ftillen ist auch die etwlt 10 in eiitferiite Sildmii*e an die Aziinutbestiinniung an- 
geschlossen wordeii, und zwar ergab sich &is Aziniut dieser Mire: 

110' 
100 
90 
80 
70 
($0 
60 
40 
30 
20 
10 
0 

Pig. 9. hderung des Azimutes der Nordmire. 

rein geodhtischen Teil weitere Verwendung findeii ; sie sind hier niir uufgenommen wordeii, dit 

die Rechnung uninittelbsr :m die astronomische Bestiininuiig unschlieilt. 
Der F e  h l e r  der Aziinutwerte setzt sicli aus dein Fehler des Meridianpunktes nnd deni- 

jenigen der Mireneinstellung znsnmnwn. AIS mittlere Febler des Meridianpunktes ergaben sich 
auf S. 137fT. 13etr&gc zwischen 2" und & 58" for Visurcn bei ciner einzigen Feriirohrlage; man 
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wird der Wirklichkeit ziemlich nahe komrnen, werin man. die Unsicherheit der Meridianpunkte 
auf hschstens eine Bogenminute, und diejenige der Mireneinstellung, welche in beiden Fernrohr- 
lagen und meist vor und nach den Stern beobachtuiigen erfolgte, auf hschstens 30" veranschlagt. 
Es geht hieraus hervor, daB die erreichte Genauigkeit fiir die Untersuchung der Schollen- 
bewegung mehr als geniigend ist. Der Obersichtlichkeit wegen mag hierunter noch eine 
graphische Aufzeichnung folgen, welche die Aziiniitiinderung der Nordmire wiedergibt. Der 
Sprung Anfang Juni 1902 ist durch das AufreiBen einer Spalte ca. 300 m tistlich an der 
astronomischen Hutte und der Nordmire veranlabt worden, welche sich darauf langsatn ver- 
breitert hat. Ihre &fnung erfolgte in oder unmittelbar nach einer besonders heftigen Sturm- 
periode und wurde am 10. Juni beim SchluB derselben konstatiert, also am gleichen Tagc, an 
welchem auch die Azimutiinderung festgestellt worden ist. 

6. Astronomische Beobachtungen whhrend der Fahrt des ,,Gauss" durch das 
Treibeis im Friihjahr 1903. 

Nach Aufgabe der Winterstation, als der ,,Gauss6~ zu treiben begann, wurden neben den zu 
Navigationszwecken ausgefiihrten &it- und I3reitenbestimmungen zahlreiche 13eobachtungen an- 
gestellt, welche einem doppelten Zwecke dienen sollten. Zungchst kam es darauf an, den I h r s  
des Schiffes, dessen maglichst genaue Festlegung gerade fiir den in IEedc stehenden Abschnitt 
der Reise erwiinscht sein muBte, durch eine Reihe von Sonnenhrjhen-Messungen, we lch  unab- 
hiingig von den regelm&Bigen Beo bachtungen der Schiffsoffiziere ausgefilhrt wurden, zu kontrol- 
lieren und sicher zu stellen, und zweitens, da die Sonnenhshen nun teils auf Eisschollen rnit 
Hilfe eines kiinstlichen Horizonts, teils durch direkte Messung des Abstandes der Sonne vom 
Eishorizont ermittelt wurden, durch Vergleichung der Ergebnisse beider Beobachtungsarten d ie  
Depress ion  de19 E i sk imm mit einer fiir die Zweclte der Navigation ausreichenden Genauigkeit 
abzuleiten. Die Feststellung, ob und wie eine Eiskimm sich von der sonst bei der Navigation 
gebrauchten Kimm des freien Ozeans unterscheidet, war ein fiir die prak tische Eisschiffahrt 
wichtiger Zweck. 

Der Gang der Untersuchung ist folgender : A u f  Grund der von der Schifl'sfilhrung ermittelten 
geographischen Positionen, welche in bezug auf die Liinge nach MaBgabe der endgtiltigen 
Chronometerstiinde berichtigt worden sind, wurden zuniichst siimtliche durch v. DRYGALSKI init 
dem ktinstlichen Horizont gefundene Sonnenhahen verwertet und daraus die geographischen 
Koordinaten abgeleitet. Diese letzteren bestiitigen durchaus die Atigaben des Schiffsjournals und 
sind daher bei der endgfiltigen Festlegung des Kurses nicht weiter berklzsichtigt worden. Nun- 
mehr konnten init Hilfe der bekannten Breite nnd der Uhrstiinde gegen die Ortszeit die Sonnen- 
hshen riickwiirts berechnet und init den iiber der Eiskirnm direkt gemessenen Werten verglichen 
werden, so daB sich aus der Vergleichung der cntsprechenden I-IGhen die Depression des Eis- 
horizonts unmittelbar ergab. 

Die geographischen Positionen, wie sie das Schiffsjournal angibt, sind in der nachstehenden 
Tabelle fiir die Zeit vom 8, Fehr. bis 8. April 1903, und zwar far den jeweiligen mittleren 
Mittag enthalten. 



Beobaohtungen iiber die Lnge des Eishorizonts. 

Mittrtgspositionen des ,,Gauss" im Treibeis nuf Glrund des Schiffsjournnls. 
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- 
I903 

Mittl. 
Ortsmittag 

sua- 
Breite 

. 
Ost-Liingo 

in . 
Bog011 

89" 33' 
89 21 
88 58 

88 47 
88 35 
88 24 
88 13 
88 0 

87 40 
87 32 
87 24 

87 23 
87 22 

86 3 
8s 48 
85 39 
85 30 
85 18 

85 21 
85 20 

85 17 
85 14 
85 I4 
85 6 
85 7 
84 56 
85 4. 
85 I2 

85 22 

85 25 

Zoit 

8903 
Mittl. 

Ortsmittag 

sua- 
Breite 

-____.I 

Ost-Liingo 
in 

Rogen 

85' 27' 

85 8 
84 49 
84 34 
84 27 
84 I 1  

83 24 
82 o 
80 39 
80 42 

80 43 
So 28 
80 25 
81 14 
81 12 

81 48 
80 28 
80 27 
80 29 
80 32 

80 33 
80 35 
so 35 
80 19 

80 0 

79 51 
79 31 
79 23 
79 27 
79 31 

Zeit 

11 in N 

5 41 48 

39 16 
38 16  

37 48 
36 44 
33 36 
28 0 
22 36 
22 48 
22 52 
21 52 

21 40 

40 32 

24 56 
24 48 
27 12 
21 52 
21 48 
21' 56 
22 8 
22 I2 

22 20 

22 20 

21 16 
20 0 

19 24 
18 4 
17 32 
17 48 
18 4 

Die aus den Messungen tnit dem kilnstlichen Horizont folgendcn reduzierten Beobaclitungs- 
werte, sowie deren Ergebnisse sind hieriinter tabellarisch zusammengestellt. Filr die Bi*eiten- 
bestiinrnungen wurden die aus der vorhergehenden Ubwsicht interpoliertcn Lsngenwerte, filr die 
Zeitbestirnmungen die entsp~*echenden be i t en  zugrunde gelegt. 13ei der Recliiiung der Stundcn- 
winkel sind die T3ogensekunden nicht mitgenotnmen worden, da die Breiten, melche in diese 
Rechnung cingehen, iiur auf ganze Minutmen interpoliert werden' konnten. Iiii iibrigen ist die 
ganze TJntersuchung nach Lage der Snche nur ltls eine zweite Naherung anzuspreclien, iini so 
mehr, als der ICurs an einigen 1'uidrten Unstetigkeiten nufweist und die filr gewisse &it- 
punkte abgeleiteten Positionen eine einwandsfreie Interpolation nicht zulasseti. Die zu be- 
fhrchtenden Unsicheiheiteii diesel. Ortsbestirnmungen werden sp&tei* einer Diskussion unterworfen 
weden. 

Doulsolio Blldpolnr- Expoditiuii. I. Glooyrnphio. 28 
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Tag 

1903 
Febr. 5 

n 

n 

n 

n 

n 6  

n 

n 

n 

n 

n 

n 

.n 

n 

n 

n 

U 

n 

n 

n 7  

n 

n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

n 8  

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n I 4  

n 

8 

n 

71 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Deutsche Sudpolar-Expedition. 

Beobachtnngswerte nnd Ergebnisse iiber dem kunstlichen Horizont. 

Mittl. Zt. 
Greenw. 

5 5 7  4 
55 53 
54 32 
53 40 
51 '5 
49 46 
45 59 
43 39 
42 I 2  

40 2 2  

38 5c 
37 55 

1 29 3c 
5 48 57 

47 54  
-46 34 
45 
44 7 
42 4f 
4' 27 

40 zc 

I 9 zc 

. 
I 8 5: 
5 48 3' 

47 35 
46 3; 
45 3; 
44 3; 
43 2e 

41 4t 
40 5: 

5 53 5( 
50 3t 
49 2f 

45 5) 
44 3: 
41 4: 
39 5; 
38 ; 
36 4: 
35 5: 
34 3: 
33 4; 

h m  H 
- I 38 38 
- I 22 41 
- I 20 38 
- 0 54 I3  
- o 41 17 
- 10 44 I7 

Wahre 
Mittel- 
punkts- 
hohe 
-e- 

6" 13' 9" 
4 40 24 

1 50 43 
0 33 13 
o 41 Z I  

9 53 51 
54 26 
54 31 
54 51 
55 21 
55 5' 
55 59 
56 26 
56 26 
56 18 
55 56 
55 49 

5 4 3  
9 37 37 

38 2 

38 5 
38 0 

38 0 

37 53 
38 2 

37 55 

2 49 44 
' 2  47 56 
;9 20 26 

20 26 
21 13 

21 3 
20 48 
20 51 
2 0  31 

4 28  33 

2 0  58 

17 29 39 
30 49 
32 32 
37 24 
31 23 
31 33 
30 56 
35 26 
34 I3  
32 53 
34 29 
34 14 

4 

4 
4 
4 

I O  

I O  

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

1 

I 

8 
I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

8 
6 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- I 6" 12' 29" 
- 16 12 17 
- 1 6  12 16 
- 16 11 56 
- 1 6  X I  47 
-16  I 6 

-15 57 32 

- 1 5  54 17 

- '5  39 12 

- I5 35 45 
-- 15 35 39 

-15 20 42 

- 13 23 45 

- 
v 

Zeit- 
;leichg. 

kngenommene 

, id-  
*eite 

5' 2 

5 2  

5 2  
5 2  

5 2  

6 1  

6 1  

I6 

'ur Mittagsbeobb. : 

.eridian- 
hahe 

3" 56' 34" 
56 40 

56 I9  
56 9 
56 2 1  

56 2 

56 26 
56 30 
56 33 

56 30 

56 16 

56 26 

- 
9 38 1 

38 17 
38 I 2  

38 1 

38 0 

37 55 
38 8 
38 8 

9 38 5 

9 2 0  58 
2 0  49. 
2 1  27 
2 1  6 
2 1  6 
20 48 
2 0  5 2  

20 35 
9 2 0  58 

7 33 3 2  

33 I S  

34 3' 
38 2 0  

32 0 

31 44 
30 58 
35 26 
34 16 
33 0 

34 44 
34 36 

daraus 
iidbreite 

Y I' 8 

16 I ' 

j5 59 4, 

55 5 0 . 1  

ir Zeitbestimmungen : 

xeohnete 
ttl.0rtszt. 

11 m H 
4 I9 39 
4 35 41 
4 37 41 
5 4 11 

5 17 1 

- 4 45 47 

4 2 8  56 

4 48 59 
4 49 I7 

daraus 
Istlange 
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Tag 

---_ 

Mittl. Zt. 
Groonw. 

11 111 R 

- 5 30 30 
28 38 

- I 31 I 7  

- I 30 24 
.- 2 5 56 
- 1 56 43 
- 1 5 8  I 

- I 39 25 - I 31 15 
- 7 56 39 
- 5 50 35 

49 47 
48 25 
45 26 
40 24 
39 35 
38 39 
37 45 
34 34 
33 23 
3r  57 
31 G 
30 1 1  

29 17 
27 44 
25 30 

- 7 49 10 
- 7 43 18 
- I O  2 0  37 
.- 10  I 7  5 
- 7 37 I3 
- 7 3 3  4 
- 5 40 53  

39 49 
37 56 
37 3 
35 59 
33 53 
32 57 
32 4 

- 7 43 46 
- 7 24 54 
- 7 2 0  48 
- 7 16 27 
- 5 3 2  2 

31 1 0  

30 13 
29 1 5  
28 14 
27 18 
26 13 

- 
Wuhro 
Mittol- 
punkts- 

hijlie 

-9- 

I 

1 

6 
4 

6 
4 
6 
4 
ti 

10  

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

15 

4 
4 

I 1  

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 13'20' 18 
-13 20 I8  
- 1 2  39 58 
- 1 2  39 52 

- 1 2  39 53 
- 1 2  39 35 
- I 2  39 28 
- 1 2  3 2 9  

- 1 2  I 24 

- 11 42 17 
-11 42 13 
- I 1  23 '3 
- I I  23 16 
-11 2 0  51 
-11 20 48 

- 1 1  I9 4 

- 9 32 13 - 9 31 56 
- 9 31 52 
- '3 31 4s 

- 9 3 0  8 

Zoit- 
gleichg. 

Angononinicrio 

Ostliinge 

- 

11 111 a 
5 49 10 

5 49 25 

5 41 5 

Fiir Mittagsboobb.: 

doridian- 
hiiho 

daraus 
Siidbroite 

IS0 37' IO' 

55 27 11 

j5 33 40 

__ 

'iir Zcitbestimmungon : 

Jeroclinctc 
dittl.0rtszt 

11 111 a 
4 2 0  42  

4 21  4s 
3 44 43 
3 5 4  3 
3 5 2  39 
4 11 17 
4 19 27 

- 2  7 2 2  

- 2  0 0 

- I 54  16 

- 4 30 57 
- 4 2 7  31 
- 1 4 7  36 
- I 4 3  24 

- 2  2 2 0  

- I 4 3  18 
- 1 39 23 
- I 34 46 

28 * 

darnus 
Ostliingo 

11 in H 

5 5 1  59 
5 52  12 

5 5 0  41 

5 50 46 
5 5 0  40 
5 50 42 
5 5 0  42 
5 49 17 

5 49 10 

5 4 9  2 

5 49 40 
5 49 34 
5 49 37 
5 49 40 

5 41 26 
5 41 36 
5 41 2s 

5 41 41 



Deutsohe Sudpolar-Expedition. 

I903 
Febr. 25 

n 26 
n 

n 

n 

n 27 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Marz I 

n 

n 

n 

\ "  

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 2  

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Mittl. Zt. 
Greenw. 

h m  n 
- 5 2 5  7 

- I O  27 4 
- 9 49 44 
- 9 4 6  4 
t 2 5 0  4 
- 8 53 45 
- 8 28 I O  

- 8 24 53 
- 6 47 55 
- 5 38 29 

37 34 
36 20 
35 29 
34 32 
33 35 
32 35 
31 44 
30 50 

29 39 
28 46 
27 52 
26 43 
25 43 

- 9 54 '9 
- 9 26 42 
- 9 23 I3 

- 5 3 0  3 
29 I3 
28 26 
27 28 

26 24 
2 5  36 
24 45 
23 46 

'5 47 
- 1 5 7  
- 9 50  45 
- 8 43 55 
- 8 40 47 

- 5 28 53 

- 7 39 38 

- 7 34 42 

28 13 
26 58 
26 19 
25 18 
24 25 
23 37 
2 2  44 

- I 36 12  

- 
Wahre 
Mittel- 
punkts- 

hohe 
-@- 

3 O  55' 58 

4 40 1 2  

8 2 4  8 
8 45 14 
1 x 9  
3 16 3 
5 24 31 
5 39 44 
I 36 14 
3 13 42 

I4 2 

14 7 
14 12  

14 22 

I4  27 

I4 27 
I4 32 
14 37 
14 52 

15 '7 
I4 27 
I4  27 

15 '7 

6 5 6  3 
9 35 24 
9 54 37 
8 9 4 3  
2 28 45 

28 55 
29 8 
28 55 
30 0 

29 45 
29 38 
29 15 

8 8 6  
7 7 24 
6 58 24 
3 5 4  
3 19 57 
8 1 0  49 
2 8 21  

8 46 
7 6  
7 5 1  

8 5' 
8 41 
8 26 
8 2 1  

9 43 45 

!z!!?zz 

A f i  5 %  
3 %  
a a f i  
a , 3  

R - 
I 

10 

4 
4 
5 

4 
4 

1 0  

10 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I O  

4 
4 

2 0  

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I O  

4 
10 

4 
4 
6 
I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

4 

- 9" 12'32' 
- 9 X I  58 
- 9 1 '  55 
-16 35 18 
- 8 48 46 
- 8 48 22 

- 8 48 19 
- 8 46 47 

- 8 45 32 

- 8  4 3 8  
- 8 4 I2 
- 8  4 8 
- 8  2 3 0  

- 8  0 2 5  

- 7 56 28 

- 7 41 52 
- 7 40 5 0  
- 7 40 47 
- 7 39 45 

-- 7 56 17 

- 7 37 43 

- 7 3 4  2 

Zeit- 
gleiohg. 

Angenommene 

Ostliinge 

Fur Mittagsbeobb.: 

Meridian- 
hahe 

daraus 
iiidbreitc 

5" 32' 58 

j5 30 34 

'iir Zeitbestimmungen: 

3ereohnete 
littl. Ortszt 

h m 8 

- 4 45 42 
- 4  8 2 1  
- 4  4 4 3  

- 3 I 2  25 

- 2 46 45 
- 2 13 35 
- I 6 28 

- 4  13 21 

- 3 45 43 
- 3 42 '5 
- 1 58 44 

4 25 13 
4 35 35 

- 4  9 4 2  
- 3  2 5 5  
- 2 59 55 
- 1 5 3  6 

4 4 4 3  

daraus 
DstlUnge 
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Tag 

1903 
MUrz 2 

MUrz 3 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

71 

MUrz 4 

MUrz 5 
MUrz 6 

11 

n 

n 

17 

n 

n 

n 

?l 

n 

n 

9t 

n 

n 

n 
MUrz IO 

n 

n 

n 

I? 

n 

n 

7) 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

n 

n 
MUrz 2 6  

n 

>I 

91 

- 

Mitt]. Zt. 
Greonw. 

11 m a 
- I 32 5 2  

- 9 5 0  4c 
- 9 39 3c 
-- 9 36 2 
- 7 I 4 4  
- 5 3 2  5 

31 1 5  

30 3 2  

29 52 
2 8  5s 
27 58 
27 2c 

26 28 

- 8 31 44 
- 6 34 56 

' 3 5  
- 9 32 39 

- 

- 8 41 53 
- 8 38 43 
- 7 19 43 
- 5 40 14 

39 2 2  

37 4 
3' I 

30 3 
28 53 
27 46 
26 40 

- I I9  19 
- 1 15 49 
- 9 44 38 
- 8 40 32 
- 8 4 1  2 

- 6 23 13 
- 5 32 32 

31 28 
30 24 
29 7 
27 45 
25 45 
24 5 2  

23 55 
2 2  59 
2 2  0 

- I 38 59 
- I 34 2 6  

- 1 2 0  54 
- 5 31 40 

30 47 
29 57 
27 57 

I___ 

Wuhro 
Mittol- 
punkts 

hiihe 
-0- 

19' 24' 50 
16 37 23 
17 42 48 
18 2 22  

29 37 58 
3' 53 I4 

53 I3  
53 14 

54 5 

54 0 

53 41 

23 27 30 
30 24 I O  

' 5  38 2 
17 29 16 
2 2  5 36 
2 2  2 0  32 
27 54 I 

31 2 54 
3 9  
3 29 
4 14 
3 2  
3 2  
3 4  
3 1 2  

53 16 

54 6 

16 49 53 
16 30 38 
15 2 0  44 
2 1  13 I 1  

2 1  13 24 
29 2 0  1 7  

30 2 43 
3 13 
2 I9  
2 2 7  

1 3  
I 23 
2 14 

I 32 
2 2 8  

0 58 

1 7  18 1 5  

15 27 57 
57 34 
56 40 
56 46 

16 53 36 

Go 14 

- -. 

.El d w g  
3 3  
ZJ? 
N - 

'4 
10 

4 
4 
6 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

10 

2 

I O  

I O  

4 
4 
IO 

I 

I 

I 

I 

f 
I 

I 

I 

4 
4 

6 
4 
8 

2 2  

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

4 
4 
6 
1 

I 

I 

I 

- 7"33' 59 
- 7 ' 9  2 

- 7 I 8  5 1  

- 7 18 49 
- 7 16  2 2  

- 7 I4 5 2  

- 6 54 5 1  

- -6 24 39 
- 6  9 4 5  
- 6  8 5 2  
- 6  8 5 0  
- 6  7 3 4  

- 6 s a  58 

- 6  5 4 7  

- 6  1 4 5  
- - 6  1 4 2  
- 4 36 42 
- 4 35 39 
- 4 35 39 
- 4 33 2 5  

- 4 3 2  34 

- 4 2 8  47 
- 4 28 43 
-- 4 2 8  30 

t I 45 46 

- 
Zoit- 

gloichg, 

Angonommono 

Ostliinge 

I1 111 8 

5 40 35 

5 4' 5 0  

j 2 1  5 0  

Far Mittagsboobb. : 

Iloridian. 
hiiho 

I' 53' 28' 

53 22 

53 I9 

54 5 

54 I 

53 44 
I 53 40 

53 18 

54 6 

- 

I 4 58 
4 55 
4 33 
4 '9 
3 3  
3 2  
3 5  
3 17 

I 3 54 
- 

0 2 4 5  
3 I3 
2 19 
2 31 
1 14 
I 50 

2 5 2  

3 32 
2 18 

3 2 30 

2 2 1  

- 

L 6 1  2 a  

60 3 
59 48 
62 28 

daraus 
3iidbreit - 

i 5 " i i '  1 2  

'5 * 53 

4 3 0  4 

5 13 32 

__l_-__-l_ 

riir Zeitbestimmungen : 

bcreclinoti 
fittl. Ortsz 

I1 111 1 

4 8 5  
- 4 IO IE 
- 3 5 9  4 
- 3 5 5  49 
- I 2 1  42 

- 2 5 1  15 

-0 54 3C 
4 36 4f 

-352  15 

-3 1 2 7  
- 2 58 31 
- I 39 3 2  

4 2 1  28 

4 24 46 
- 4  2 4 s  
- 2 5 9 ' 7  
- 2 5 9 1 3  
-041  I 

4 3 0  
4 716  
4 2 1  5 2  

daraus 
Dstliingo 
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Meridian- 
hiihe 

222 

Tag daraus 
Siidbrcitt 

I903 
MLrz 26 

n 

n 
n 

Mar2 27 
Marz 29 

n 

n 
n 

n 

n 

n 
n 

Marz 30 
April I 

April 3 
n 

n 
n 

n 

n 

April 6 
n 

n 
n 

n 
n 

f) 

n 

22'59' 36" 
61 I 

60 20 

60 59 
a3 0 42 
2 2  3 1  2 

211 41 26 
38 59 
39 I 

39 24 
40 15 

39 4 
39 47 
41 42 

2 1  39 57 
2 1  13 8 

19 5 1  17 
52  18  
50  25 

5' I 

50 46 
19 5' 9 

18 53 49 
5 2  50 

5 2  5 2  

5 1  2 

5 2  23 
5 0  44 

18 52 1 7  

Mittl. Zt. 
Greenw. 

65'19'31 

65 23 28 

65 26 49 

65 16 I O  

65 6 X I  

h rn H 

- 5 2 5  55 
24 58 
23 21 

2 2  24 

- 5 21  25 
- 5 16 35 

I 5  22  

13 44 
12 22  

I O  19 

8 55 
7 58 
6 28 

- 5 6 1 3  
- 2 1 8  c 
- 2 14  1 4  
- 5 23 47 

20 I 7  

'9 I S  
18 12 

17 32 

- 8 17  1 5  
- 8 I 1  55 
- 5 30 1 5  

27 c 
'7 5 2  

16  31 
'4 3: 
13 4f 

= 
Wahre 
Mittel- 
punkts- 

hohe 
-8- 

[ 5 O 5 8 '  3 

59 28 
59 44 

60 19 

!2 30 37 
! I  41 26 

38 57 
38 52 

39 6 
39 37 
38 8 
38 37 
40 7 

2 1  I 1  2 1  

I3 15 8 
1 2  58 31 
19 50 28 

52 4 
5 0  17 
5 0  58 
50 45 

II 24 2 7  

[ I  49 55  
1 8  50 18 

5 2  43 
5 0  59 
5 2  23 
5 0  43 

50  38 

- 
_._ 

4 ,  

- 3  3 %  
L 

? $ +  

I 

I 

I 

1 

7 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 
4 
4 
2 

2 

2 

2 

2 

8 
8 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

E Q  

+ 2" 9'27' 

+ 2 56 35 

f 3 2 0  3 
+ 4  9 2 4  
f 4  9 2 8  

+ 4 52 41 

+ 5 58 44 
+ 5 58 5 1  

+ 6  1 3 2  

Zeit- 
gleichg. 

in n 
f 5 50  

f 5 14 

+ 4 55 
f 4 '7 
f 4 I7 

+ 3 43 

+ 2 5 2  

+ 2 52 

+ 2 5 0  

Angcnommene 

OstlLnge 

h m  H 
5 2 1  5 5  

5 2 2  6 

5 2 2  12 

5 2 0  0 

5 '7 30 

Siid- 
lreite - 

i5" 16 
j5  1 6  

55 6 
5s 6 

iir Zeitbestimmungen : 

icrechnete 
.ittl. Ortszf 

11 111 H 

3 4 1 5  
3 7 5 3  

- - . 3  0 4 
- 2 54 24 

daraus 
1 s tlLn ge - 

11 m H 

5 2 2  1 5  

5 2 2  7 

5 '7  I 1  

5 ' 731  

Die IZerechnung der Stundenwinkel aus Hahe, Deklination und Ijreite erfolgte durchweg 
init Hilfe von Merkatorfunktionen nach der Tafel von BORGICN 1) und zwar nur  auf Tjogenminuten 
genau. Die Rechenmethode ist sehr i'lbersichtlich and, wenn man sich die ntjtige Ubung er- 
worben hat, vielleicht auch etwas kfirzer, als diejenige mit Kreisfunktionen; der Vorteil tritt 
besonders dann hervor, wenn wie im vorliegenden Fallc cine gr6Ser.e Anzahl von Stunden- 
winkeln in eineni Schema zu bercchnen sind. 

In der Tabelle S. 223 sind die Ergebnisse der Ltingenbestimmungen zu Mittclwerten ver- 
einigt uiid mit den Angaben des Schiffsjournals verglichen. 

Die wesentlichsten Fehlerquel l  en,  welche die Ergebnisse der Langenbestimmung verfi~lschen, 
liegen in der Unsicherheit des Uhrstandes und der angenommenen Breite. Uber die voraus- 
sichtliche GraBe dieser beiden Fehler 15113t sich etwas ZahlenmaBiges nu19 schwer angeben, mail 
ist vielmehr namentlich in bezug auf den Uhrstand, der nach den Rusffihrungcn auf S. 153 
gerade fur diesen Teil der Reise mit einem erheblichereri Fehler behaftet sein kann, auf eine 

') Archiv der Deutschen Seewarte, 21. Jahrgang, Hamburg, 1898. (Bei cof 35" GO' ist sin Druckfehler!) 



Pehlerquellen der Positionsbestimmungen im Scholleneis. 

' Liingenbestimmungon im Treibeis. 

223 

____- 
M. Z .  

Grcon- 
wicli 

11 - 
- I 1  

I I/, - 
- 
- I 

2 - 
- 8  
- 8  

-- 8 
- ?'/a 

- 9  
- 7  

- 8  

- I O  

- 1 0  

- I O  

- 
- 9  
- ?'/a 

- I V ,  

- 7  
- 8r/a 

- 1 0  

- 6 1 1 2  

- 

- 9  
- 7  

- 9  
- 6. 
- 1'1, 
- 8  

- 

- 2  

_I_- -- .- 

Mittl. 
Orts- 
zoit 

Ostlilngo 

borochnct 
nach doni 

Schiffsjourn. 

__-I- 

Diffo- 
renz 

~ 

8 

- 37  
f - 7  

- 2 6  

+ 8  
+ 1 1  

+ 16 
+ I  

+ 7  

- 3  
- 5  
+ 2  

+ 4 0  
+ G  
- G  
.- 23 

+ I  

+ I  

+ r  
- 8  
+ZI 
+ 4  
4- 27 
+ '5  

- ' 5  

- 22 

0 

0 

2 - 

I - 

blob Schattzuiig angelviesen. Rucli der 13rcitenfehler karin eiiien 

1 R  
im Parullol 
ontspriclit 

Diff. 
in 
k m  

- 7.0 
4- 1.3 
- 4.2 
- 5.0 
+ 1.5 

+ 2.1 

+ 3.1 

0.0 

+ 0.2 

+ 1.4 
- 0.6 
- 1.0 

+ 0.4 
+ 7.7 
+ 1.2 

- 1.2 

- 4.5 
+ 0 . 2  

- 0.4 
+ 0.2 

+ 0 . 2  

- 1.G 

+ 0.8 
+ 5.4 

0.0 

-I- 4.1 

+ 3.0 
- 0 . 2  

- 2.9 

a L~ 

d 'p"1' 

fiir 

2 

I 

3 
a 
4 
5 

7 
2 

14 
11 
3 

11 

7 I/% 

22 

1 
1 3  

4 
G 

' 3  
5 
4 

19 
8 

2 7  

3 
G 
IG 
4 

35 
5 
9 
9 

I O  

gr613ei'en 13e trag erreichen, 
vielleicht inehrerc I3ogenniinuten, da nur wenige Bi~eit~enbestimmungeti vorliegen wid eine leid- 
lich zuverlgssige Intei*polution bei dem ungleicliiii~,Bigreii iind utistetigcn Treiben des Scliiffes, 
das durch I<ompaB und Log niclit koiitrolliert werden lronnte, uningglicli war. Zur Uerecliuung 
des Zeit- iiiid dainit dcs Lhgenfehlers, welchcr aus  d e r  Un s ic l ie rhe i t  d e r  Bre i te  resultiert, 
dient die Formel: 

d 1, 
I-- - - tg (r coscc t - tg ql cotg t, 
d Y  

Die Abliiingigkeit der G r d e  d L von 3' tind t lii13t sicli durch G i n  No~uogramm sehr 
beyuem veranscliauliclien ; es gctiagt hierbci, f tu  die 13reitte ciiien initt,leren Betrag (-65'1nq) 
einzafikhrcn. In dein Tableau ist der Ltingenfehler sogleich in Zcitsckuiiden ausgedrikckt ; man 
findet den letzteren, indein inan anf den Skalcii filr Deklinatioti und Stundenwinkel die ent- 
sprechenden Punkte aufsuclit iind durcli cine Grade verbindct, welche in der Verlii~igerung ~iacll 
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-- 
-- 
-- 

-- 

-- 

-- 

-- 
-- 

-- 
- 

rechts die Skale der Werte d t oder d L schneidet und eine direkte Rblesung des Zeitfehlers, 
welcher einem Breitenfehler von 1' entspricht, mit einer ffir den vorliegenden Fall mehr als 
ausreichenden Genauigkeit von etwa OH, I ermbglicht. In  der voraufgehenden Zusammenstellung 
der erhaltenen Liingen-Mittelwerte sind die dem Nomogramm entnommenen Betriie d L auf ganze 
Sekunden beigefogt. Bei Annahme eines Breiten-Unterschiedes von etwa 3', der wohl mbglich 
eracheint, kliiren sich die meisten Differenzen in den hier berechneten und den vom Schiffs- 
journal angegebenen Liingen sofort auf; n u r  einige Zweifel, die aber ohne erhebliche Uedeutung 

- 16 
16 

14 

13 
Y 

la 5 
(D 
ti 

11 
0 

--lo 2 
-- g E B 5 

- - 6  f a 
- - 7  

E' 
- - 6  $? 

(D 

4 p 

-- 3 a 

II 

? 
-0 

1 

0 

-1 

- 2  
Fig. 10. 

sind, bleiben bestehen. Hier kommen die Ltlngen ffir Febr. 14 und Mrirz G in Frage, die schon 
einen Breitenfehler von 5' und darfiber voraussetzen warden. 

Die  Bre i t enbes t immungen ,  welche in der Tabelle S. 218 bis 222 eingehend mitgeteilt 
sind, weisen in den meisten Fallen eine sehr gro8e Genauigkeit auf; die Unsichcrheit in der 
Annahme der Ortszeit kann nur sehr geringe Fehler im Gefolge haben, deren Diskussion hier 
nicht, erforderlich emcheint. GrbSer ist jedenfalls der mit seinem vollen Betrage eingehende 
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Pehler in der H~Aienmessung selbst, nnmentlich in denjenigeii lQillen, wo die Beolmclitung durcli 
Scliwaiikungeii der Scliolle uiid dainit des kilnstliclien Horizonts gestfirt wurdc. 

Dc?r Vollsttindigkcit wegerr sind liicr die Ikgebnisse der 13reitei1l~estimi~~i~11~eii nocali cininal 
msainmengestcllt irnd rnit den Angalmi des Schiffsjoui*nals vc~gliclien. 

Breitenbestimmungen im Treibeis. 

"Tag I Siidbroito 
Mittl. 

Ortsmittug 
nach dom 

diiffsiournal 

~ 

Tag 
Mittl. 

Ortsmittag 

Sildbroito 
nuclj doin 

Schiff sjourniil 
ban ormittnlt 

65' 29' 15" 
65 21 1 2  

65 I 53 
64 30 4 
65 13 32 
6s '9 31 

65 26 49 

65 23 28 

6 s  16 I O  

65 G 1 1  
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Eiskimm tiefe. 

Febr. 16 

Febr. 20 

Fehr. 26 

Marz 3 

M%rz 27 

Marz 30 

hi 
(beoh. m. kiinstl. 

Horizont) 
U1 
81 

'p 

260 18' 42"' 
911 48m 22s 

- I20 39' 58" 
-65 45 

I4 57 41 
13 2 I4 

-11  23 46 
-65 2 8  

14 40 1 2  

I 24 26 
- g I 2  32 
-65 32 

16- 37 23 
1 59 37 

- 7 ' 9  2 

-65 2 2  

22 3 0  37 
6 25 4 

+ 2  9 2 7  
-65 '9 30 

'5 I2 2 

9 9 58 
-+ 3 22 29 
-65 26 

h% 
(beob. Abstand 

ron derEiskimm: 
U% 
2, 
'p 

27= 34' 25" 
gh 34'" 40n 

- 12' 40' 11" 

-65 45 

1 1  49 49 
12 31 43 

- 11 24 13 
-65 28 6 

16 3 33 
1 37 48 

- 9 12 2 0  

-65 32 

I8 I 52 
2 13 41 

- 7 18 50 
-65 22 ' 

2 2  32 32 
6 33 37 

4 - 2  9 3 6  
-65 19 30 

9 28 I4 
I4 1 17 

f 3 22 47 
-65 26 

A U  
gegen wah're 
Ortszeit, aus 

hl 4 'p 
berechnet 

11 m n 
+ 5 42 4.5 

+ 5 42 11.8 

+ 5 36 35.9 

+ 5 37 41.4 

3- 5 29 52.0 

+ 5 32 54.7 

h, 
bereohnet aus 

U , + A U  

cp 
8% 

27' 30' 34" 

11  48 33 

16 I 19 

'7 59 15 

22 3 0  45 

r3 52 I 

Kimm- 
tiefe 

Augen- 
h6he H 
(Meter) 

3' 51" 

6 

I 16 

4.5 

2 14 

6 

2 37 

? 

1 47 

? 

9 16 

34.2 

. I__ 

Kimm- 
tiefe 

nach der 
Formel 

=107",7 

4' 24" 

3 49 

4 24 

IO 30 

Reoh. 

Iloch. 
- 

-0' 33" 

- 2  33 

- 2  1 0  

- 1  I4 

Es geht aus diesen Zahlen deutlich hervor, da13 die beobachteten Depressionen etwas kleiner 
sind, als die aus der Formel: K =  107",7 1/E berechneten. Leider fehlt bei zwei 13eobachtungcn 
die Angabe der Augenhbhe; es steht aber zu vermuten, da13 lctztere zwisclien 4 u r d  6 m 
betragen hat, so Cia13 audi  diese Messungen eine kleinere Depression crgeben. Eine Ausgleichung 
der heobachteten Eiskinimtiefen fi.lhrt zu der Forinel: K =  SVVH. Der TJntcrschiecl in der Konstanten 
gegentiber der beim freien Oman kann zweierlei Ursaclie haben: erstens w&re es ni&$cli, da13 
das aus dem Meere herausI*agende Scholleneis eine Verkleinerung des Gesichtskreiues uncl clarriit 
auch der Kimmtiefe zur Folge hat;  zweitens aber kbnnte der Koeffizient der terrestrischeii 
Refraktion (x) von dem gebriiuchlichen Werte 0,13, welcher der Formel K = 107", 7 1/tl zugruiide 
liegt, bei der Sonderheit des im sUdlichen Eismeere herrschentlen Atmosphiii~enzu~tandes erheblirli f'--IT 2 (1-x) h und man verschieden sein. Die Depressionsforinel lautet allgemein: K" = - sin 1" 

erhalt durch Vergleichung mit der Formel: K=861/h den ziemlich hohen Wert x=0,45. 
Rechnet man i? nur ails der einen Depression Lei 84,2 m Augenhbhe, so crgibt sic11 

K2 
I-x= 15.8741 -h- = O , G 8 ,  also x=O,32.  



Depression dor Eiskimm. 227 

Diesel. Betrag des lZefrrcktionskocffizientcn irri stidlichen I3ismcei* ist durcliairs niclit i i i i ~ ~ ~ I i r * -  

scheinlich ; er ist vertnutlicli richtiger a19 0,45, denii die aus den T3eobaclitungcii bei geringer 
Augenhtrhe abgeleiteten Eiskimintiefeii sirid von den Zufiilligkeiten bei der Eisforiuation ~iatur- 
geinii13 weit mehr beeinfluat, als bei den Messungen aus der Tonne. 

Das Ergebnis dieser Untersucliungen ist liiernach folgeridcs: filr .die Zwecke der N:wigation 
geniigt es im allgemeinen, den Unterschied zwischen der Depression der Eiskimni und des freien 
Meereshorizonts zu vernaclilassigen. Die erstere Depreslion ist h i  geringer A ugenliblie 
Schwankungen bis Zuni Betrage rnelirerer Bogentniniiten uliterworfen; dic Uirsicherlieiten werden 
init der Zuiiahnie der Augerilitrhe geringer. , 

IV. Die Fahrt des ,,Gauss" auf See und im Eise. 
An die Mitteilung der astronomischen Bestinin-~ung von festen Stationen iiii dritten Ahschnitte 

so11 der vorliegende vierte die der ozeanischen eclilieBen, also der Ortsbestiinmtingen, welche 
wiihrend der Falirt des ,,Gauss'* teils durch die Ueobaclitung von Himmelskarpern, teils 
durch Peilung vori Landpunkten, teils durch die Ftihrung des Bestecks mit 1CompaB und Log 
gewonnen worden sind. Ich werde dabei der 1Eeilie iiach zuniichst die methodischen Grundlagen 
ertjrtern, auf welchen die abgeleiteten Positionen beruhen, sodan11 diese selbst lnitteilen und zwar 
iniiner f u r  den Mittag jedes Tages der Seefahrt, wiihrend die aul3erdem abgeleiteten vierstthidigen 
oder noch dicliteren Zwischenstationen, soweit sie interessiereii, in den pliysischen und biolo- 
gischen Spezialberichten dieses Werkes zur Mitteilung koiiimen, und drittens den so festgelegten 
Weg des ,,Gauss" diskutieren nach seineu physischen Eig~iitiiiiiliclikeiten, seineiii Verhiilt,nis zii 

sonstigen Bouten in gleichen Gebieten, sowie nach seiner Bewtiltignng durcli die Expeditiori und 
ihr Schiff. Die Darstellung gelit von den vorangelienden astronoinischen Ergehnissen au8 rind 
fiihrt fiber Fragen der Nautik und auch dcr praktisclien Navigation zu den ozeanographischen 
l'robletnen und Ergebnissen hinilber, welche in einein folgenden Teile dicses Weikes behandelt 
werden. 

1. Die methodischen Grundlagen. 
Wie iil)lich3 ist uucli auf dern ,,Gauss" jede nu19 niogliclie Gelegenheit zur Ortsbestiiuinring 

wehrgenotnrnen worden. 
In Siclit von Land erfolgte die Bestimtnung drirch Peilung bekannter  rAulldpuukte.  

Die geschiitzte lhtfernung rind die nach dein Kompafl dorthin geincssene liichtung, bzw. zwei 
o'der inelirere 12icht8ungen riacli belrannten Punkten fur sich dlein gehen den Ort des Schiffes, 
wobei die brtliche Abweichnng der Magnetnadel vou der asti*onoiiiischen Nordricliturig entweder 
einschlieSlich ihres von dein Eisengehalt des Schiffes lrerrillirenden Teils gleiclizeitig nach der 
Sonne gemessen oder untei, Anrechnung ilires von dem Eisengchalt des Scliiffes staminenden 
Teils, also der Deviation, die oft !)estiiniut wiirde, a u ~  den Seekurten entrioininen wurde. 

Aid  solchen l'eilungen von Landpu~ikten beruhen von den in der Tabelle (Seite 232 E.) init- 
geteilten Orten die Mittagspositionen des ,,G:Luss" voin 31. Augiist,, 8. mid 31. Dezetnber 100 1 ,  
vom 31. Mai, 8. Juni und 20. November 1003. Die emte benilit auf l'eilungen nnch der 
Insel Porto Santo bei Madeim und nach Pargo Point auf Madeira selbst ; die geographische 
Liinge voni 8. Dezetnber 190 I beruht auf einer Peilung nach Lions Head hei Kupstadt rind eiuer 

89* 
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damit gleichzeitig gemessenen astronoinischen Ijreite; die Position vom 3 I .  Dezeniber 190 1 
beruht auf Peilungen nach bekannten Punkten von Il;erguelen, die vom 31. Mai 1903 auf einer 
Peilung nnd der geschiitzten Entfei-nung von dem Hafen-Feuerturm bei Port  Natal, .die Position 
vom 8. Juni 1903 auf Peilung und Entfernungsschiitzung nach Kap Agulhas und die vom 
20. November auf Peilung und Entferriungsschatziing nach dem Edclystone-Feuerturm im Englischen 
Kanal. Rei der Ansegelung von Kusten und Inseln sind naturlich noch zahlreiche Zwischenpositionen 
des ,,Gauss" aul3erhalb der Mittagszeiten durch Peilung bestimmt worden, die rrieist monientanen 
navigatorischen Zwecken dienten und daher nicht besonders aufgefiihrt worden sind. 

Die rneisten sonstigen Mittagspositionen des ,,Gauss" beruhen auf H6henmessnnge  11 d e r  
Son ne ,  durch welche die geographische Breite iini die Mittagszeit, also hei der Kulmination, 
die geographische Liinge durch Bestimmung der Ortszeit, und ihrer Differenz gegen die von den 
Chronometern angegebene Greenwich-Zeit am Vor- und Nachmittag nahe atn 1. Vertikal fest- 
gestellt worden ist. Die so gemessenen geographischen Liingeri gelten natarlich ftlr die Zeiten 
der Messung; sie sind dann durch das Besteck auf die Mitt?agspositionen iihertragen worden, 
so da13 deren Liingen wenn rnsglich auf Mittelbildung ais  den am Vor- und am Nachmittag 
gemessenen Liingen beruhen. Falls des Wetters -wegen nur eine Messnng ausgefiihrt wcrden 
konnte, mu13te die Obertragung einseitig von dieser erfolgen. 

Die Methode dieser Messungen lnedarf keiner Ertirterung. Sie erfolgte rnit Sextanten tilm 
der Kimm, d. h. rlem Niveaii des Meeres, in der fiblichen Weise und wurde in der Regel von 
zwei Schiffsoffizieren gleichzeitig ausgefuhrt. 13ei der Liingenbestirnmung wurden von jedem 
mehrere Hahen, meistens drei, gemessen, die fur die Reduktion gernittelt wurden, was bei der 
auf See erreichbaren Reobachtungsgenauigkeit auch ausreichend ist. Liingere Zeiten hindurch lie13 
ich die einzelnen Beobachtungen 21119 gesonderten Reduktion notieren, doch ergab das keirien 
Vorteil ftir die Ableitung der Resultate. Bei den Breitenbestimmungen wurden die I~ulminations- 
hshen der Sonne abgewartet. Von den Eigenarten der Beobachtungen im Eke iiber der Eiskimrn 
ist schon die Rede gewesen (S. 2 16 ff.). Aufmerksamkeit erforderten die I3reiteribestitnmungen am 
Aquator, weil die Sonnenhshen sich dort auch am Mittag verhtlltiiismiiil3ig schnell iindern, zumal 
derselbe auf der Hin- wie auf der RUckreise nahe dem Aquatorstand der Sonne selbst passiert 
iind auf der Riickreise zwecks ozeanographischer Arbeiten bei der Romanche-Tiefe wiederholt 
geschnitten wurde. 

Die geographischen Breiten der Mittagspositionen konnten, soweit sie auf Sonncnhshen be- 
ruhen, direkt aus dem Schiff'sjournal in  die nachstehende Tabelle iibernommen werden. Die 
geographischen Langen, welche ini Schiffsjournal von den Chronometerstiinden ausgehen, die 
wiihrend der Expedition gefilhrt wurden, muaten dagegen korrigiert werden. Die I)ifferenzen 
zwischen den endgultigen Chronometerstiinden, die nuf S. 153 ff. mitgeteilt worden sind, gegen die 
im Schiffsjournal geftihrten geben die Korrektionen in ZeitmaB, welche anzubringen waren. 

Wt ihrend  d e r  S e e f a h r t  von Kap Lizard bis zur Eiskante und von dieser zuriick bis 
Kap Lizard ist die astronomische Bestimmung der Mittagsposition des Wetters wegen nur an 
20 Tagen ganz ausgefallen, und an drei weiteren Tagen ist nur die JZreite bestimmt. Fiir 247 
Fahrttage in Summa ist das nicht viel. Von diesen 23 Lacken liegen 20 im GeLiete der West- 
winde und nur 3 in den Passat- und Kalmenzonen. Die 23 Lticken wurden aus dem Besteck 
ergtinzt, iind zwar immer durch Mittellddung ails den Endpunktcn des ZII ihrien vorw&rts von 
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del- letzten vorangehenden und zu itiiien rizcltwlirts von der ersten folgende~i :istrononiisclien 
Position gefillirten Bestecks. Einmal ist die astronomische Bestimmung inelirere Tage hinter- 
einander ausgefallen, so da13 die Mittagspositionen des 21., 22. und 23. April 1903 zwi~chen 
den astrononiischen Bestitnmungen des 20. und des 24. April intei*poliei*t werden inufiten. Hier 
licgt die gr6Bte Unsicherheit der Route. Der ,,Gauss" befand sich duinals zwischen l<ei-guelen 
iind St. Paul, also noch iin Gebiete der Westwinde. In drei anderen Fiillen handelte es sic11 
um den Ausfdl von zwei Mittagspositionen, in den iibrigen imnier nul' von je einer. 

. Weit ungtinstiger gestaltet sich das Verhsltnis im E i se ,  da hier voii 68 Tagen, wclche die 
Itisfahrt in Suinma gedauert hat, an 3 1 Tagen die iistronomische Uestininiung der Mittagsposit>ion 
ganz ausfiel und an 2 weiteren Tagen n u r  die geographische I3reite bestininit werden konnte. 
Zwischen dem 17.  und 21. Februar 1902 fehlen 3 Tage hinte~*einander, zwisclien dein 8. und 
16. Februar 1903 gar 7 Tage, zwischen den1 20. iind 25. Februar 1903 4 Tage, zwischcn deni 
10. und 13. Miirz 2, zwischen dem 27. uiid 30. M&rz 2 iind zwischen deni (i. und 10. April 
1903 wieder 3 Tage. Die gr(il3te Liicke von 7 Tagen 
war insofern weniger empfindlich, als der ,,Gauss" sich duinals noch in Sicht des Westeises vor 
dem Kaiser Wilhelm 11.-Land befand und seine Positionen nach Randpunkten desselben 
kontrollieren konnte. 

Sonst war die Inteiyolutiou zwischen deli ustrononiischen Positioneii im Eise schwierig, d i ~  

das Uesteck hier zum gr(i13eren Teile auf Sch~tzung beruhtc. Denti die Wege setzten sic11 dol% 
am kurzen Fahrtstrecken und aus Driften zusammen. Ftir letztere war die Weglgnge gar nicht 
und die lliclitung selten selbstllndig, d. h. unabhgngig von der] astronouiischen Positionen, zu 
bestimmen, zurnul sie anch bei Wind nicht gcnau init dessen Richtung zusainmenfiel. Aiif den 
Fahrtstrecken aber blieb die Wegllingc ebenfalls unsicher, weil das Log des Eiscs wcgen nieistens 
nicht benutzt werdeii konnte, und desgleicheri die Richtung, weil die Kurse d:tuernd wecliseltcn, je 
nachdem die Waken verliefen, so daB eine niittlere Fahrtl.ichtnng schwer abzuleiteii wa19. Gclegentlicli 
lie0 sich der Fortschritt nach Eisbergen oder Eisbei-ggruppen bestimmen, cloch war diese Auskunft 
unvollkonimen, weil die I3erge sich selbst bcwegten. So blieb auf den l~alirtstrccken hliufig 
und auf den Driftstrecken imnier nichts anderes izbrig, als zwischeii den astronomisclie~~ l'ositiorieii 
proportional der Zeit zu interpoliei*en. Wo I<ui*se wid Wegliingcn vorliegcn, sind sie ttber 
natilrlich zur Interpolation benutzt worden. Die im Eise tatsiichlich zurtickgelegten Wegliingcn 
sind naturgetnlifi gr6Ber als die Abstliiide dcr Mittagsposit,ionen, weil zwischen denselbcii auf 
immer wechselnden ICursen gefuhren wurdc und auch die Driften nicht geradlinig \wren. Fi\r 
die Fahrtstrecken liefien sicli die Differenzen teilweisc feststellen, fitr die Driftsti*ecken nicht,. 

Nachdem s&mtlichc Mittagspositionen feststanden, xurdcn t l  i c  v i  e rs t i r  n d  ige  n Orte da- 
zwischen, also die Positionen des ,,Gauss6L for die Zeiten des Wuclitwechsels 11111 4hp., Shp., 
Mitternacht, 4% und 13% aus dem I3estecl: abgeleitet, aber nur far die Zeiten der Seefithrt, niclit 
fill* die im Eise, (la liier die Mittugspositioncn nalie genug beieinander liegen, um :tile duzwisclieii 
ausgefilhrten Arbeitcn 1.11 lokalisieren, wid die Interpolation ini Eise der soehen erwiilinten Un- 
sicherheit wegcn nicht nodi weitel- spexialisiert werden sollte. 

Die vierstilndigen Positionen wiirden znnlichst von der vorausge2ienden Mittagsyosition tu is -  

gehend ails deni wahrcri T<iirs wid der aus der Loginessung cntnomnienen Distanz tiurch Ad'- 
tnachung des Bestecks aus Einzelkursen abgeleitet und zwar imnie~  his ziir niiclisttfolgenden 

I n  den iibrigen Fallen felilt je ein Tag. 
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astronomischen Mittagsposition einschlieBlich. Der so erhaltene Wert dieser letzteren weicht 
dann urn die Besteckvers;?tzung von dem astronomischen Werte des Ortes ab. Der Betrag 
dieser Versetzung wurde nun auf alle vierstlindigen Povitionen zwischen den einschlie4enden astro- 
riomischen Mittagsorten verteilt. Die so erhaltenen Werte and bisweilen noch weitere ebenso 
abgeleitete Stationen dazwischen sind in den Arbeiten fiber die physischen und biologischen Er- 
gebnisse der Expedition benutzt worden. Ihre Mitteilung in extenso hier darf unterbleiben, 
weil der Weg des ,,Gauss" durch die Mittagspositionen genogend charakterisiert ist. 

Die Verteilung d e r  Bes teckverse tzung ist in der Regel linear vorgenommen worden, 
also proportional der Zeit, mithin so, da13 z. B. bei einer 24stiindigen Versetzung von 24 Seemeilen 
in Breite jeder vierstondigen Position 4 Seemeilen, also 4 Breiteminuten, zugerechnet wurden, wo- 
durch dann die Differenz zwischen der berechneten und der astronornisch beobachteten Breite 
der folgenden Mittagsposition verschwand. Nur vereinzelt lagen in bekannten Strdmungen oder 
anderweitigen Momenten der Versetzung durch Winde oder Schiffsman6ver besondere Gri'tnde 
vor, aus welchen von einer linearen Verteilung abgesehen werden mubte. 

Ich habe mir dieFrage vorgelegt gehabt, ob dieZeiten der Ruhe, in welcheri der ,,Gauss'( 
zum Arbeiten still lag, und die Zeiten seiner Fzlhrt be i  d e r  Ver te i lung  der  Uesteckver- 
setziing verschieden  Z U  b e h a n d e l n  w & r e n ,  habe jedoch davon a&esehen und zwar aus 
folgenden Grunden. 

Die Kesteckversetzung beruht weseittlich auf den Meeresstrijmungen und auf den Windeti. 
Die ersteren wirken auf das Schiff in der gleichen Weise, ob es ziim Arbeiten still liegt oder 
sich in Fahrt befindet, da sich in den Strtrmungen die ganze Wassermasse, in welcher das 
Schiff sich befindet, mit diesem vorwgrts bewegt. Dei der Verteilung der Besteckversetzungen, 
die von Meere ss t rdmungen  herrifihren, ist mithin kein Unterschied zwischen den Zeiten der 
Fahrt und der Buhe vorhanden. 

Anders lie@ es bei den B e s t e c k v e r s e t z u n g e n  d u r c h  die Winde ,  wie man im b e  
beobachten konnte. Die Schollen trieben im Winde schneller als das Schiff und dieses wieder 
schneller als die Eisberge. Man konnte das fiir die Schollen an der Lage und Form der neuen 
Waken erkennen, die in Lee  des Schiffes und der Berge entstanden, wghrerid die schnelleren Be- 
wegungen des Schiffes imi Vergleich mit denen der Nerge durch Wind direkt zu beobachten 
waren. Das Schiff trieb dabei verschieden, je nach seiner Lage zum Winde und jeclenfalls langsamer, 
als das Wasser selbst, wie man aus dem Treiben der Schollen erkannte. Es bewegte sich mithin 
in der Winddrift nicht wie in Meeresstromungen mit der umgebenden Wasserrnenge, Roridern durch 
dieselbe hindurch, weil sein Treiben eine andere Geschwindigkeit hatte. 

Wenn das Schiff nun i n  Fahrt ist, wird diese Geschwindigkeitsdiffererenz des 'I'reibens a18 

Fahrtgeschwindigkeit erscheinen, nicht in der Versetzung, und ihrem Betrage nach durch das 
Log gemessen werden, da sie, wie die Fahrt selbst, durch, nicht mit detn Wasser erfolgt. 
Nur soweit dah Schiff mit der Winddrift des Wassers Schritt h&lt, wird sein Treiben nicht als Fahrt- 
geschwindigkeit, sondern in der Besteckversetzung erscheinen. Wiihrend das Schiff still liegt, 
wird sie aber ganz in der Besteckversetzung auftreten, da sie ftir sich allein durch das Log nicht 
gemessen wird. 

Somit ist die Versetzung durch Winde wegen ihrer Ermittelung durch das Log, also a u s  
r e e h n e r i s c h e n  Grtindcn, eine verschiedene, wenn das Schiff f&hrt oder wenn es zum Arbeiten 
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still liegt, und zwar ist sie im letzteren Falle re la t iv  grbBei-, weil im ersteren nur ein Teil als 
Versetzung erkannt wird. Dazu kommt, daB in beiden Fallen auch die mechanische ,  
vcrsetzende Einwirltung des Windes selbst eine verschiedene ist, nainlich bei einern Schiff in 
Rrihe in d e r  Rege l  nun ger inger  als bei einein Schiff in der Fahrt. In ersterern li’alle ist die 
Segelfihung aut’ ein Minimum beschrankt oder ganzlich eingezogen und das Schiff so gelegt, 
daB der Wind von vorne einfallt, wahrend in der Fahi% dieses riur ausnahnisweise der Fall ist 
und die Windkraft gi-6Bere Angriffsflachen hat. 

So ware es aus verschiedenen Granden gerechtfertigt, bei Ableitung der viersthidigen 
Positionen die Besteckversetzung durch Winde nicht linear zu verteilen, sondern ungleich, und 
fiir die Zeiten der Fahi% a m  dem rechrierischen Grunde weniger und aus dem niechanischen 
mehr davon anzusetzen als filr die Zeiten der Ruhe. Die Differenz wird bei verschiedener Schiffs- 
belastung, Fahrtrichtung uiid aus anderen Grilnden eine verschiedene sein. Die obigen Erwllgungen 
gelten filr den Fall, daB die Drift durch Wind der Fuhrtrichtung des Schiffes gerade entgegen- 
gesetzt ist, doch ist es wohl nicht notwendig, auch andere Flllle hier zu erbrtern, da nur einfaclie 
Winkelfunktionen dab4 in Betracht kornmen. 

Fur den  vorl iegenden prakt i schen  Zweck habe  ich von einer  ungleichen Ver- 
te i lung  abgesehen,  weil sich Besteckversetzung durch Wind und durch Strbinuiig haufig nicht 
trennen 1aBt und auch die Verschiedenheiten der Besteckversetzung dui*ch Wind bei Fahrt und bei 
Ruhe schwer gegeneinander abzugrenzen waren.. Aus der Differenz der Positionen des Bestecks 
und der astronomischen Bestimmungen folgt nur die Summe aller Versetzungen. Die Sache ist 
indessen von Interesse und einer theoretischen Untersuchung wert. Die Gr(r13e des Schiffes, sei11 
Tiefgang, seine Ijelastung, Lage, Geschwindigkeit, Segelftihrung und andere Moniente, namcntlich 
rtucli die Richtung der Versetzung intifiten dabei herlicksichtigt werden. Icli hoffe, daB diescs 
Problem seine Bearheitung finden wird. 

Hier durfte es auch deslialb veimachliissigt werden; well die daraus resultiereiideii Roy- 
i*cktionen der Povitioiien kleiner sind als deren Fehler. Denn die grtrflte 13esteckverset,zung, die 
wir gehabt, betmg etwa 10 Seemcileii in 4 Stunden, uiid liieivon ktime fur die i~iclit lineare 
Verteilung iiur (lei* Teil in Bctraclit, welcher von den Winderi he r r~hr t ,  also von 1 o Seeiiieilell 
riur eiii Teil, so daB die abgeleitete Position init Gr6Ben zu verbessern wire, die Differpllzeli 
zweier Bctriige bestelieii, die nu r  Teile der Gesaintversetzung sind und jc 4 bis G See~r~cilcll ill] 

Maximum betragen mbgen, walirschcinlich w7c!niger. Ilire Differeiizcn sind dann von der niichst 
kleineren Gr~Benordnung, itlso h(rchstens etwu 2 Secriieilen gr.013, und komtiic~l iiicht in Betra~~lit, 
(1s die astrononiisclicn Positioiicii zur See doch sicher innerhall) 4 Secineilen rlngenau sind. Voli 
grOBerer. Bedeutrrng wUrde der Gegenstand da sein, wo es sich um die Ahleitung voti Strmiungcn 
:ws Besteckvmsctzun~eii handclt, worauf ich an anderer Stelle zuriickkoiiimeii werde. 

Ober die G c.ntuigkeit> d e r  i n  del* ‘Xabelle rn i tge te i l ten  Pos i t i onen  ist es itn iibrigen 
schwer, A ngaben zu machen. For Fehlerbeiwhnungen reichcn die nuutischen Ortsbestiminuiige~i 
der Natur der Sachc? nach nicht ; 1 ~ .  Gelegcntliclie I<ontrolleii, die icli ini Eise mit l’risiiien- 
kwis uncl k(lnstlic1iein Horizont ausfilhren konntc, lieBen filr die Beobachtungen der Schiffs- 
offiziere G euauigkeiten von 1 his 2 Seemeileii (Breiteminuten) ci*ketiiien. Auf holier See dtii*ften 
h i  schwerern Wetter uuch gr6l3ere Fehlcr vorgekoinmcn sein, docli inochte ich bei der diircli 
die Scliiffsoffizici*c :iuf die Oi~t,sl)c~st~iiiimuiigcii vei*wcndeten Milhe, bci der Soigfalt ilirci- NtLvi- 
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gation und der Sicherheit iinserer Chronometerstiinde die Feh le r  d e r  astronomischen Mittags- 
position en des ,,G au 8s" auf h 6 c hs  t ens 5 Seem eil en (Breiteminuten) veranschlagen. Meistena 
werden sie kleiner sein. 

Fur die dazwischen interpolierten Orte des ,,Gauss" treten zii den Fehlern der beiden ein- 
schliel3enden astronomischen Positionen von ,je 5 Seeineilen noch die Fehler des Bestecks selbst 
und Uiisicherheiten in der Verteilung der Besteckversetzung, wghrend die Fehler der Versetzung 
selbst schon in den Fehlern der astronomischen Position enthalten sind. Die Fehler der Verteilurig 
dQrften hochstens 1 Seenieile betragen und die Fehler des Bestecks wenig mehr, so daS der Gesamt- 
fehler der zwischen 2 astronomischenPositionen des,,Gauss" in te rpol ie r ten  O r t e  auf 6 his  7 See- 
meilen zu veranschlagen ist. Im Mittel w i d  man mit dieseri Betriigen rechnen dorfen und die 
Genauigkeit der Gauss-Positionen damit nicht zu hoch veranschlagen. Fur die mitgeteilten 
geographischen Breiten gibt diese Zahl unmittelbar den Betrag der Unsicherheit in Breiteminuten, 
wglirend for die Liingen sich der Betrag der Unsicherheit in Liingeminnten durch Division der 
obigen Zahlen durch den Kosinus der Breite ergibt. 

2. Mittagsorte und Besteckversetzungen des ,,Gauss". 
Die astronornischen Positionen sind in der nachstehenden Tabelle in gewshnlichem Druck, die Be- 

steckorte in.  kursivem und die durch Landpeilung gewonnenen in fettem Druck angegeben worden. 
Die mitgeteilten Besteckversetzungen beruhen zum gr6Sten Teil auf wiihrerid der Fahrt ge- 

machten Berechnungen der Herren H. RUSEB, W. LERCHE, R. VASEL und L. OTT. Bei denselben 
beruhen die geographischen Lringen freilich noch auf den alten Chronometerstiinden, doch war 
das bei den Besteckversetzungen gleichgilltig, weil in diese j n  nur die Differenzen der Liingen, 
also der Chronometerstiinde, eingehen und die neuberechneten Chronometerkorrektionen for auf- 
einanderfolgende Positionen in der Regel gleich sind, bei der Subtraktion der IAngen also fort- 
fallen. Nur die Versetzungen habe ich neu berechnet, wo zwei aufeinandcrfolgende Positionen 
wesentlich ungleiche Liingen korrektionen erhielten. 

Als Resteckversetzung for 24 Stunden gilt im Schiffsjournal und damit auch in den nach- 
stehenden Tabellen die Differenz zwischen der astronomischen Lage eines Mittagsortes und seiner 
aus Koppelung der wahren Kurse fiir 24 Stunden von der vorengehenderi Mittagspositioii aus 
gewonnenen 13estecklage. Wenn nian die Besteckpositionen durch Aufmachen des Ijestecks 
nach Einzelkursen berechnet, wie ich es for die vierstandigen Orte und diejenigen Zwischen- 
stationen getan habe, an welchen wissenschaftlich gearbeitet ist, so werden die Mittagsorte and 
damit auch ihre Differenzen gegen die entsprechenden astronomischen Positionen, also die Ver- 
setzungen, etwas anders als bei Koypelung, doch sind die Unterschiede gering und kiinnen hier 
vernachliissigt werden. Nur bei Ableitung und Diskussion von Strfimungen wUrden sie gelegcnt- 
lich in 13etracht kommen, doch wiirde man dafiIr die Positionen auch ails den gesteuerten recht- 
weisenden, nicht aus den wahren .Kursen herleiten rnljssen ; die letzteren geben wohl die genaueron 
Schiffsorte, da in ihnen der lokaleri Abtrift Hechnung getragen ist, und sind deshalb for Ableitung 
der Orte zu benutzen, doch tritt h i  ihnen der Teil der Drift natiIrlich nicht mehr als Versetzung 
hervor, welcher beim wahren Kurse von vornherein in Ansatz gebracht ist; so da13 die wnhre 
Versetzung iiin ihri xu klein wird. Rei I-Tcrleitung von Strlimungen aus I3csteck\.clrsetznngeri ist 
dieses wohl zu beachten. 
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Wo astronomische Positionen fehlen, gelten die T3esteckvcrsetzuiigeii niclit filr 24 Stnnden, 
sondern filr die Zeit zwischen cleii beiden niichst einschlicl3enden asti*onomischen 13estiminungen. 
Filr die Seefalirt ist Riclitung und St&i*kc der Versetzring n:iclistehcnd daiin aicch als Suinrne 
fur die game Zwischenzcit angegeben worden; firr die Eisfalirt wuide die Summc gleicliiniifiig 
auf die einzclnen Tage cler Zwischenzcit verteilt. Dieses crschieii in1 Eise znliissiger ills bei der 
Sccfalirt,, weil die Vciwtzungen ltleiner uiid riacli IWitung mid Stiirke iin allgetneinen gleich- 
iniiBigei* waren. Eine niihere Diskussion ist in dein folgenden (11-itteii Abschnitt iiber die phy- 
sisclien Verliiiltnisse der G uiss-Route gegeben worcIei~ I-Iier lttsse ich zuniichst die Tabellen folgen : 

n) Yon Ihp Liznrcl bis zur Winterstation. 

Mocrcsgobiot 

Engl. Kana1 

Nord-Atlantischo 
Ozoan 

Iloi Mndoira 

Wostl. v. Cunarei 

13oi don Kap- 
vordon 

1901 
Aug. I 9  

20 

2 1  

22 

23 

24 

2 5  
2 6  

27 
28 

29 
30 
31 

Sopt. 1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

I 1  

I7 
18 

19 
2 0  

2 1  

22 

23 
24 
25 

2 G  

27 
28 

2 9  

I3rcito Ango v. Gr. 

Z3 37' w 
8 49 

3 3  

1 0  14 

1 1  27 

11 55 

12 46 
13 IO 

14 5 
15 2 

16 9 
17 7 
17 49 
1 8  G 
18 47 
19 44 
20 34 
21 1 5  

21 48 
22 29 
23 15 

24 14 
24 58 
25 23 

25 9 
25 2 

25 1 2  

2 3  5 s  
22 45 
2 1  27 
20 17 

19 22 

18 so 
17 20 

17 46 
I 7  38 

I2 10 

Ikxitockvorsotzung 

Iiichtung 

N 73 W 
s 5s w 

44 
44 

s 73 0 
S 1 3 W  
S G O  
s 58 w 
s 4 0  
S 2 6  W 

45 
s 4 1  0 

S 
s 21 w 
40 
3' 
25 

48 

25 

85 
w 

2 2  

8 52 b' 
2 1  

Stitrko 

Soonieil. 
14 
8 

1 5  

14 
7 
I G  
7 

' 5  

'3 
14 
4 
4 

1 5  
'9 

G 
17 

' 3  

15 
14 

I2 

. I O  

12 

I 1  

1 2  

- 
21 

12 

20 

2 0  

17 
1 2  

1 2  

18 

8 
Y 

Verso 
Toric1 

Wind - 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

0 

0 

0 

- 

I T  
I T  

I T  
0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

I&) 
t niit 
5trii- 
nnng 

7 
> 

1 

I 
0 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

0 

I 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

1 

- 
T 
? 
I 

1 

I 

I 

I 

I 

1 

- 

13oniorkrmgon 

Riscuyiistroni ? 
Canarionstroni 
Canarionstroni doutlicli 

Nordost Passut doutlich 

Nordiiquut,orialstrorn 

Endo des Nordost-Pussnts 

Endc dos Nordiiqiiatoriiilstrolns 
Guincastroni 3 
Sildwcst-Monsnno boginnon 

Ciuiiionstroni doutlioli 

Sildost-l'ussat boginnt 

Guinoiistroni cndigt. 

1) Eino I in do11 untcnstcltondcn Iioilion bedcutot allgcnioin ludiglicli ungofliliro Oboroinstiininung dor lliclitung dcs Windos 
bzw. cinor bokannteii Strtiniitng tiiit dor Vorsctzung, oino 0 don Mwigol an Oboroinstinimung, olino cinoii Grad dor Obor- 
oinstitnmung odor Abwoichung imzudouton. 

Doiitrioliu 8lldpolur-Expoilltioii. 1. Gooyru]iliio. 80 
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Meeresgebiet 

Sad-Atlantischer 
, Ozean 

West v. Ascensioi 

Siid-Atlantischer 
Ozean 

Westv. St.Heleni 

Ost v. Trinidad 

Kapstadt 

1901 
Sept. 30 
Okt. I 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

2 

1 0  

I 1  

I2 

I3 
14 
1 5  
16 
'7 
18 
'9 
2 0  

' 2 1  

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Nov. I 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

2 

I O  

I 1  

I 2  

I3 
I4 
I 5  
16 
'7 
18 
I9 
2 0  

21 

22 

Dez. 8 

Breite 

0" 55's  
o 6 5  
0 5 0  
I 31 
2 42 
3 36 
4 35 
5 59 
7 24 
8 5'  

IO  14 
11 19 
12 19 
I 3  1.5 

14 3 
' 5  7 
16 9 
16 54 
r8 8 

'9 1 

2 2  7 
23 33 
24 59 

2 0  20 

25 54 
26 5 1  

27 29 
28 20 

29 I 

29 54 
30 2 1  

31 9 

32 3 
31 2 0  

32 8 
32 5 9 '  
33 25 
33 41 
34 3 
33 4 7  
34 40 
35 10 

35 24 
35 32 
35 32 
35 39 
35 48 
35 53 
35 27 
35 1 5  

34 37 
34 9 
34 25 

26 59 

31 46 

Liinge v. Gr. 

17°47'W 
18 IS 
'7 52 

'7  0 

'7 I3  
16 45 
16 48 
'7 39 
18 7 
I 8  I4 

18 34 
1 8  46 
18 56 
13 I O  

19 31 
19 43 
19 47 
29 54 

18 24 

2 0  0 

20 I2 

2 0  35 
2 0  5'  
2 0  34 

2 0  5 
18 I8 
17 6 
I 7  45 
17 16 
16 37 
15 16 
I4 2 

12 30 
IO 56 
9 18 
8 23 
8 28 

7 37 
6 28 

5 2  
3 5  
2 33 
0 I4 
2 33 0 
4 21 
5 4s  
7 7  
8 16 

I3 5 
14 6 
I4 37 
15 26 
17 2 6  
17 41 

I O  20 

Resteckversetzung 

Richtung 

N 86 W 
s 85 W 

45 
s 23 0 
s 45 W 

59 
W 
W 
W 

N 2 2  W 
S 64 W 

35 
s 80 W 

W 
s 85 W 

W 
W 

s 80 w 
{S 82 W 

W 
W 
W 

s 1 9 W  

28 
0 

(N 47 W 
s 50 W 

33 
S 1 6 0  

0 
S 

s 32 0 
0 

S 7 9 W  
s I 3  0 

N 79 0 

- 

- 

39 
I 8  

s 18 0 
18 
I O  

2 1  

N 
S 76 0 

{s 67 0 

{s  25 0 
N 63 W 
N 4 2  0 
N 49 0 
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3. Anlage, Verlauf und Eigenarten der Gauss-Route. 

Die Gauss - Expedition hat naliezu 28 Monate, zwei Jahre und 4 Monatc, ge\v~lirt., voil 
dencn rund 14 Moiiate auf dc11 Aufcntlialt in1 Eke, 10 Moiiute :iuf die Falirt und die Arbeit,cii 
im Atlantisclien irnd Indisclien Ozean, 4 Monttte aiif Stationen bei Inseln und iiii Kapland ent- 
fallen. Nur die IJSIfte der Zeit wordc also ini eigentliclien Arbeitsgebiet zugebrucht, die :indew 
Hulfte fiir den Weg dorthin und yon dort zurllck, sowie auf einfiilirendc Arbeitm in die Problerne 
der Antarktis verwandt. 

Bei einer arktisellen Expedition wAre dns Verhliltnis der Reisc ziiin Anfentlialt in deni 
Polargebiete naturgcmg13 unders, wenigstens wenn sie von Europa ausgelit, \veil der Weg cin 



d 
0 

a 
W 
F 

.- 4 .e 

q" 
i: 
cd 
0 c a 
m 

M 

:a 

Q) 

rn 5 
Y a 
B 

0 * 
e a  

I 

Routeu und Aufenthalte des ,,Gaussy 

Kiel-Elbmiindung mit Aufenthalt 1901 
Elbmiindung-Lizard 
Kap Lizard-Porto Grande (Kapverden) 
Aufenthalt in Porto Grande 
Porto Grande--q~/~" s. Br., 16: w. L. 
4VZ' s. Br., 16% w. L. v. Gr.-Kapstadt. 
Aufenthalt in Kapstadt 
Kapstadt-Kergueleu (Royal-Sund) 

Kerguelen-Eiskante [63'/k s. Br., 961/Zc O.L. Gr.] 
Aufenthalt in Kerguelen I90 I- I902 

Fahrten uud Aufenthalte im Eise 1go2-1go3 

Eiskante 64fs.Br., 7g3/40stl.L.-Kerguelen 1903 
Kerguelen (Siidseite)-Port Natal 
Aufenthalt in Port Natal 
Port Natal-Simonstown 
Aufenthalt in Simonstown 
Simonstown-Aquator bei 16' w. L. Gr. 
Aufenthalt am Aquator 
Aquator bei 181/~" w. L. Gr.-Ponta Delgada 
Aufenthalt in Pouta Delgada (Aaoreu) 
Ponta Delgada (bzoren)-Lizard 
Kap Lizard-Elbmiindung 
Elbmiindung - Kiel mit Aufeuthalt 

Summen 

2 

Zeiten 

- ~~ ~ 

r.VII1.a.-1 j.VII1. a. 
j.lTI1I.p.- 19.1'111. P. 
o.GI1I.a.-r I. IS. p. 
2. IS. a.-16. IS. a. 
6. IS. p.- 6. S. a. 
6. S. p.-22. XI. a. 
2. XI. p.- 7. XII. a. 
7. SII. p.-3 I. XII. a. 
r.SIT.p.-31. I. a. 
I. I. p.-14. 11. a. 

4. 11. p.- 9. IV. a. 

9. 1V. p.-ig. IV. a. 

31.V.a. 
, I .  V. p.- 9. VI. a. 

3.\'I1I.a.--rg. IS. p. 
80. IS. a.-25. IS. p. 
.6. IS. a.-27. X. p. 
4. X. a.- 9. SI. a. 

0. XI. a.-23. SI. p. 
'4. XI. a.-25. XI. a. 

9. IV. p.-30. V. p. 

9. VI. p.- 2.VIII.p. 

9. XI. p-19. SI. p. 

- 
3 

;esamt- 
dauer 
nTagen 

- 
4.5 
4.5 

23 
4.5 

2 0  

47 
15 
24 
31 
14 - 

- 
IO 

41.5 
0.5 
9 

54.5 
4s 
6 

32 
12.5 
10.5 

4 
1.5 - 

836.5 

4 

Daner der 
Stationen 

f i r  Arbeiten 
auf dem 

Beer - 
3.5 

I 

I 

5 

2 

I 

- 

Land - 

4.5 

'5 
I 

31 
I 

- 

- 
0.5 

3 
0- 5 

4 
6 
2 

0.5 - 
3 0  

- 

2 

54.5 
9 

12.5 

- 
30.5 

- 

0 

- 17 

- 7  

- 

- 
- 6.5 

- 

- 15 

- 4  

+ 4.5 

- 

+ 4.1 

- 1.5 

+ 3.5 

+ 4.8 

+ 5.0 

4- 0.23 

+ 3.6 

+ 3-7 

- 1.5 

+ 3.2 

2.5 

+ 4.1 

- __ 
IO 

s ." $ 

03 to's - :9 $ p 
- 

2207  

I543 

3595 

2472 

1271 

1070 

3775 

7 94 

3300 

2746 

1213 

- 
!39S( 

- __ 
I 1  

E: Z g E  
9 
5- h 
h D W  = '= r 

- 

1996 

1426 

34x4 

2446 

1 2 1 1  

1070 
3602 

57s 

3096 

2619 

I204 

- 
22662 

- __ 
1 2  

J p. 
Z E  5 4  5 

s E.: 
0 
w =  
d .  

- 

99.9 

s0.g 

S 5.1 

I 17.6 

105.5 

I 12.6 
103.1 

ss.2 

93.7 

91.3 

'15.5 

- 



Zeiteinteilung bei der Expedition. 24 1 

kiirzeiw ist und die Probleine des Nordpolargcbietes, wie anch die Vorbei*eituiigen dufiil. zu Hause 
und auf der Fahrt uns naher liegen. Das nordpolare Arbeitsgebiet init allen seinen Eigentijmlich- 
lteiteii steht mit uns in direkter 13eziehung. Auf dem Wege zur  Antarlrtis hat inan dagegen die 
Tropen zu passieren und mu13 sic11 selbst wie die ganze Ausrilstung zunuchst fib* deren Eigenarten 
bereit halten. Das bedingt eine gr813erc I h e r  der einleitenden ArLeiten, als wenn inail von der 
Heitnat uninittelbar in das Polaipbiet eiiitritt, ganz abgeselien von der gi*UBeren Reisednue~ selbst. 
Auch sind auf dein Wegc St:itionpn unerIi~fiIigIi, teils zii praktischen, teils zii ~~isseiiscl~nftliclien 
Zwecken, also teils iiin sicli ausznri~eti ,  teils utn wissenschaftliche Verbindimgsreben lierzus tellen 
zwischen der Antarktis und detn, was ~nan kenat. 

Bei dieser Sachla,ge 11:~t cs Interesse zu crfirtern, wie sicli d ie  Zeiteinteilung einer 
Expedi t ion  nach  d e r  A n t a r k t i s  stellt. Sic wird durcli die %icle der ISxpeditioii, durch 
ihre Arbeitsmittel, insbesondere dul& ihr Scliiff, durch die Natur der Route, sowie durcli (lie 
lntentioiien des Leiters und seincl* Mitaybeiter bestitiim t. Fur den gr6Beren 'rei1 der Seereise 
laf3t sich die Pdirtleistuilg tiiit dell Erfdlrmngen underer Schiffe u r d  ihrer Zuwke vergleiclien. 
Ich behandle deshalb die Seefa11l.t des ,,Gaussu bis ~ 1 1 1 ~  Eiskaiite fik sich und sodnnn die Fahrt 
iin Eise, €fir welche es keitie Vergleiclie mehr gibt. Die letztere knnn uber die Mriglichkeiten 
iind Eigenarteii der Eissc1iiff:c~lirt selbst beurtcilen lasseti. 
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zwischen den Fahrtzeiten des ,,Gaussu nnd den mittleren anderer Schiffen. Die Zahlen for 
letztere beiuhen auf den Schiffsjournalen der deutschen Seewarte, aus welchen G. SCHOTT~)  
die mittleren Reisezeiten von Segelschiffen ausgezogen und kartographisch dargestellt hat. 

Die 8. Kolumne enthiilt die Windstiirken, welche dem ,,Gauss" ffir seine Reisen zur Ver- 
fogung standen, und zwar derart berechnet, daS als nutzbare Winde (t) alle die aufgefaSt 
worden sind, bei welchen das Schiff direkten Kurs fahren konnte, und als Gegenwinde (-) nur  
die, bei welchen es kreuzen bezw. ohne Segel nur unter Dampf fahren mul3te. Der gleichzeitige 
Gebrauch der Dampfkraft hat es beim ,,Gauss" ermsglicht, bei Verwendung der Schrattsegel allein 
barter am Winde zu liegen, als es bei anderen Schiffen msglich ist, niitnlich bis zu  4 Strich. Die 
angegebenen Windstiirken gelten als Mittelwerte fizr die ganze Dauer der betreffenden Fahrt- 
strecken und sind aus Tagesmitteln, stellenweise auch aus Stundenmitteln, berechnet worden. 

Die 9. Kolumne enthalt den tgglichen Kohlenverbrauch  und dient dam, den Umfang der 
Verwendung der Danipfkraft bei der Fahrt des ,,Gauss" beurteilen zu lassen. Es sei bemerkt, 
daB das Schiff bei standiger valler Verwendung der Maschine 5000 bis 6000 Kilogranim (5-6 
Tons) Kohlen in 24 Stunden gebraucht hat, wiihrend es, nur unter Segeln fahrencl rind Kessel- 
Feuerung allein for die wissenschaftliche Arbeiten, Ueleuchtung, Pumpen und andere Nebenzwecke 
verwendend, mit 500-600 kg tiiglich auskam, und ea. 50 kg pro Tag gebraucht hat, wenn die 
Kesselfeuerung ganz a u k  Betrieb trat. 

Die Kolumnen 10 und 11 enthalten die zurfickgelegten Wegl&ngen in Seemeilen, in der 
Gesamtheit und soweit sie nur auf Fahrt beruhen, also durch das Besteck gemessen sind. Die 
ersteren sind ails den Abstiinden der Mittagspositionen berechnet worden. Die Geschw indig- 
keiten, wblche die Kolumnen 12 und 13 enthalten, sind die Qriotienten dieser gesamten Weg- 
langen durch die dafi'lr verwandten Zahlen von Fahrttagen und Stunden, also duwh die Gesamt- 
fahrtdauern abzuglich der Aufenthalte. In ihnen ist der EinfluS der Driften enthalteii, da diese 
zuin Gesamtfortschritt gehdren, wiihrend die GrsBen dieser for sich in der 'l'abelle der Besteck- 
versetzungen (Seite 233 fl.) mitgeteilt sind. 

Bei der B e u r t e i l u n g  d e r  Fahr t l e i s tungen  des ,,Gauss" ist nun riaturgem&B for die Hin- 
und Rtickfahrt ein anderer MaSstab anzulegen, da ftir beide verschiedenartige Dispositionen maB- 
gebend waren. Bei der Hinfahrt galt es, so schnell als es mifglich war und als es die unter- 
wegs noch erforderlichen Aufenthalte und Arbeiten erlaubten, das Sridpolargebiet zii gewinnen. 
Bei der Rtickfahrt konnten noch andere, die Hauptzwecke der Expedition nicht direkt berohrende 
Aufgaben gelirst werden. 

Meine allgemcine Dispos i t ion  f a r  die H in fah r t ,  die ich an den Kapitsin aiisgab, hat 
deslialb gelautet: von Rap Lizard aus auf der schnellsten Route, doch mit Aufenthalten bei den 
Kapverden, Ascension, Kapstadt und Kerguelen den Eisrand nsrdlich von Terrnination-Land zu 
gewinnen. 

Der Besuch von K a p s t a d t  sollte, falls er sich wsihrend der Fahrt als unndtig erwies, unter- 
bleiben, ist dann aber erfolgt, weil Ascension aufgegeben wurde und darnach Kapstadt die 
bessere und letzte Msglichkeit war, die Instrumente der Expedition noch einmal zu profen iind 
die Ausdistung des Schiffes zu erganzen. 

l) Zeitschrift der Qesellschaft fur Erdkunde zu Berlin 1895 pg. 285ff. 
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Der Besuch der Kapverd  en und voii Ascension war voii der magnetischen Kommission 
eines vom Reichsatnt des Innern einberufenen Deutschen lhirates, welchem die Herren v. NEU- 
MAYER, BORQEN, ADOLV SCHMIDT und ESCHENHAGEN ange116rt hatten, gewllnscht worden, inn die 
Deviation des ,,Gauss" auch in m6glicher Nahe und zii beiden Seiten des inagiietischen aqua- 
tors durch Anschlu13 an feste Landpuiikte zu bestiniinen. Bei der Wiclitigkeit der inagnetischen 
Arbeiten im Rahmen der Expedition habe ich diesem Wunsche Folge gegeben. Der Aufenthalt 
in Porto Graiide bei der Kapverden-Insel Sao Vicente hat diesem Zweck auch gedient, 
wtlhrend der in  Ascension in Fortfall kam, weil der Resuch dieser Insel, in Abweichung von der 
sonst# liblichen Route, gegen Strcimung nnd Wind zuviel Zeit erfordert htltte. Er war zunflchst 
im Vertrauen aaf die Dampfkraft des ,,Gauss" von niir zugestanden worden, doch erwies sich 
diese wiihrend der Fahrt als zu gering, um slidlich vom Aquator gegen den Passat zu fahren. 
Einen Ersatz fiir die so arisfttllende Deviationsbestimmung an einei- festen Station dicht stidlich 
vom magnetischen Aquator wurde durcli I3eobachtungen auf hoher See beim Drehen des Schiffes 
auf verschiedenen Kursen, sowie dann durch den Besuch von Kapstadt gewonnen. 

Der Aufenthalt auf Kerguelen  sollte der Errichtung unserer wissenschaftlichen Zweig- 
station dienen, welche magnetisch-meteorologische Beobachtungen ausfUhren sollte, wtlhrend der 
,,Gauss'' im Polargebiet siidlich voii Kerguelen tfttig war. 

Was bei dieser Disposition nun d ie  AusfUlirung d e r  Seere ise  betrifft, also die Falirt 
des ,,Gaussc6 im Vei*gleich zu den Fahiqten anderer Schiffe auf Routen mit gleichen Zielpunkten 
nach Anlage und Dauer, so mril3te d ie  Gauss-Route nach zwei  R ich tungen  h in  von  den 
sonst igen Routen  abweichen. Sie m d t e  den Aquator (tstlicher schneiden, als es nblich ist, 
narnlich am 18' w. L. v. Gr., w&hi*end es sonst am 23* oder 24O 6. L. v. Gr. geachieht, und iin 
SUdatlantischen Ozean auch (tstliclier als die sonstigen Routen liegen, nftmlich uin den 20' w: L., 
wtlhrend man sonst urn den 30' w. L. sadwarts f&hrt. Von Kap Lizard bis zu den Kap- 
verden konnte sie init den iiblichen Routen zusammenfallen, und desgleichen filr die letzte 
Strsecke nuch Kapstadt, etwa v a n  30' s. Br. an  bis Kapstadt hin (Tafel 14). 

Die e r s t e  A b w e i c h u n g ,  also der  Sc l in i t t  des  A q u a t o r s  cistlich von den sonstigen 
llouten , war durch zwei Momente bedingt, nftmlich den oben begrhdeten Versuch, von 
den Kapverden aus Ascension zu eri*eichen, und durch den Wunsch, dabei unterwegs die so- 
genannte IZomsnche-Tiefe zu crfomhen. Auch dieser Wunsch war der Expedition von koinpe- 
tenter ozeanographischer Seite aus den Kreisen des Deutschen Beirats nahegelegt worden. 
Da es nun natfirlich bekannt war, da13 die Reiseii von den Hapverden i h r  den Aquator 
iiin so schueller ausfallen, je weiter westlich der Schnitt dessel ben erfolgt, wurde, uni die Ungunst, 
tinserer tistlichen Route zu Itoinpensieren, auf diesel* Strcclro Init eincr weitgelmdeii Verwendung 
der Maschine gerechnet. AUS der 9. Kolumne der Tabelle ist zu ersehen, da13 sie fast in vollern 
Uinfang erfolgt ist. 15s zuni Aquator wurde die Bompeiisation dadurcli erreicht, slidlich von 
ihtn nicllt mehr, uiid deshalb Ascension aufgegeben. 

Die z we i t e A b  w ei  c h u n  g, die Wald eines Weges, der im Sildatlantischen Oman ungefghr 
100 cistlich von dein sonstigen lag, war zrinftchst die Folge der ersten. Da wir daiin aber auch 
nach dem in Segelhanclbilcliern und Rurten vorliegenden Material ani 20° w. L. v. Gr. nahezu 
auf die gleichen Wind- und Str(tmungsverhft1tnisse rcclinen durften, wie loo weiter westlich, 
lag ltcin Grund vor, stidlich vom Aquator zuntichst noch nnch Westen zu gehcn, um dic llblichc 

81* 
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Route zu gewinnen, zumal das einen Umweg bedeutct htitte. Die 8. Kolurnne der 'J'abelle lehrt, 
daB wir uns dnbei nicht getiiuscht haben. Auf grCil3ere mittlere Windsttirken, als wir sie nach 
der Tabelle gehabt, darf man auch auf der westlieheren Route nicht rechneq und ein etwaiger 
Unterschied der Strdmung, die weiter westlich etwas 
kdnnte, lie4 sich durch die Maschine kornpensieren. 
die, wie ublich, erheblich weiter fistlich erfolgt ist, 
geringer gewesen, wie auf der Hinfahrt; sie war bei 
Route nicht un@nstig. Diese hatte aul3erdem den 
durchaus der Disposition des Schiffsffihrers. 

stidlicher gerichtet und etwas lebhafter sein 
Auf der Ruckreise <om Kap zum Aquator, 
ist die mittlere Stgrke der Passate sogar 
dieser also nicht anormal und somit unsere 
Vorteil der grtrl3eren Karze und entsprach 

Wenn wir nun die einzelnen A b s c h n i t t e  d e r  Gauss-Route mit sonstigen Leistungen 
in jenen Meeren vergleichen (Kolurnne 5, 6 und 7), so sehen wir die Geschwindigkeit des ,Gaussu 
zwischen Kap  Lizard  und den  Kapverden  bei fast ausschliel3licher Verwendung der Segel 
und ausnahmsweisem Gebrauch der Maschine vallig normal. 

Auch zwischen d e n  Kapverden  und  dern A q u a t o r  wurde durch den Gebrauch der 
Maschine der mittlere Fortschritt anderer Schiffe vdllig erreicht; die Differenz der Fahrtzeiten 
ist Null. Die Winde waren im Mittel ungunstig doch nur in geringer Stiirke (Kolumne 8) und 
haben keine wesentliche Hinderung bereitet. Die Ungunst uriseres dstlichcn aquatorschnitts 
wurde mithin durch den Gebrauch der Maschine unschtidlich gemacht. 

Auf dem dritten Abschnitt der Route zwischen dem A q u a t o r  und  K a p s t a d t  ist die 
Fahrtgeschwindigkeit des ,,Gauss" dagegen auffallend vie1 geringer gewesen als bei anderen 
Schiffen. Die Differenz betriigt 17 Tage und dime kommt ohne die Aufenthalte zustande, wie 
besonders bemerkt sei; diese sind also nicht der Grund der verzagerten Fahrt gewesen. An 
einem Mangel an Windkraft auf unserer astlichen Route hat es auch nicht gelegen, wie schon 
erwiihnt wurde (Kolumne 8). Unsere Besteckversetzungen waren meist westlich und etwas 
sudlich, die Strdmungen also tihnlich wie weiter in Westen. So bleibt nur die Annahme fibrig, 
daB der l a n g s a m e  F o r t s c h r i t t  der  F a h r t  d e s  ,Gaussu im St ida t lan t i schen  Ozean a n  
dem Schiffe se lbs t  gelegen h a t .  

Welche Momente dabei in Betracht kommen, lehrt in der Tabelle Seite 240 der Vergleich 
mit dem Fortschritt des ,,Gauss" auf der Rfickreise, der in den Passatregionen ebenfalls wieder 
geringer gewesen ist, als bei andern Schiffen. Selbst bei htiufiger Zuhilfenahme der Maschine 
zwischen dem Aquator und den Azoren ist der ,,Gauss" zuiflckgeblieben und hat erst ntrrdlich 
von den Azoren bei starken Winden gri5Bere Geschwindigkeiten erreicht, die nun sogar die 
mittleren Geschwindigkeiten anderer Schiffe fibertreffen. So ergibt sich der SchluB, da13 der 
,,Gauss6' zu normalem Fortschritt besonders krtiftiger Winde bedurft hat. Auch die Verztrgerung 
zwischen Kapstadt und Kerguelen, auf die ich noch zurtickk~inmcn werdc, spricht daffir. 
Selbst eine hiiufige Hilfeleistung der Maschine konnte bci geringer Windkraft niclit v811ig fiber 
abnormale Verzfigerungen hinweghelfen. 

Der ,,Gauss" war ein besonders schweres Schiff, und konnte z. B. auf der Rockreise im 
Englischen Kana1 in einem schweren Sturm noch volle Segel fi'lhren, wtihrend die anderen 
Schiffe ringsumher beigedreht lagen. Bei der schwierigen Fahrt um das Kap der guten Hoff- 
nung von Osten nach Westen im Juni 1903 ist es tihnlich gewesen. Ich will kein Urteil 
daraber abgeben, ob cine schwerere Takelage angebracht gewesen wiire, um die Zngkraft ~ I I  
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verbessern imd der Langsamkeit des Scliiffes abzuhelfen, sonderri nur fieststellen, daB bei voller 
Ausnutzung der vorhandenen Segel der ,,Gauss" bei m i t t l e r e r  Wind k r a f t  h i n t e r  anderen 
S chiffen zurQ ckbl ieb,  ewt bei stiirkerer Windkraft nomale Geschwindigkeiten erreiclite und 
auch bei Sturm noch volle Segelfilhrung vertrug. 

In scheinburem Widerspruch hierzu steht der ebenfalls langsaine Fortschritt des SchiFes 
zwischen Kapstadt und Rerguelen, d a  hier die fiblichen starken Westwinde geherrscht haben. 
Es ist indessen erstens zweifelhaft, ob das in Schiffsjournalen vorliegendo Material der Seewarte 
ausreichend war, uin auch ftir diese Route inittlere Geschwindigkeiten zu bereclinen und ob 
die daftir gegebewn und in Kolunine 6 der Tabelle ijbernotnmenen Werte sonstiger Fahrzeiten 
hier nicht vielleicht zu gering sind. Zweitens ist es uber maglich, duB tatsi.tc1ilich der ,,Gauss" 
auch auf dieser Strecke nodi langsani war, was VOII der dainals besonders schweren Relastung 
und vielleicht auch von einer Bewachsung des Schiffes rnit Seetieren herrllhren konnte. Der 
auffallend geringe Fortschritt im Sildatlantischen Ozean auf der Ilinreise, das Miniinuni der 
Geschwindiglteit wtihrend der ganzen Expedition kann far die letztere Annahme sprechen, denn 
auf der Rilckreise, wo das Schiff leichter beladen way, ist es in den Passatregionen wolil auch 
noch langsamer gewesen, als andere Schiffe, doch nicht inehr SO erheblich, wie auf der I-linreise. 
Je  schwerer das Schiff war, desto abnoriner wnren seine Verz6gerungen h i  mittlerer Windkraft. 
Der Schwere . wegen konnte sornit auch noch bei starker Windltraftl wBhrend der Hitireise 
zwischen Kapstadt und I h p e l e n  Verzsgerung sein. 

Was nun den Ersatz d e r  Sege lk ra f t  und  ihrer  Mtiiigel d u r c h  d i e  Maschine betrifft, 
so ist derselbe-bei starker Inanspruchnahtne zwischen den Rapverden und dein Aquator in6glich ge- 
wesen, wie erwiihnt wurde. Dort haben im Mittel Gegenwinde geherrscht, fiailicli niir solche 
von geringer Starke, die auf den ,,Gauss6' nicht wesentlich wirkten. Siidlich voxn Rap der guten 
Hoffnung aber, dern andern Gebiet mit Gegenwindkraft in1 Mittel, welches der ,,Gauss" 
durchfuhi; hat die Agulhas-Stifhung inelir geholfen als die Maschine, wie man aus den groflen 
Besteckversetzungen ersieht, doch sind die Zeiten, in welchen das ICap von Osten nnch Westen 
utnfahren wird, ijberhaupt so verschieden, da13 die Berechiiung einer mittleren Gescliwindigkeit 
(Kolumne 6) dort nur geringe Giiltigkeit hat und ihr Einhalten durcli den ,,Gaussc' wenig besagt. 
Vom Aquator bis zu den Azoren hat ein h&ufiger, doch niclit voller Gebrauch der Maschine 
den Mangel der Segelkraft nicht ganz kornpensiert, doc11 htltte es sich hier wohl erreichen lassen, 
Venn es erforderlich gewesen ware. Zwischen ICerguelen und Port Natal, sowie zwischen deni 
Kapland und detn Aquator ist die Koinpensation nicht versucht worden, weil zur Besclileunigung 
iiber das hinaus, was die Segelltraft bot, keiiie Notwendigkeit vorlag. 

Auf der Hinreise ware zwischen dein Aquator und dem Ihpland die stttrke Vcrz6gerung 
durch ausgiebigen Gebrauch der Maschine wohl zu vernieiden gewesen. Wenn ein solcher 
trotzdem nicht erfolgte , lag es an der datnals naturgeinUB noch inaiigelnden Vertrnutheit 
mit dem Schiff und insbesondere an dein berechtigten und von inir gebilligten Wunsche des 
Schiffsfilhrers, den ,,Gauss", der in Stillmen und schwerer See dainals noch nicht erprobt wtw, 
durch starken IColilenverbrauch nicht zu Ieiclit werden XU lassen. Auf der Rilckreise, wo die 
Stabilitat des Sclliffes den schwersten Situationen bereits standgelidten hatte, wurde keiii Bedenken 
getragen, die Kohlen soweit zu verbrauchen, da13 wir zuin Beispiel bei der Ankunft auf den 
Azoren I I U ~  uoch einen Vorrat voii 8000 kg (8 'l'ons) besaBen. Das gleiche w & p  anf der 
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Hinreise rnirglich gewesen, weil wir sowohl in Kapstadt wie auf Kerguelen noch Erganzungen 
unserer Kohlenbesttinde zu erwarten hatten, doch geschah ea aus den genannten Grlinden nicht. 
Hierdurch, wie durch die grol3e Schwere des Schiffes und seine Langsarnkeit bei mittlerer 
Windkraft ist die Verzsgerung im Sudatlantischen Ozean bedingt gewesen. 

Somit hat die Expedition aus Grlinden, die in dem Schiff und seiner Verwendung lagen, 
bis Kerguelen eine Verztsgerung von 25 Tagen gehabt. Hierbei ist die Verztsgerung zwischen 
Kapstadt und Kerguelen auch voll gerechnet worden, obgleich sie, wie erwtihnt, unsicher ist. 

Im Einzelnen lassen sich nun die Ergebiiisse ilber die Fahrtdauer des ,,Gauss", wie folgt, 
zusammenfassen : 

I. Die Segelkraft war bei der Schwere des Schiffes zu gering, sodaS es bei einer Wind- 
kraft bis zur Stiirke 4 hinter den mittleren Geschwindigkeiten anderer Schiffe zurlickblieb ' und 
nix bei stiirkeren Winden Schritt halten konnte. 

2. Die Maschinenkraft, welche die Mangel der Segelkraft ersetzen konnte, ist auf der.Hin- 
reise teilweise nicht in genfigendem MaBe angewandt worden, urn das Schiit durch Kohlen- 
verbrauch nicht ZIX leicht werden zu lassen. Dadurch erkliirt sich die Verzagerung im 
Sadatlantischen Ozean. 

3. Die auf der Hinreise besonders schwere Belastung, vielleicht auch Bewachsung, haben diese 
Verzirgerung noch verstilrkt. 

4. Auf der RQckreise ist die Ergginzung der Segelkraft durch die Maschine zur Erreichung 
der mittleren Fahrtgeschwindigkeit anderer Schiffe nicht angewandt worden, weil dam keine 
Notwendigkeit vorlag. 

5. Die von der Expedition gewahlte Route hgtte sich unter voller Mitwirkung der Maschine 
ohne Verzsgerung gegenUher den sonst zwischen gleichen Zielen gewohnten Geschwindigkeiten 
durchfohren lassen. 

D a s  zwei te  Moment  nun, welches die Dauer der Gauss-Fabrt bis zur Eiskante bedingt hat, 
sind seine Aufen tha l t e  gewesen, und es ist jetzt zu erdrtern, in welchem Verhiiltnis dieselben 
zu den Aufgaben der Expedition gestanden haben. 

D i e  Aufen tha l t e  f a r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t e n  a u f  dem Meere bis zur Eiskante 
haben in1 ganzen 10 Tage betragen. Es sind dabei 48 Tiefseelotixngen in noch unbekannten 
Gebieten, 1 7 Reihen beobachtungen ftir Ternperatur, Salz- und Gasgehalt des Meerwassers in 
verschiedenen Tiefen, 20 ZUge mit Vertikal-, SchlieS- oder Oberflilchenschleppnetzen, 8 Drehungen 
des ,,GaussLL auf verschiedenen Kursen zur Bestimtnung der magnetischen Deviation und Auf- 
stiege meteorologischer Drachm' ausgefahrt worden, von den physischen und biologischen Ar- 
beiten an der Meeresoberfltiche abgesehen, die keinen Aufenthalt des Schiffes bedingten. Durch 
diese Arbeiten ist nicht nur ein reichhaltiges wissenschaftliches Material beigebracht worden, 
sondern auch Vertrautheit mit dem ganzen Rastzeug der Expedition erreicht, die uns spater 
wiihrend der Fahrt im Eise von grol3em Nutzen war. Mrissenschaftlich und praktisch wurden 
insbesondere durch das Studium des kalten Tiefseewassers die Arbeiten in der Antarktis 
Bekannntes angeschlossen und durch Obergange verbunden, was mit einem Auferithalt von 
Tagen im ganzen gewiB nicht zu teuer erkauft war. 

Was die Aufen tha l t e  a m  L a n d e  betrifft, so wurde in Porto Grande (Kapverden) 
Deviation des ,,Gai1ssc6 durch Vergleichung mit Messtirigen arn Lande bestimmt, wie es 
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einen Punkt nahe dem magnetischen Aquator fih die Ausreise gefordert worden war, und auBer- 
dem die Schwerkraft gemessen. Der einttigige Aufenthalt auf Possession-Eiland der Crozet-Gruppe 
war die erste Landung einer wissenschaftlichen Expedition auf dieser unbekannten subantark- 
tischen Insel und hat nach allen Iticlitungen reiche Ergebnisse gebracht. Eine Verzogerung bc- 
deutete sie nicht, ds die Insel nahezu auf der Route gelegen war. Ebenso ist der eintagige 
Aufenthalt auf Heard-Eiland, wo bisher nul* die Challenger-Expedition eine kiirzere Landung 
gehabt hatte, von grodem Werte iirid ohne Verzzdgerungen zu erreichen gewesen, da der Weg 
auch an dieser Insel varbeifilhrte. Der 15 ttigigc Aufenthalt in Kapstadt diente der letzteii 
Justierung der Instrurnente und ihrern Vergleich niit denen des Kap-Observatoriums, war in 
seiner Ausdehnung auf 15 Tage aber ausschlieBlich durch die notwendigen Schiffsarbciten be- 
dingt und daher auch iiicht zu vicl. Der ,,Gauss" wurde nach der Tropenreise filr die polaren 
Verhiiltnisse' umgestaltet ; das durch die Wtirnie rissig gewordene Deck wurde gedicht,ct, die 
empfundenen Mangel der Segelstellung bescitigt, eine Leckage abzustellcn versucht, ein neuer 
Anstrich gegeben, Kohlen genommen und Liicken in der Ausrostung ergtinzt. Es waren' 
alles notwciidige Arbeiten, che das Schiff in das unbekannte Polarrneer aufbmch, die illit 

den Hilfsmittelii der letzteii Station der Kulturwelt so schnell, als es anging, ausgefilhrt 
worden sind. 

Liinger, als man vorhersehen und filr die Zwecke der Expeditioii zuntichst wiinschen konnte, 
ist nur der A u f e n t h a l t  a u f  IZerguelen gewesen, der 31 Tage gedauert hat. Die Ei~ichtuiig 
einer wissenschaftlichen Zweigstation auf der Insel und die fhernuhme von Kohlen, Holz, etwas 
Proviant und anderen Ausriistungsstllcken, die dort fur uns lagen, waren die Zweclie, von 
denen der letztere des stiinnischen Wetters wegen vie1 Zeit und Miiho gekostet und die lange 
Dauer bedine hat. Der ,,Gauss" konnte seines Tiefganges wegen nicht ani Lande anlegen, wo 
der l'ransportdampfer ,,Tanglin", der weniger tief ging, niittels einer Brilclie die Last gelzdscht 
hatte, sondern mul3te sie in Booten einholen, die des Wetters wegeri nur niit vielen Unter- 
brechungen und Schwierigkeiten arbeiten konnten. 

Eine direkte Obernahme der Last von Schiff zu Schiff wtire vielleicht schiieller gegangen und 
lag auch in uriserem Plan. Die Verzzdgerung des ,,Gauss'< auf der Fahrt bis lierguelen, 
seine versptitete Ankunft und die deshalb vor derselben erfolgte Abreise des ,,'l'atjglin'~ haben 
diesen Plan vereitelt, so daB die geschilderten Momente, welche die Fahrt des ,,Gauss(( verziigert 
haben, i n d i r e k t  a u c h  den l a n g e r e n  Aufen tha l  t au f  IZerguelen bed ing ten .  

Wieviel Zeit sich auf IZerguelen und damit an den Aufenthalten iiberhaupt hiittc ersparen 
lassen, ist schwer zu beurteilen. Die chinesische Besatznng des ,,Tangliu" ist iiiclit lcistungs- 
ftihig gewesen und htitte, wie es bei der Erriclitung der Station empfunden wurde, auch for die 
Arbeiten des ,,Gauss" auf Berguelen keirie wesentliche Ililfe bedeutet, Ferner ging die Zufuhr 
der Last vom Lande her mit Booben immerhin SO schnell vonstatten, da13 sie bisweilen sogar 
eingestellt werden muote, weil die Stauarbeiten im Innern des Schiffes niclit Scliritt halten 
konnten. Die Lastrtiunie des ,,Gauss" waren durch die inneren Verst&rkungen gegen Eisdruck 
sehr gegliedert; da bei dieser letzten Versorgung init Kohle jeder Winkcl nusgenutzt werden 
muBte, kostete das Fortstauen der Iiohle vie1 Zeit. Wenn icli hoch rechne, daB wir diesen 
Aufenthalt im ganzcn etwa urn 10 "age abktirzen konnten und auBerdern die Seefahrt, wie oben 
erwhhnt, durch sttirlrere Verwendung der Muschins im ganzen urn 25 Tuge, so liiitten wir die 
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Eiskante etwas fiber einen Monat frilher erreichen kbnnen. Dies ware unbeschadet unserer Auf- 
gaben, wie wir das Schiff nachher kannten, mdglich gewesen, mehr aber nicht. 

Ob nun eine frfihere Ankunft des ,,Gaussu an der Eiskante Vorteile gebracht hltte, wird bei 
der Schilderung der Eisfahrt im niichsten Abschnitt, erdrtert werden. Hier sei nur erwhhnt, 
dal3 der Februar, in welchem der ,,Gauss" in das Eis eindrang, in seinem Arbeitsgebiete fQr die 
Schiffahrt der gfinstigste Eismonat war iind daB wir zu frfiherer Jahreszeit den guten Stations- 
ort, welchen wir trafen, garnicht hiitten erreichen kdnnen. Durch ein frCiheres Vordringen i n  jenem 
Gebiet wiire die Msglichkeit der Oherwinterung deshalb in Frage gestellt gewesen, SO daB 
die Ankunft im Februar im Hinblick auf die Aufgaben der Winterstation ein Vorteil war. 6 

Ober die Ausf t ihrung der RQckreise kann ich mich kurz fassen; sie gibt ft\r das, was 
der ,,Gauss" leisten konnte, keinen Mahtab, weil seine Leistungsfhhigkeit nicht bis zum iiuBersten 
angespannt zu werden brauchte und auch nicht angespannt wurde. 

Die Fahrtdauern bleiben im Gebiet der Passate weniger gegen die mittleren zurock 
weil das Schiff nun leichter war und gelegentlich eine stiirkere Verwendung der Maschine er- 
folgte. Wo letzteres nicht geschah, wie zwischen Sirnonstown und dem Aquator, ist das Zu- 
rfickbleiben wieder stark gewesen. Freilich hat der ,,Gauss" hier zur Erlotung unbekannter 
Meerestkfen einige, wenn auch nicht erhebliche Abweichungen von den ablichen Segelrouten 
gemacht, die den Weg verlangerten und damit die Differenzen teilweise vergrOl3eI-n. Sonst gibt 
sein Verhalten zix den gleichen 13emerkungen Anlal3, wie auf der Hinreise. Nardlich von den 
Azoren eilt er bei starken Winden trotz miil3iger Inanspruchnahrne der Maschine gegen die 
mittleren Zeiten sogar voraus, weil er leicht geworden war. Die Miingel der Segelkraft 
zeigen sich wieder besonders im SQdatlantischen Ozean zwischen Sirnonstown und dern 
Aquator, wo die Winde schwach waren und die Muglichkeit des Ersatzes der Segelkraft durch die 
Maschine lehrt das Verhalten ini Nordatlantischen Ozean, wie im Indischen zwischen Ker- 
guelen und Port  Natal, doch lag auf der Rackreise keine Notwendigkeit vor, von diesem Ersatz 
ausgiebigen Gebrauch zu machen. 

Vori Interesse ist die Winterfahrt urn das Kap der guten Hoffnung von Ostcn nach Westen 
gewesen. Die Stiirke des Agulhas-Stromes, welche den ,,Gauss" dort im Mittel urn eine Seeiiieile 
pro Stunde gefurdert hat, war von groBem Nutzen. Die verhiiltnism%Big geringe Verwendung der 
Maschine auf dieser schweren Fahrt erkltirt sich daraus, dal3 wir ffir die erste Strecke derselben 
noch ganstige Winde gehabt haben, in welchen die Maschine aul3er Funktion war. Dadurch kommt 
ffir diese Strecke im Mittel eine ungefahr nur halbe Inanspiwchnahnie der Maschine heraus, wiih- 
rend clieselbe unmittelbar siidlich vom Kap gegen die Westwinde naturgemiiB voll war. DaB 
eine mittlere Fahrtdauer in diesem Gebiete fibrigens wenig besagt, wurde frfihor erwiihnt. 

Die A u f e n t h a l t e  a u f  dem Meere von in Summa 16 Tagen Dauer, von dem in der Elb- 
mandung abgesehen, konnten auf der Riickreise ltinger gestaltet werden, wie auf der Hinfahrt, 
weil zu besonderer Eile kein AnlaB vorlag. Der sechstagige Aufenthalt am Aquator ist darupter 
der Ilngste ; er diente der genauen Erforschung des wechselvollen Bodenreliefs bei der Romanche- 
Tiefe und hat interessante Ergebnisse gebracht. Die fibrigen dienten den gleichen Zwecken, wie 
auf der Hinfahrt. Es sind dabei im ganzen 55 Tiefseelotungen, 19 Reihenbeobachtungen ftir 
Temperatur, Salz- und Gasgehalt des Meerwassers in verschiedenen Tiefen, 19 Zilge mit dem 
Tiefseevertikal- oder dem groflen Oberflachenschleppnetz und 4 Drehungen des ,,Gauss" auf 
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verschiedenen Kursen zur  Bestimmung seiner Deviation ausgeffihrt worden, von den fortlaufenden 
physischen und biologischen Oberfltichenbeobaclitungen abgesehen, welche keinen Aufenthalt des 
Schiffes bedingten. 

Die A u f  en t h  a l t e  am L a n d  e zwischen Kerguelen und Port Natal dienten je einttigigen 
Resuchen der Inseln St. Paul und Neu-Amsterdam, die zwischen Simonstown und dem hiquator 
deni Besuch der Inselri St. Helena und Ascension. Sie wurden alle ebenso ausgenutzt, wie die 
Inselstationen der Ilinfahrt, ngmlich zu  geologischen und biologischen Forschungen und Sainin- 
liingen, zu erdmagnetischen Beobachtutigen zum Vergleich mit denen an Bord betreffs Aldeitung 
der Deviation des ,,Guuss" und zu anderen Zwecken. Der lange Aufenthalt in Simonstown bei 
Kapstadt von fast 2 Monaten war in 8einc.m ersten Teil n i t  den notwendigen Reparatumrbeiten 
arn Schiffe und wissenschaftlichen AnschluBbestimmungen erfiillt. nber  einen Monat haben wir 
danii auf das Eintreffen der aus der Heiniat abgesandten Instrumente gewartet, die fiir die 
Rockreise erforderlich waren. Die Zeit konnte anl3erdem durch wissenscl~aftliche Arbeiten aller 
Art, auch durch Reisen in das Innere des Landes, ausgenutzt werden. Ganz das gleiche gilt 
von den1 Aufenthalte auf den Azoren. Dei der Rackreise wurde votl Meeres- und Inselstudien 
eben mitgenommen, was sich bot, auch wenn es die Zwecke der Expedition nicht unmittelbar 
beriilirte, weil zu besonderer Beschleunigung der Ftlhrt keine Veranlassung vorlag. 

Was d ie  physiscl ien Eigenschaften der Gauss-Route betrifft, so werden die Einzelheiten 
darilber in den ineteorologischen und ozeanographischen Teilen dieses Werkes zur Mitteilung 
koinrneri und hier nur insoweit, als sie die Schiffahrtl beeinflufit haben. 

Im atlantischen Ozean setzte der Nordos t -Passa t  auf d e r  I l in re i se  iin September 1901 
deutlioh erst siidlich von Madeira ein und zwar bei 311h0 11. B. und bei 18' w. L. v. (h,, 
wlihyend er sonst in dieser Jahreszeit schon in der Hahe des stidlichen Portugal etwa unter 
38O n. Br. aufzutreten pflegt. Vorher hatteii flaue und wechselnde Winde geherrscht,, noch 
nicht von ausgesprochenem Passatcharakter,* wenn auch rneist aus nordbstliclier Richtung. Der 
Passat stand dann sudlich von den Ihpverden bis zuin 14' n. BY. bei 25O w, 1,. v. Gr., wie es 
seinem mittleren Auftreten nach Zeit und Ort entspriclit. 

Die ersten Spnren des St idost-Passats  fanden wii* unter 41/a0 n. BY. bei 19' GY. w. L. v. Gr., und 
deilsclbe hielt dmn in] Oktober 1901 bei 21' W. L. bis etwas ilber den sildlichen Wendekreis liin all. 

Auf d e r  Rilckreise stand der Nordost-Passat im Oktober 1903 deutlich zwischen 10' und 
28O n. Br. bei 25O bis 35' w. L. v. Gr., wnr jedoch an der Sildgrenze schon von 7 O  n. Br. an 
uad an der Nordgrenze bis zum 32' in schwachen, etwas unstliteti, doch rneist nord~stlicliei~ 
Winden bemerkbar. Der Slidost-Passat stand im August und September 1903 zwischen 280 
s. Br. und 51/a0 n. BIB. und zwischen 60 6. bis 220 w. L. v. Gr. 

Die Ausdehnung del* Passa tgebie te  war also in beiden Frillen 1101-mal, desgleichen die 
Stsrke, welche im Mittel auf 3 bis 4 der Beaufoi-t-Skala anzugeben ist. Die Polargrenzen des 
Nordost-l-'as,sats waren in beiden l M e n  verschwoinmener als die des Siidost-Passats und als bei 
beiden die Ayuatorialgrenzen. Uemerkenswert war auf der Rkkreise ein pliitiiliches Versagen des 
Nordost-Passats am 12., 13. und 14. Oktober 1903 urn den 21' n. Br. und den 32O w. L. v. Gr. 
gewesen, welches mit einem schweren Sturm sodlich von den Azoreti an der Nordgrenze des 
Passats also fiber 1 0' weiter nbrdlich zusainmenfiel. Nach dreiwiger Pause setzte der Passat 
dann bei uns wieder ein. 

Doutsolie SOdpolar-Expedition. I. Qoograplile. 32 
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Beide Passatregionen hat der ,,Gauss" auf beiden Reisen fast ausschlieBlich unter Segeln 
durchlaufen und mit den notwendigen westlichen A usbiegungen, I bei der Ausreise im Sadatlan- 
tischen und bei der Heimreise im Nordatlantischen Ozean. Die erstere war, wie erwtihnt, nicht 
so grol3, wie auf der Ublichen Segelroute, weil wir den Aquator aus den vorher erarterten 
Granden 6stlicher geschnitten hatten, als es iiblich ist. Fiir den Weg nach Kapstadt wurde bei 
der Hinreise auf diese Weise an westlichen Kursen im Aquatorialgebiet u rd  clann an astlichen 
siidlich vom Wendekreis im ganzen an 2000 lim oder aber 1000 Seemeilen gespart, waR fiir den 
,,Gauss" eine Zeitersparnis von etwa 10 Tagen bedeuten konnte. Ohne diem Abkurzung des 
Weges wiire unsere Verzsgerung dort noch gr6Ber gewesen. 

I m  Ind i schen  Ozean  hat der ,,GaussLL im Mai 1903 das Gebiet des Siiclost-Passats nicht 
beriihrt, da seine Route von Neu-Amsterdam nach Port Natal zwischen 25' iind 30' s. Br. 
durchweg suldlich davon verlief. 

D i e  K a l m e n  des  A t l a n t i s c h e n  O z e a n s  wurden auf der Ilinreise zwischen 25 und 19" 
w. L. v. Gr., sowie zwischen 14 und 4'/2O n. Br. passiert. Sie waren etwa loo breit, hatten 
im nardlichen Teil schwache wechselnde Winde, Stillen, BBen, ltegengiisse und Neigung zu 
Gewittern, dann etwa von 90 n. Ilr. an sadwiirts schwache sadwestliche Monsune, die nach 
Siiden unter 4l/!zo n. Br. allm%hhh in den Sadost-Passat iibergingen. Trotz der Verwendung 
der Maschine haben wir fur diese Strecke 8 Tage gebraucht. Der Fortschritt von etwa 80 
Seemeilen pro Tag oder 3,4 Knoten pro Stunde war also gering, doch der geschilrle4en Leistungs- 
fiihigkeit des ,,Gauss" und der mittleren Geschwindigkeit anderer SchifYe zwischen den gleichen 
Zielen auf weiter westlich gelegenen Routen entsprechend, Die Maschine und die gr813ere 
Kiirze des von uns gewiihlten Weges hat hier die besseren Segelledingungen auf den westlicheren 
Routen kompensiert. 

Auf der Rackreise wurden die Kalmen des Atlantischen Ozeans Anfang Oktober 1903 weiter 
westlich zwischen 22 und 25' w, L. v. Gr. in der geringen Ausdehnung von etws G Graden zwischen 
5'/z0 und 10' n, 13r. innerhalb dreier Tage unter Dampf passiert, von denen eigentlich nur der 
erste still gewesen ist, wiihrend die beiden letzten schon schwache Nordost-Passat-Spuren hatten. 
Der Fortschritt des ,,Gauss" war hier besser als auf' der Hinreise, weil das Schiff nim leichter war. 

Ungiinstig hat die Gams-Route zu der Max ima l reg ion  d e s  S u d a t l a n  t i schen  Ozeans 
auf der Hinreise gelegen, da dieselbe voller geschnitten wurde, a18 es sonst der ' lhl l  ist, weil 
die ablichen Routen nach Kapstadt westlich voin Greenwicher Nulhneridian etwas siidlicher 
liegen (Tafel 14). Wir hatten nach der Ostwendung sudlich vom Wendekreis beirri Aufhsren des 
Passats schwache, wechselnde, bissveilen auch entgegengerichtete Winde, bis wir etwa bei 10' 
6. L. v. Gr. und 3 6 O  s. 13r. in die Westwinde eintraten, die uns dann schnell nach Kapstadt 
gebracht haben. Ob wir weiter slidlich schneller gefahren waren, ist indessen zweifelhaft, weil 
das dortige Maxiinutn seinen EinfluB nach Siiden bis zu r  Insel Tristan da Ounha erstreckt, an der die 
Schiffe auf dem Wege nach Kapstadt immer noch weit nsrdlich vorbeifahren. Unser, etwas 
n6rdlicher a19 gew6hnlich gelegener K i m  ist durch die geringere westliche Ausbiegung des ,,Gauss" 
im 8Udatlantischen Ozeari bedingt gewesen, von der ich schon sprach und die durch ihre 
gr6l3ere Karze die nicht unwesentliche Zeitersparnis von etwa 10 Tagen bedeiitct hat. Einen 
Zeitverlust haben wir also durch den n6rdlichen Schnitt der Maxiinalregion sichcr nicht gehabt, 
da die Ersparnis den etwaigen Verlust kompensiert haben durfte. 
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selben unmbglich ist, und ich zweifle nicht, daS es uns noch weiter gelungen wiire, wenn wir 
uns mehr sudlich ntiher der Eiskante, aber noch aul3erhalb derselberi gehalten hiitten. 

Es wiire auch fifir die praktische Schiffahrt von Interesse, nach dieser Richtung hin weitere 
Versuche anzustellen. Der ,,Gaussu tat es im April, also anfangs des Winters, als die Tnge 
schon kurz waren und die Winterstarme eingesetzt hatten. Die Msglichkeit zu wissenschaftlicher 
Arbeit war dabei iiuBerst gering. So stellte ich den Versuch ein, als die Westwinde einsetzten, 
um nicht durch Kreuzen bei Stilrmen und schwerer See in der Dunkelheit und in der steten 
Nghe von Eis beim Beginn der Heimfahrt die gesamten Ergebnisse der Expedition in Frage 
zu stellen, Fur diese Jahreszeit versprach der Versuch weder praktischen Wert noch wissen- 
schaftlichen Erfolg. Ich wifirde ihn indessen in der helleren Jahreszeit gern wiederholen, da 
bei ostwestlichen Routen ein Umgehen der Westwinde im SUden a n  Stelle der tiblichen grol3en 
Ausbiegung nach Norden auch von praktischer Bedeutung sein kann, zumal sich damit Fang- 
z wecke und wichtige wissenschaftliche Arbeiten verbinden lassen. 

Wie die meteorologischen Erscheinungen an der Gauss-Route irn einzelnen im meteoro- 
logischen Teil, so werden die ozeanographischen, insbesondere die Strbinungen im ozeanographi- 
schen Teil dieses Werkes behandelt werden, soweit sie aus den Beobachtungen tiber die Meeres- 
temperaturen, den Salzgehalt und die Planktonfbhrung zu erschlieSen sind. Hicr interessieren 
sie nur insoweit, als sie aus den Besteckversetzungen folgen, mithin einen EinfluS auf die Fahrt 
des ,,Gauss" ausgeifibt haben. 

Wollen wir d i e  Bes teckverse tzungen  des ,,Gauss" durch Strbmungen erklaren, so wilrden 
die beiden in der Tabelle Seite 233 an erster Stelle genannten vom 20. zum 21. und vom 21. 
zuin 22. August durch ' ihre Richtung auffallen. Die letztere wUrde einen bemerkenswert 
nbrdlichen Beginn des Kanarienstromes andeuten, die erstere durch einen an der Knste der 
Bretagne aus dem Golf von Biscaya nordwestlich auslaufenden Strom erkliirbar sein. Beides ist 
mtjglich, doch beide Versetzungen lassen sich auch durch die Winde erklaren, die nahezu gleich 
wie die Versetzungen gerichtet gewesen sind. 

Vom 23. August an noch etwas nbrdlich vom Kap Finisterre bie siidlieh von den Kap- 
verden, namlich bis zum 12.' n. Br. hin unter 25O w. L. v. Gr. hatte der ,Gaussu fast durch- 
weg stidwestliche Versetzungen in der mittleren Stiirke von 12 Seemeilen in 24 Stunden. Die 
Richtung ftillt mit der des Kanarien- und dann des Atlantischen Nordaquatorial-Stromes zusammen, 
aber durchweg auch mit der Richtungder Winde. Wo d ie  Winde  abwe ichend  w a r e n ,  s i eg ten  
sie tiber den  S t rom.  A m  25. August ist der ,Gaussu durch einen nordwestlichen Wind von 
der Stiirke 5 sieben Seemeilen que? durch den Strom in ostsiiddstlicher Richtung gcdrikckt worden, 
desgleichen am 1. September, wenn auch weniger stark. Sonst stimmen die Richtungen von 
Strbmung, Wind und Besteckversetzung miteinander tiberein. An der Ausnahxne erkennt man, 
wie schon im Golf von Biscaya, den tiberwiegenden EinfluS des Windes bei der Versetzung, 
wshrend andererseits der EinfluB des Stromes nach Aufhbren des Passats in 140 n. Br. und nach 
dem Eintritt schwacher wechselnder Kalmenwinde noch 2 Breitengrade nach Sbden hin anhalt. 

Vom 11.' bis 8.' n. Br., zwischen 211/2 und 24' w. 1,. v. Gr., stimmt die Versetzung mit 
der Richtung der Wincle tiberein, erreicht aber Betrage, die durch die geringe Stsrke der Windo 
kaum erklart werden. Die Richtung der Versetzungen geht in Betragen von 12 l i s  20 See- 
meilen in 24 Stunden von nahezu der nach Ost zu der nach Siid urid dann der nach Nordost 
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iiber, ebenso wie die Winde, doch diese n u r  in Strirke von 4 hbchstens 5 der Beaufortskala. Man 
kbnnte daran denken, daB der riicklgufige Guineastrom so weit nbrdlich stand, doch wgre das 
auffallend, zumal die durch ihn erzeugten Wirbel von der Richtung nach Westen tiber die 
nach Siiden zu der nach Nordosten herumgehen und nicht von der Richtung nach Osten aus 
ihren Anfang nehmen, wie die obigen Versetzungen. SO w i d  man bei diesen wohl an der 
Erkliirung durch die Winde trotz deren Schwriclie festhalten mfissen, soweit sie niclit auf 
Besteckfehlern bernhen sollten, was auch m6glich ist. 

Der  G u i n e a s t r o m  ist dann in den Versetzungen zwischen 8O und 2 O  n. Br. deutlich 
kenntlich. Da diese hier im Mittel bstliche sind von etwa 12 ~eemeilen mittlerer Starke in 
24 Stunden, so stitnmt das mit dem dortigen Auftreten des Guineastromes iiberein. Die Will& 
an der Gauss-Route hatten dort Monsun-Charakter und kamen mehr aus sildlicher Richtung. 
Die Versetzungen konnten somit nicht von ihnen herriihren und beruhen wohl auf dem Strom. 

Erst wenig nbrdlich vom Aquator, nachdem der Siidost-Passat sclion etwa 4' vorher in 
Spuren merklich gewesen war, treten bei 10 n. Br. und 18' W. L. V. Gr. westliche Versetzungen 
auf, die mit den1 Sfidaquatorial-Strom und mit dem Sildost-Passat in Einklang stehen. Der 
Guineastrom behauptete seine Herrschaft auf die Versetzungen also auch noch in den Anfangen 
des Passats. Dann aber wurden die Versetzungen ausgesprocheii westlich, in Einklang mit 
Wind und Strom und in der ziernlich gleichmUBigen Starke von etwa 11 Seemeilen in 24 Stunden. 
Sie hielten so bis zum Aufh6ren des Sodost-Pnssats am siidlichen Wendekreis an, sind bald 
etwas nbrdlich, bald etwas siidlich von Westen, aber vorwiegend westlich gewesen. An der 
sonst iiblichen Segelroute loo weiter westlich von d& unsi-igen wilrde der Strom nach der 
herrschenden Darstellung mehr sildwestliche Versetzungen gezeitigt haben. Die eine Ausnahme 
von der westlichen Richtung, welche wir im Atlantischen SiZdost-Passat am 3. Oktober 1901 
gehabt haben, stand weder mit dem Winde, noch mit der StrCIinung in Einklang. Sie wurde 
auch wtlhrend der Fahrt als auffallend vermerkt,, kann jedoch mit Fehlern in der Besteck- 
fiihrung in Zusammenhang stehen. Benierkenswert war allerdings ein gleichzeitiger Wechsel in 
del9 Wasserfarhe, die an diesem Tage grtiner war als vorher und nachher. 

I n n e r h a l b  d e r  M a x i m a l r e g i o n  des Sildatlantischen Ozeans und bis Hapstadt liin sind 
die Besteckversetzungen in Richtung und Starke wechselnd gewesen; in den 3 1 Tagen i b x -  
wiegen 6stliclier I h s e  vom Ende des Sfidost-Passats bis Kapstadt stunden die Versetzungen an 
23 Tagen mit  den Winden in Einklan,o und nur a n  8 Tagen nicht. Von letzteren hatten 4 
dabei so geririge Versetzungen, da13 &e nicht gezahlt wcrderi kdnnen; bei einer ist der Zu- 
samlnenhang mit dem Winde nodi m~glich und nur bei den dreien voin 19.-21. November 

die Versetzungen mit den Winden in Widcrspruch. Sic lagen nahe der Afrikunischen 
I(Uste, wo die Westwinddrift nordwrirts hinaufbiegt, und stehen unter deren EinfluB, wie auch 
die stark wechselnden Oberflrichentemperaturen gezeigt haben. Aus den undereii Versetzungen 
in der Maximalregion darf man nach dein obigen wieder uuf eiiieii Uberwiegcnden EiiifluB der 
Winde schlieBen. 

Si idl ich v o  n K a p s t a d t  tritt zunllchst der EinfluB des AgulhwStromes deutlich hervor, 
nrimlich in den Tagen vom 9.-12. Dezember 1901. Wir haben am 9., 10. und 12. kr8ft)ige 
westlich gerichtete Versetzungen bei meist entgegengericliteten Winden gehabt, wie cs dem 
Agulhas-Strom entspricht. A m  1 1. war dagegen astliche Versetzung und ebenfdls ohne Zu- 
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sammenhang mit dem Wind. Gleichzeitig sank die Teinperatur des Wassers, und das Plankton 
erhielt einen anderen Charakter. Das Wasser war ungemein wirr und gekrtiuselt; es herrschte 
eine starke Bewegung darin ohne Wind. Wirbel habe ich nicht bemerkt, doch unterliegt es 
nach dem obigen keinem Zweifel, da13 wir uns dort in einem Mischgebiet des Agnlhas-Stromes 
mit der Westwinddrift befanden. Die Versetzungen waren hier also durch die Strbmung bestimmt. 

Am 12. Dezember passierten wir dann deutlich die Yolargrenze des Agulhas-Stromes, wie 
sich aus der Temperatur der Luft und des Wassers, aus dein Salzgehalt und Plankton des 
Meeres deutlich nachweisen lie13. Beeonders auffallend war die grol3e Schar von Prions (Tauben- 
sturinvbgeln), welche diese Grenze belebten. 1111 Plankton erschienen massenhaft Diatorneen. 
Des Wechsel war sehr auffallend. Die Besteckversetzungen nahmen zuntichst ndrdliche und nord- 
fistliehe Richtungen an, bei westlichen bis nordwestlichen Winden, waren also wohl durch ant- 
arktische Strdmungen bedingt, die nordwestlich in den Indischen Ozean eindringen. 

Weiterhin stehen die Versetzungen in] G e b i e t e  d e r  W e s t w i n d e  ilberwiegend mit der 
moinentanen Windrichtung i n  Einklang. Ohne Zusammenhang damit erscheint sie nur am 
17. Dezember 1901, wo sie fast westlich gerichtet ist, dein Winde entgegen, doch in so ge- 
ringer Sttirke, da13 sie ein Besteckfehler sein kann. Sonst lief sie iiberwiegend dstlich mit Ab- 
weichungen gegen Nord und gegen Sad, je nach dem Wind. Nordliche Abweichung von der 
Ostrichtung, also eine Drehung ron dieser nach links hin, herrschte au13er bei denen, welche ich 
vom Rande des Agulhas-Stromes erwtihnte, zwischen den Crozet-Inseln und Kerguelen, was auf 
einen nordlich setzenden Strom dort hindeuten witlrde, wiihrend eine geringe gleichzeitige 
Steigerung der Wassertemperatur an  der Oberfltiche zwischen diesen Inseln ein Vordringen 
warmen Wassers nach Suden anzeigen kdnnte. Letzteres wtire ein Zeichen fiir den friiher 
dort angenommenen sudwtirts setzenden Kerguelen-Strorn, wtihrend die I~esteckveilsetzungen das 
Gegenteil vermuten lassen. Zwischen Kerguelen und der Eiskante sind 2 Tage. lang westliche 
Versetzungen gewesen, als wir arn 59.' s. BY. stfirmische Ostwinde hatten. Selbst hier im Ge- 
biete der Westdrift siegten also die Winde ilber den Strorn. 

Auf  d e r  Ri lckreise  haben die Versetzungen irn Indischen  Ozean  von der Eiskunt'e bis 
Port Natal ilberwiegend in der Richtung der Winde gestanrfen. Von 49 bcobachteten Ver- 
setzungen liegen 35 in der Richtung der Winde und nur 10 stehen mit, denselben deutlich nicht 
in Einklang; bei 4 ist der Zusammenhang unsicher. Die Richtung der Versetzungen war von der 
Eiskante bis fiber St. Paul und Neu-Amsterdam nach Norden hinaus wieder nach Osten init Ab- 
weichungen nach N o d  und nach Sild, je nach der Itichtung des Windea, meistens nach Nord. 
Zwischen dem 61. und 62. sildtichen Breitengrad traten bei ostlichen Winden westliche Ver- 
setzungen auf, wieder also ein Sieg der Winde iiber den Strom. Nordlich vom 30.0 s. Br. 
hatten wir dann vorwiegend westliche Versetzungen, doch wechselten dieselben vielfach, wie 
auch der Wind. 

Von den 10 Tagen, an welchen die Versetzungen dort nicht mit den Winden tibereinstimmcn, 
sind sie an dreien so klein, da13 sie auf Besteckfehlern beruhen k6nnen. Am 10. April, noch 
in unmittelbarer Ntihe der Eiskant,e, wo die Versetzung gegen den Wind geht, deutet sic auf 
einen nordwiirts gerichteten Strom hin. Die starken westlichen Versetznngen ' vom 29. April 
und vom 9. Mai 1903 stehen ganz isoliert. Ea ware denkbar, da13 sie von einer Stromung her- 
rahren, doch haben wir ringsumher sonst nur Versetzungen durch den Wind gehabt. Die drei 
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Versetzungen cndlich inn den 20.O s. 1310. niid den 4 O . O  6. T,. v. Gr. konnten init ciiier Stroin- 
abzweigung in Zusaminenhang stehen, welche an der Westlciiste von Madagaskar nordwarts zu 
verfolgen ist. W&hi*end diesel. gnnzen Falirt an der Nordgrenze der indischen Maximalregion 
sehen wir also unbestimmte Strliiiiungen und eine Ilerrschaft der Winde bei den Versetzungen. 

Z w i s c h e n  P o r t  N a t a l  und S imons town  ist bei den Versetzungen dagcgen eine :hso- 
lute Herrschaft des Agulhas-Stroines zu lronstntieren. Die grlil3te Versetzung, wdche wir dui& 
denselbeii gehabt hnben, betrug 6 2  Sceineilen in 2 4  Stunden, also iiber 2% Seemeilen pro Stunde. 
hi Mittel haben wir dort cine Flirderung von etwa 30  Seeiiieilen in 2 4  Stunden gehabt, auch 
wo starlce wcstliche Winde uns eiit~cgoiigericlitet waren. 

Im SUdat lant iscl ien Ozean hatten wir auC der Hei i i i re ise  bis zuin Beginn des Sfidost- 
Passats unter 38' s. Br. und G o  6. L. v. Gin. in liichtung und Strirke wechselnde Versetzungen, 
welclie rnit den Windcn d i t  in bestiminter Beziehung standen. Sie waren ineist nordlich ge- 
richtet mit Abweichungen gegen Ost und gegen West, und wilrden ani ersten durch die An- 
fange des Uenguela-Strornes erklrirbar sein. Die Starke der Winde war zu gering, um Eitiflufi 
liben zu k6nnen. 

Auch an den beiden ersten Tagen ini S Udost-Passat  herrschten noch unbestiinrnte Ver- 
set.zuiigen ; danii aber fanden sie standig in gleichin&l3iger Riclitung statt, ineist etwas nordlich 
von Westen, also in Ein1clni:g iiiit Wind und init Stroin, uiid liielten so ilber den Aquator 
Eiinaus bis zuin Ende des Sildost-Passtlts an. lhre  inittlere Strirke betrug tiber 14 Seeineilen 
in 2 4  Stunden. Sie waren also grliBer, als wir sic uuf der Hini*eise im SUdost-l'assat weiter 
westlich gefunden hatten. Die einzige ostlichc Versetzung innerliulb dieses Gebictes, unmittelbar 
sUdlich vom kquator am 20. Septeinber 1903, war so goring, daB sie eiii Besteckfehlcr win 
kann. 

I n  den  Ka lmen  hatten wir unter 5'/a0 n. BY. und 210 40' west]. L. v. Gr. am 1. Ok- 
tober 1903 eine listliche Versetzung von 12 Seeineilen in 24 Stunden bei entsprecliendeiii Windc. 
Da dieser aber sehr sehwach war, dlirfte die Versetzung ein Anzeichen des Gnineastroines ge- 
wesen sein. Dann folgten in den ersten IZegungen des Nordost-Passats bis 1 l 0  1:. 131%. und 25' 
w. L. v. Gr., wo der Guineastrom auoh nocli stehen kann, wechselnde, auoh westliche Ver- 
setzungen, die zurn Teil vom Winde herrfihren Ic6nnten, teilweise nicht, bis auf eine aber so ge- 
ring waren, daB man nicht~s daraus schliefiei: kann. Diese cine voin 3. Oktober 1903 war 
nordwestlich gerichtet und betrug 19 Seeineilen in 24 Stunden. Sie stand niit Strom und 
Wind in keinein erkennbaren Zusammenhang. 

Erst unter 12 'h0 11. Ih. iiachdem der N o  rd  o s t - I' assa t deutlich eingesetzt hatte, beginnen 
Versetzungen, die mit ihm und niit dein At l an t i s chen  Nordi iyua tor ia l -  S t r o m  in Einklang 
stehen. Sie verliefen meist etwas n6rdlich von Westen, ebenso wie der Strom, und waren 
mithin wie dieser von der Richtung des l'assats etwas nacli rechts liiii gedreht. Dcr EinfluB 
des Stromes scheint hier also den des Windes zu tibertreffen. Die Sturke dieser Versetzungen 
hat im Mittel 11  Seeineilen in 24 Stunden betrttgen. 

In der P a s s a t p a u s e  vorn 12. bis 14. Oktober 1903 war eine starlce Versetzung nach 
SUden bernerkbar, die nicht Tom Winde herrillwen kann, dtt er zu schwach war. lch hake sio 
for einen l3esteckfehlery weil die bisherigen westlichen Versetzungen sonst cluch in der Pause 
aufgetreten sind und ebenso wieder nachher. In gleicher Weise beurteile ich die schwache sad- 
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sud(Ist1iche Versetzung vom 18. Oktober. Geringe westliche Versetzungen halten auch nach 
SchluB des Nordost-Passats noch an, wiihrend der ,,Gauss" bei unsteten, schwachen Winden 
die Maximaizone durchdampfte, um an deren Nordgrenze beim Einsetzen der Westwinde am 
26. Oktober unter 35O n. Br. schnell in (Istliche Versetzungen fiberzugehen. 

N u r d l i c h  v o n  den Azoren hatten wir zuniichst kriiftige sild6stliche Winde nnd ent- 
sprechende Versetzungen gegen Nordwest und West, bis am 13. Oktober unter 43O n. Br. und 
20' w. L. v. Gr. frische Westwinde einsetzten uiid uns (Istliche Versetzungen brachten. Der 
Strom liiuft nurdlich von den Azoren durchweg gegen Osten, war also nur irn zweiten Teil 
der Fahrt dort ebenso wie die Versetzungen gerichtet; die letzteren dilrften aber such in  dem 
zweiten Teil wesentlich vom Winde herrfihren, da dieser lnesonders stark war. Im ersten waren 
sie ausschliel3lich vom Winde bedingt. 

Fas se  i ch  nun d a s  tiber d i e  Ver se t zungen  des  ,Gaussu wghrend  s e i n e r  S e e f a h r t  
b i s  zur  E i skan te  g e s a g t e  zum Schlusse  kurz  zusammen, so scheint ein Unterschied zwischen 
den verschiedenen Abschnitten der Reise unverkennbar zu sein. Auf der Hinreise Uberwiegt 
d e r  EinfluS d e s  Windes  im allgemeinen den des Stromes; dann nimmt sein EinfluB mit der Reise- 
dauer sichtlich ab, bis gegen die Azoren hin d e r  E in f luS  des  S t r o m e s  entschieden Uberwiegt. 
Erst im letzten Teil der Fahrt, bei besonders starken Winden, kommt deren EinfluB wieder 
bestitnmend zur  Geltung. 

Wo Wind und Strom gleich gerichtet gewesen sind, da ist ihr  EinfluB auf die Versetzungen 
nicht ohne weiteres zu unterscheiden; doch wo die Richtungen andere waren, lassen sich Unter- 
scheidungen finden. Im Busen von Riscaya, in der Abweichung der Versetzungen von der 
Richtung des Atlantischen Nordiiquatorial-Stromes, im Gebiete des S~datlantischen Maximums 
und sogar im Gebiete der sfidlichen Westwinde, schlieSlich im Bereiche des Sadindischen Maximums 
treten d i e  Winde b e s t i m m e n d  hervor. In dieser Zeit ist nur an der Stidgrenze des Nordost- 
Yassats, im Gnineastrom, im Agulhas-Strom und unmittelbar sstlich von diesem der EinfluS des 
Stromes bestinmend gewesen. 

Dagegen  h e r r s c h t  d e r  S t r o m  auf der Iitickreise im Gebiete zwischen Kapstadt und 
dern Beginn des Atlantischen SiZdosfrYassats, im Guineastrom und besonders im ganzen Gebiete 
des Nordost-Passats, wie man namentlich ftir letzteres an den Abweichungen der Versetzung 
nach Norden hin erkennt, die dem Strom, nicht der Richtung des Passats entsprechen. Erst 
hinter den Azoren kam wieder der EinfluS der (besonders starken) Winde zur Herrschaft. 

Die Trennung zwischen beiden Einfliissen ist im einzelnen schwer, zumal die Fehler der 
Besteckversetzungen naturgemiif3 groS sind. Doch es gab markante Gebiete, in denen sie sich 
durchflihren lieB. 

Die GriZnde fUr das abweichende Verhalten des ,,GaussLL gegentiber dem EinfluB von Wind 
urid Stroin auf der Hinreise bis zur Eiskante und dann noch zurtick durch den Indischen Ozean 
bis Kapstadt einerseits, und von hier bis zu den Azoren andererseits, diirften in der ve r -  
sch iedenen  B e l a s t u n g  des Sch i f f e s  und in  se ine r  verschiedenen  tiuBeren Er sche inung  
liegen. Bis zur Eiskante hin war die Belastung besonders schwer und das Schiff auch noch mit 
umfangreichen Decksbauten versehen, die dem Winde vielen Widerstand boten und seinen 
EinfluS auf die Versetzung verstgrkten. Auf der Rrtckreise durch den Indischen Ozean hatten 
wir diese Decksbauten freilich nicht mehr, so daB der Uberwiegende EinfluB des Windes hier wohl 
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eher an der Schwilche der Strbmungen lag. Hinter Kapst'adt auf der Rilckreise dagegen ditrfte 
die gradere Leichtigkeit des Schiffes und der Mangel an Decksbauten bewirkt haben, daB der 
EinfluB des Stroines den des Windes hbertraf. 

Die  Segel f i ih rung  d e s  ,,Gausso ist in allen 'l'eilen der Fabrt so groB gewesen, wie es 
ffir den jeweiligen I(urs n u r  mbglicli war. Ihre Bedeutung for die ~estecltversetzuiiger~ war tnithin 
im Vei4aufe der ganzen Fahrt wohl anntlhernd gleich. D o c h  in  den1 EinfluB d e s  Dampf -  
g e b r a u c h  s u 11 f d ie  Ver se t zungen  scheinen Verschiedenheiten zii bestehen. Denn auf der 
Hinfahi-t ist in  den ICalmen und im Guineastroni vie1 Damyf gebraucht worden und der versetzende 
EinfluB der Winde gleichzeitig gering gewesen. In1 Nord- und Siklatlantischen Ozean wurde auf 
der Hinfahrt, wenig gedampft, und gleichzeitig erscheint der versebzende EinAriB der Winde besonders 
grol3. Freilich dilrfte die Stilrke des Guineastroines (im ersten Fall) gr6Ber als die der Yassat- 
str(5inungen (iin zweiten) gewesen sein, der EiiifluB der Wiiide also auch deslialb relativ geriiig 
erscheinen. l m  Gebiete der Westwinde erscheint der Dampf ohno Wirkung auf den versetzenden 
EinBuB des Windes; denn wir haben dort reichlich gedampft, wie aus der l'abelle hervorgeht, a w h  
nsrdlich von den Azoren, und trotzdein einen illwwiegenden EinfluB des Windes, der nun freilich 
besonders stark war, gehabt. Im Indischen Ozean, wo wir wenig dainpfteii, war der EinfluB der 
Winde groB und bei nlelir Dampf aucli im Atlantischen nbrdlich von den Azoren uiif der Rnckfahrt. 
Mehrfach sehen wir also d i i rch  den  Gcbrauch  d e r  Maschine den Einf luB  d e r  W i n d e  
a u f  d ie  B e s t e c k v e r s e t z u n g e n  ve r r inge r t  und den des Stroines relativ verstilrkt. 

Dieses Ergebnis wilre zu beachten, wenn man Strbniungsverhllltnisse aim Besteckversetzungen 
ahleiten will. Man wircl dann einc Scheidung zwischen Segel- iind Dampfsclliffen machen milssen 
und die Strbmungen vornehmlich ails den Verset;mng.cn der Dampfw ableiten, da, wenigstens beim 
,,Gauss" nul', wo er wesentlich unter Dampf fuhr, der versetzende EinfluB der Strsmung hervortrat, 
wlihrend sonst der der Win& ilberwog. In letzterem Fall darf inan aus Versetzungen nicht aiif 
Strbm ungen schlieBen. 

Unbedingte I-Ierrschaft auch bei starkstein Winde hlttte der Agulhas-Strom auf der I-lin- wie 
auf der Raclrreise, wie ails den starken Versetzringen in seiner Richtung hervorgeht. Neben 
ihm tritt bei der Gauss-Fuhrt der Guineustroni utn rrieisten hei*vor. 

Die Sdieidung zwischen dem Einflusse des Windes uiid des Strorncs aut' die Versetzungcn 
IioBe sich auch bei der Gauss-Fahrt noch weiter durchfilhren, nls es hier geschehen ist, docli 
ist es besser, das Problem allgemeiner an der l-lund eines grbBeren MLLterinls, auch von nnderen 
Schiffen her, zu verfolgen. Es ist fi\r das Problem der Meeresstr(lii1nngcii wichtig, fill- ihre -41)- 
M u n g  sowohl, wie filr ihre Untei*scheidung darnsch, ob es lediglich oberfliichliche Wiiddriften oder 
tiefergehende Strlirnungen sind. Uni das Verhalten des ,,Gauss'; hci Wind uiid Strom zu erkennen, 
kbnnen die obigen Mitteilnngen genilgen, insbesondere auch zur Beurteilung dafiir, \vie sein Ver- 
halten gegen beide spllter ini Eke  wni*, wo die Str~niiingcn un1)eknnnt \ \ w e n  und die Winde sich 
beobachten lieBen. Wenn wir das Verhalten des ,,Gausscc bei Wind und Stroin kennen urid duzii die 
Winde im einzelnen selbsb, d a m  wei-den wir diejenigen Versctzungen, dicx durch W inde niclit erlrlikinbar 
sind, auf Strbmungen zn~ilclrfillireiidili~fen und rnithiii dime selhst aus denVersetzungeii ableiten k6nnen. 

b) Die Eisfnhrt des , ,U~USS'~. 

Die Mbglichkeiteti urid Erfolge einer Fshrt in7 Poltireis werden gew(lhn1ich d s  Zufall 
Wo wir in del* Literatur darober Erw~gungen ttiigestellt finden, bet reffen sic iiiehr betrachtet. 

Doutsoho SUdpolar-Eqdition. I. Ooogmpliio. 33 
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die Ziele der Fahrt, als ihreBedingungen. Sie ergrtern mehr die Situationen, wo man den Pol 
zu erreichen oder neues Land zu finden hoffen darf, und weniger die Umsthde, unter welchen 
man im Eise dazu fortschreiten kann. 

Bis zu einem gewissen Grade hat die Expedition von NANSEN hierin Wandel geschaffen. 
Nach dem Vortrage in der Royal Geographical Society, in wvlchetn er den Plan seiner Fram- 
Expedition dargelegt hatte , werden prinzipielle Ergrterungen angestellt, welches die beste 
M6glichkeit wiire, im Polareise vorwgrts zu konimen. Vori kompetenter englischer Seite wurde 
dabei die Ansicht vertreten, daB der beste Fortschritt in Anlehnung an die Iiasten zu erwarten 
wiire, wtihrend Nansen seine Expedition von der Ktiste unabhiingig machte und das Polarmeer 
quer dnrchschnitt. Wie bekannt, sah er aber von einer eigentlichen F a h r t  im Eise  vollig ab und ba- 
sierte seine Expedition auf die S t rdmungen iIn Eise. Die Maschine wurcle auseinander genomnien 
und das Schiff dem Treiben des Eises iiberlassen. Damit wurde freilich mehr erreicht, als mit vielen 
Fahrten erreicht worden war und im Norden auch in Zakunft wohl zu erreichen sein wird. 

Bei E x p e  d i t i o n e n  i m  sadl ichen  Eisineer habe ich maBgebende allgeineine Erorterungen 
fiber die Mfiglichkeiten der Eisfahrt auch nicht gefunden. Nur fur besondere Fiille sind Erdrterungen 
vorhanden und berahren das, was momentan und lokal erreicht werden sollte; aber bestimrnte 
allgemeine Erwiigungen tiber die beste Rich t u n g  und Anlage  von Sadpo la r f ah r t en  finden 
sichnicht, was bei derunkenntnis tiber die physisch&i Verhiiltnisse im hohen Suden auch nicht wunder- 
nehmen darf. Wenn wir jedoch die praktische Ausfiihrung der groljen Sirdpolarfahrten am 
Ende des 18. und im 19. Jahrhundert vergleichen, lassen sich schon zwei bestimmte Prinzipien 
erkennen, niimlich das Bestreben e r s t e n s  a n  d e r  iiuBeren Eiskante  von  W e s t e n  n a c h  
Osten  vorzugehen und  zwei tens  umgekehr t e ,  also o s t w e s t l i c h e  R o u t e n  i n n e r h a l b  
d e s  E i s e s  zu verfolgen. Das erste Prinzip beriihte sicher auf der Kenntnis der herrschenden west- 
lichen Luftstrgmungen in den mittleren stidlichen Breiten, das zweite wohl auf der Erfahrung, daB 
siidlich von den Westwinden wieder umgekehrte, nsmlich ostwestliche LuftstrOmungen stehen. 
Das erste sehen wir bei COOK, BELLINGSHAUSEN, BISCOE, Ross und MOORE verwandt, das zweite ange- 
deutet schon bei WEDDELI., deutlich durchgeffihrt dann loei KEMP, BALLENY, WIIXES, D’URVILLB und 
ROSS. Die nach dem ersten Pinzip ausgefahrten Reisen waren grolje Umseglungen der Antarktis, 
die nach dem zweiten, im Eise selbst zuriickgelegten kurzere Fahrten. Beide waren mit 
sadlichen VorstdBen in Lacken des Ekes verbunden, doch in der Regel mit dem ausge- 
sprochenen Zweck, einen EinschluB und eine Oberwinterung zu vermeiden. Da man Segelschiffe 
hatte, folgte man den schnellen Bnderungen der Witterung und kehrte imnier wieder zum freien 
Fahrwasser zurkk. Nur Ross hat die Maglichkeit der Oberwinterung nicht gescheut, aber keine 
geeignete Stelle dafar gefunden. 

Die  Chal l  en ge r -Exped i t ion  hatte Dampfkraft, mriljte aber in Hinblick auf EinschluB und 
Oberwinterung auch besonders vorsichtig sein, da sie nicht auf die Eisfahrt eingerichtet war. Sie 
fuhr mit den Westwinden von Westen nach Osten nahe der Eiskante und benutzte zu ihrcm 
erfolgreichen VorstoB nach Saden eine Liicke, die sich glticklich bot. Sie folgte also der 
Methode von COOK oder RELLINOSHAUSEN, doch natui*gerniiB in kleinerem Umfange, weil sie andere 
Aufgaben hatte. 

Die Expeditionen der l e t z t e n ,  soeben beschlossenen  P e r i o d e  d e r  S(1dpolar fahr ten  
unterschieden sich von den €rikheren dadurch, daB sie alle Dampfkraft besaBen und sich damit im 
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Eise freier bewegen ltonnten. Auch waren sie auf Oberwinteriingen nicht nu19 eingerichtet, 
sondern hatten sich solclie zur Aufgabe gestellt. Sic koniiten deshalb tiefer vordringen. Da 
im dichteren Eise innen aber naturgem&S t,rotz der Datnpflwaft ein langsamerer Fortschi*itt und 
geringere Wegliingen zu erwarten waren tils bei den frilheren Fahrten, die an der &ufleren Kante 
oder in offenen Lacken stattfanden (wie tatsiichlich von allen neuen Expeditionen auch nur kiirzere 
Wege zurilckgelegt worden sind), war es jetzt um so wichtiger, die richtigen Ansatzstellen und 
Richtungen fur die Fahrt  im Eise zu wkhlen, I also d i e  bes te  Methode  d e r  Eis fahr t .  Man 
rnuljte damit rechnen, dort, wo man hineinfuhr, gegebenenfalls auch zu ttberwintern. 

Far die D e u t s c h e  E x p e d i t i o n  lagen in den friiheren Fahrten die geringsten Grundlagen 
vor, um den besten Ausgangspunkt zu finden. Die gleichzeitigen Expeditionen drangen in Gebieten 
vor, in welchen schon 'frillier mit Erfolg gearbeitet worden war. Ihnen war ihr Weg und seine 
Grenzen in groBen ZUgeii bekannt. For das Arbeitsgebiet des ,Gaussu sadlich von ICerguelen 
war das nicht der Full, da hier nodi  kein abschliefiender VorstoS versiicht worden war. Wir 
konnten uns nur auf mehr zufiillige Erfahrungen stiitzen und sotist auf theoretisclie Erwkgungen, 
die davon ausgingen, wie friihere Expeditionen in anderen Teilen der dntarktis ini allgemeinen 
vorgegangen sind und was sie crreicht haben. 

Unter diesen Erw&gungen spielte die Annahme cine nicht unwesentliche nolle, daB an 
ICerguelen vorbei e i n  M e e r e s s t r o n i  s O d w & r t s  f i lhi*t ,  der aus niedrigen Breiten komtnend 
init seinem wiirmeren Wasser das Eis zuriickdrringt und so dort einen weiteren Fortschritt 
nach Saden erm@icht, der vielleicht in der Folge aucli den ,,Gauss", wenn er vom Eise um- 
schlossen war, mit sich durch hohe stidliclie Breiten tragen konnte, iihnlich wie es bei der 
I'ramftlhrt ini Norden der Fall gewesen ist. 

FUr die Annalinie dieser Stromung lagen freilich positive Grilnde kauni vox', sondern 
mehr theoretische Schliisse. Das melirfucli benierkte Zurilcktreten der Eiskante nach Siiden 
nm den Meridian von Icerguelen und die Seltenheit von Eisbergen bei dieser Insel waren 
die wichtigsten Grilnde. Andere Voiatellungcn gingen davon nus, dalj die westustlichen 
Str6inungen der mittlcren stidlichen 13reiten nicht einen einheitlichen Sbonikreis urn die 
Antarktis lierum, sondern zwei Stromkreise bilden k6iinteri, deren einer sildlich von ICerguelen 
liinein und durch das SQdpoluigebiet hindurch Zuni Weddellineer firliren und sich 
dort schlieflen konnte. 13cstimmtere Grunde filr die Existenz des Kerguelenstromes sind rnir 
auch auf direkte Anfrage von G. v. NNUMAYER, der sic ani eifrigsten verfochten hutte, nicht an- 
gegeben worden. 

Sie 1iEitt.e 
cs dann weniger init einer E i s f a h r t  zu tun gehabt, als triit einer E i s d r i f t ,  iihnlich wie 
NANSEN im Nordcn, doch konnte sie nicht allein darauf rechnen. Ilir Vorgehen riiuBte deshalb 
unter dem Gesiclitspuiikt erfolgen, d u r c  h F a h r t  z u  eri-eichen, was m6glich war. 

Fur d ie  A u s f i l h r u n g  e i n e r  li 'ahrt, lagen dort auch Erwligungen vor, die von 
G. v. NEUMAYER hcrrfihi%en. Sie waren aber so unbestinimter und uiiklarer Art, daS von einem 
Plan, der dem ,,Gauss" dadurch vorgezeichnet gewesen sein sol], nicht die Rede sein kann. 
NEUMAYKR befilrwortet namlicli an einer Stelle seiner zuhlreichen Schriften das Enderby-Land 
als husgangspuiikt einer Expcdition und damit ein Vordringcn von Westen her gegen Osteii 

Falls nun der Strom existierte, konnto die Expedition von ilim Nutzen ziehen. 
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iind Siiden 1)' his man eirie Kuste trifft, an einer andern aber wieder das Vordringen von Termination- 
LLLJIC~ her, also umgekehrt von Osten nach Westen2). Man wird in NEUMAYERS Schriften ftir jede 
Methode des Vorgehens in der Antarktis stidlich von Berguelen Griinde Und-Gegengriinde finden, 
man w ird scheinbar jeden Erfolg auf dieselben zuruckfuhren, sowie jeden MiBerfolg a19 durch sie vor- 
aiisgesagtbetrachtenkdnnen,doch e i n e n  bes t imtn ten  nutzbaren  P l a n  e n t h a l t e n  s ie  n iah t .  Mein 
Plan, von Termination-Land, also yon Osten her, anzuf'angen, wurde i n  dem durch die lleichs- 
regierung von einein Deutschen Beirat, deni aiich NEUMAYER angehbrte, eingeholten arritlichen Gut-  
achten5) einstimmig gebilligt, gleichwie er j a  auch einer der unten zitierten Ansichten NEUMAY ERS 

vollkommen entsprach. Es ist daher unrichtig, wenn NEUMAYER nach der I W t k e h r  der Expedition 
den Anspruch erhebt, vor ihrer Ausreise den gegenteiligen Plan geratexi zn  haben4), ganz abge- 
sehen davon, ob derselbe besser war oder nicht. 

So ist die Expedition wesentlich a u f e i g e n e E r w iig 11 n g e n angewiesen gewesen und 
hatte nur auf der Grundlage allgemeiner frfiherer Erfahrungen in  der Antarktis ihr Vorgehen 
zu  regeln. W i e  d i e  W i n d e  iin h o h e n  S u d e n  ani Mer id i an  von  K e r g u e l e n  s t ehen  k d n n t e n ,  
w e l c h e n  V e r l a u f  d i e  Ki i s ten  h a b e n  u n d  w i e  man  d iese lben  be i  d e n  zu  e r w a r t e n d e n  
Windverh i i l t n i s sen  a m  bes t en  e r r e i c h e n  u n d  ver fo lgen  k b n n e ,  w a r e n  d i e  f u n d a -  
m e n t  a l e  n F ragen .  Der vermutliche EinfluB der Winde ist ani nieisten zu hedenken gewesen, 
weil man schon im Gebiete der Westwinde ntrrdlich von der Antarktis gegen die Winde wenig aus- 
richten kann, auch wenn man genugende Maschinenltraft hat, geschweige denn in der Antarktis 
selbst. So habe ich e in  V o r g e h e n  v o n  O s t e n  n a c h  W e s t e n  w e s e n t l i c l i  gewiihl t ,  we i l  
i ch  init  d s t l i chen  W i n d e n  g e r e c h n e t  habe .  Es entsprach dem Voigehen der  fruheren 
Expeditionen, welche innerhalb des Siidpolareises gefahren sind (Seite 2 5 9 ,  und ich will nun 
erdrtern, ob es auch nach den von uns gemachten Tirfatirungen zweckmiiSig war oder nicht. 

W i e  h a b e n  e r s t e n s  d i e  W i n d e  a n  d e r  G a u s s - R o u t e  i n  d e r  A n t a r k t i s  ges t anden  
u n d  g e w i r k t ?  Um ihren EinfluS zu erkennen, habe ich zllle Winde, die an der 
Route des ,,Gauss" im Eise beobachtet worden sind, in vier Gruppen zusamtnen- 

1) G,V.NEUMAYER, Auf zum Sudpol. S. 348 und 349, ,,Cs erhellt dessen ungeachtet, daB die bezeichnete Gegend 
(zwischeu 60 und 90" 6. L. v. Gr.) der Untersucliung bedarf, und hierfur wiirden sich die Kernps-Insei oder Enderby- 
Insel wohl empfehlen, weshalb denn auch von mir schon in der Dcnkschrift, dia dcm I. Internationalen Geographen-KongrcD 
in Antwerpen vorlag, diese Stelle des Indischen Ozcans als A u s g a n g s p u  n k t  vorgeschlagen und seitdem stets befurwortet 
worden ist, (vgl. die entgegengesetzte Befurwortung in Anmerkung 2). Es sprechen auch, wie wir spiiter sehen werden, 
nocli triftige wissenschaftliche Grunde dafur, sowohl die Errichtung eines Observatoriums in der Niihe der bezeichneteu 
Inscln oder weiter nach Suden ins Auge z,u fassen, als auch e i n  V o r d r i n g e n  v o n  d o r t  gegen den magnetischen Sfidpol 
anzustreben." 

2, G. v. XEUMAYER, Auf zum Sudpol. S, 127. ,,Vor allem sollte man hier, wie bei allen zukunftigen l'olarfahrten, 
die Tatsache in grundlirhe Erwagung ziehen, daW siidlich vom 60. Breitenparallel im Austral-Sommer iistliche und sudiistliche 
Winde vorherrschen, die gegen das Ende der Jahreszeit haufig als schwere Sturme wehen. Es ist sonach anzuraten, das 
zii erforschende Gcbiet (wieder zwischen Go" und OU" 6stl. L. v. Gr.) v o n  O s t e n  n a c h  W e s t e n  z u  d u r c h s u a h e n  (also 
umgekehrt wie sub 1 nach Enderby-Land hin) unter stetem Eemiihen, cingedenk eines m6glichst direkten Vorgehells nach Siiden 
in kurzester Zeit das Packeis, von dessen Lage in  jenen Gegenden man noch kcine \'orstellung hat, zu durchschneiden.' 

E. v. DIIYOALSKI entwiclrelt seinen Plan, im Osten 
anzufangen und iiber Enderby- u n d  Kemps-Land z u r h c k z u k e h r e n .  Als erster spricbt G. v. N E U M A P E I ~  seine Befriedigung 
aus, ,daB Kerguelen als Stutzpunkt auserselien sei etc.' ,,Einwendungen gegen die von E. v. I)IlYaAL8KI gemachten Aus- 
fullrungen wurden nicht erhoben". 

4) Verhandl. der Ges. Deutscher n'aturforscher und Arzte zu hleran, Leipzig 1906, 11. Teil I. Iliilfte, 5. 161, nnd 
Gcogr. Journal, London 1906, Vol. 27, S. 263, 

5) Verhandlung im Reichsamt des Innern, Berlin, den 6. Mai 1899. 
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gefadt, die den vier Quadranten der Windrose entsprechen, wclche durch die Sadwest-Nordost- 
und durch die Sadost-Nordwest-~ichtung begrenzt sind. Diese Quadranten seien entsprechend 
als der westliche, ribrdliche, Gstliche und sridliche bezeichnet. Ich habe dann aus den Stunden- 
werten der Winde alle Starken, die auf dein ,,Gaussu beobachtet wurden, f h  jeden Quadranten 
sutnmiert und durch die Anzahl der Beobachtungen dividiert. Das ergah mir die im Mittel in 
jedem der viei- Quadranten bei del* Eisfahrt des ,,Gaussu veinfagbar gewesene W ii id k r a f t .  
W indstiirken, die gerade auf einer der vier Grenzrichtungen beobachtet worden sind, habe ich immer 
zu dein jeweilig n6rdlicheren Quadranten gezogen. Da es auf die Mbglichkeit5 zur Fahrt nadi Silden 

Elemente der Eisfahrt des ,,Gauss" 

Zeit der Fahrten 
Dauer in Tagon 
Aufenthalte filr Arbeiten in Stundon 

n n an Tagon 
,, durch Eis in Stundon 

Wirklicho Fahrtzoiten in Stunden 

Sunime der Windkraft (+ g h t i g ,  - entgegcn) von der Eiskanto his zur Kiiste 
I1 71 n n n 11 n ,, ,, ,, bis 65" s. Br. 
n n  n ,, ,, ,, ,, s8dl.von65"s.Br.biszurIiiiste 

n an Tagon 

n an Tagen 

Mittl. Kohlenvorbrauch pro Tag an den Fahrtagon 

Maximaler Kohlonverbrauch in 24 Stunden 
Durch Fahrt wirklicli zuruckgolegte Woglbngen 
Durch Drift ,, 11 n 

In Summe ,, n I, 

Summe der Abstande zwischen den Mittagspositionon 
Mittlere Geschwindigkeit pro Fahrstunde nur durch Fahrt 

n n ,, ,, ,, ,, fahrtloson Tagon 

I, ,1 pro Fahrtug ,, ,, 91 

n n des Treibons pro Tug 
Mittlorer Gesamtfortschritt pro Tag 

Hinfahrt. 
Eiskante 63Vr s. Br. 

96'1, 8stl. L. Gr. 
i s  zum Wintorlager 

902. I 4.1I.p.-22.II.a 

8 Tag0 
21 Stunden 

7 Tagen 
29'1, Stundon 

6 Tagon 
I 4 I 11, Stunden 

8 Tagon 
+ 2.18 
- 0.35 + 5.86 

4085 lig. - 
6100 

410 Sm. 
82 71 

492 n 

324 n 

2.9 Sin. 
51.3 I1 

10.3 ,I 

40.5 ,, 

Ruckfahrt. 
Winterlager bis zur 
Tiskante 6431, s. Br. 

79314 8stl. L. Gr. 

903.8.11. p.-g.IV. a 
60 Tage 

2 Stunden 
I Tag 

rzog Stundon 
57 Tagon 

229 Stundon 
a 8  Tyon 

- 0.88 
+ 0.56 

1958 Kg* 
420 9, 

4770 ,, 
419  Sin. 
264 n 

683 ,, 
532  n 

1.8 Sn1. 
15.0 n 

4.4 19 

8.9 n 

- 0.01 

Eisfahrt 
in 

Summa 

'ebr./A pr. 
68 

23 
8 

1238 '1, 
63 

370 314 
36 

t 0.23 
- 0.81 
f- 0.88 

243oIig. 
420 n 

6100 

82gSm. 
346 ,, 

856 

a3.o 
5. I 

12.6 

1 1 7 5  n 

2.2 

ankornmt, erschcint diese dztdurch irn in(\glichst giinstigen Licht, wie es auch cletn tatslichlicheii 
Streben, jede Fuhrtgelegenheit auszunutzen, entspricht. 

Bei dieser Gruppierung durf man nun filr ein Vordringen 11ac1i Silden allc Winde aus den1 
Nordquadranten immer als gilnstig und die aus dein Sildquadranten inliner als ungilnstig be- 
trachten, wlihrend die Winde aus den1 Ost- und aus dein West-Quadranten gilnstig bzw. uti- 
gilnstig sind, falls man die Fahrt niit ihnen oder gegen sie ausftlhrt. Will inan also d e  Fahrt- 
gelegenheiten filr ein Vorgehen von Osten nach Westen erhaltcn, so mu13 iiian die Wiiidsttirken 
des Ost- und des Nordquadranten summieren imd far eine Fahrt von Westeii her die des West- 
und des Nordquadranten, wiihrend fill* die Fahrt von Westen die Winde des Ost- und des Sild- 
quadranten und far eine Fahrt voii Osteii die des West- und des Sildquadranten ungilnstig sind. 
Die Nutzbarlceit der Winde far die Fahrt im Eise geht gewid nodi thei* die hiein gezogenen 
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Grenzen der Quadranten hinaus, da es auch aiif die Richtung der Waken - anlsommt und man 
jede nur denkbare Maglichkeit ausnutzen wird, doch kdnnen die obigen Abgrenzungen im allge- 
meinen die Mdglichkeit des Fortschritts bezeichnen. 

Die Resultate dieser Erwiigungen sind in der vorsteheriden Tabelle enthalten, welche ich 
eintnal fiir die ganze Eisfahrt hin und zurQck zwischen der iiuBeren Kante und der im Silden 
gefundenen Kiiste zusanimengestellt habe und sodatln auch gegliedert ftir die Fahrt von der 
BuBeren Kante bis zu 65O stidlicher Breite einerseits und von hier bis zur KUste anderseits. 
Man ersieht aus den Zahlen sogleich, daB die Fahrt des ,,Gaussu von Osten her in den Winden 
um so mehr Unterstiltzung hatte, je weiter sizdlich er kam. Ndrdlich von 65O sadlicher Breite 
wgre die Fahrt von Westen her ghstiger gewesen, denn die Tabelle gibt daftir negative, also 
fiir die Fahrt des ,,Gaussu von Osten her ungiinstige Windst,%rken, und zwar filr die Ruckfahrt 1903 
rnehr als fiir die Hinfahrt 1902. Sfidlich von 65" stidlicher Breite liegt die Gunst der Winde 
dagegen unbedingt auf seiten der dstlichen Route und bei der Hinfahrt besonders stark. 
Die beiden Jahre 1902 und 1903, in denen der ,,Gauss" dort reiste, waren etwas verschieden, 
was an der Verschiedenheit der Jahreszeiten liegen kann. Jedenfalls ist aber in beiden Jahren 
in den hdhe ren  s t id l i chen  B r e i t e n  d i e  R o u t e  von  Osten f a r  e in  Vordr ingen  nach  
Silden d u r c h  d i e  Winde  m e h r  b e g a n s t i g t  gewesen als die von Westen. Dieses Er- 
gebnis zeigt die allgemeinen Chancen fur den Fortschritt nach Siiden in dem Gebiet zwischen 
Termination- und Enderby-Land. 

Wir haben nun zweitens zu fragen, wie  d i e  d o r t i g e n  Kus ten  am bes ten  v e r f o l g t  
werden  ksnnen. Denn der EinfluS der Winde kommt naturgemBB noch verschieden zur Geltung 
je nach dem Kilstenverlauf. Man wird auch im Eise mit ablandigen Winden gunstiger fahreri als 
niit solchen, die auf die Kaste zustehen, denn erstere treiben das Eis VOKI der Kilste fort und 
schaffen dort freie Bahn, letztere blockieren die Ktiste, verhindern die Anntiherung wie die Fahrt 
des Schiffes an der Kiiste entlang, soweit sie es nicht direkt gefahrden. A n  einer r m h  Ost oder 
Nordost gerichteten Kiiste, wie man sie im AnschluB an das Enderby-Land wohl erwarten darf, 
wgren deshalb Westwinde ghstig,  an einer nach West oder Nordwest weisenden IWste, wie sie das 
Knox-Land fortsetzen mull, astliche Winde. Will man also an vorhandenen Hasten entlang nach Sizden 
vordringen, wurde man nach den Ergebnissen der Tabelle (S. 261) in den tiul3eren Teilen des Eises 
von Westen, also von Enderby-Land her bessere Unterstiktzung durch die Winde haben, in den 
hdheren Breiten dagegen von Osten, also von Knox-Land her, weil dort Ostwinde iiberwiegen. 

Hieraus kann man entnehmen, wie man in der Antarktis stidlich von Kerguelen vorgehen 
soll. Man wird sich schon itn 65" sadlicher Breite mdglichst an der Ostseitc aufhalten massen, nm 
die Ktiste verfolgen zu k8nnen. Im Westen wtirde dieses bei den gefundenen Windverhalt- 
nissen schwer mdglich sein. Man wird also mi t  den  im ndrd l ichs ten  Tei le  des  Eises 
s t e h e n d e n  W e s t w i n d e n  so we i t  ds t l ich  gehen, bis man d ie  Ktiste t r i f f t  und 
dann un te r  dem EinfluB d e r  O s t w i n d e  d iese  nach  S a d e n  u n d  Westen  verfolgen. 
Dieses Vorgehen ist durch die Verteilung der Windrichtungen im allgemeinen und durch 
ihr Verhiiltnis zu dem Lande im besonderen geboten. Die Wahl des dstlichen Ausgangspunlrtes, 
wie sie der ,,Gaussu getroffen, ist also tatsachlich ghnstig gewesen. 

Diese Ergebnisse basieren darauf, daB die Kilste von Knox-Land her anntihernd 
sUdwestlich streicht und von Enderby-Land her sitldsstlich. Tatstichlich liegen aber Verh& 
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nisse vor, welche ihren Verlauf und dainit die Schiffahrtsbedingungen modifizieren, da niimlich 
der Kilste stellenweise gewa l t ige  S tauungen von Eisbe rgen  vorgelagert sind. 

Schon lknger bekannt und beachtet ist die Stauung urn die Position des von WILSSS ver- 
rnuteten, nach den Fahrten des ,,Challenger" und des ,,Gauss" aber als nicht vorhanden erwiesenen 
Termination-Land, also um den 950 olstl. L. v. Gr. und den 65"s. Br. Die Grilnde for diese 
Stauung m6gen hier unerortert bleiben; Land selbst ist dort nicht vorhanden, doch die Xis- 
pacltung ist da und wirkt for die Schiffahrt wie Land. Unter dem EinfluS ostlicher Winde fand 
der ,,Gauss" deshalb an ihrer Westseite eine gute Gelegenheit, si'ldwtlrts vorzudringen. 

li'erner fand sich bei der weitereii Verfolgung der Kilste iiach Westen in dem sogenannten Westeis, 
wcstlich von der Winterstation des ,,Gaussu, eine gewaltige, schwimmende, doch an ihren Ort 
gebundene Masse, die in einer Breite von 100 Kilometern und mehr der Kifiste vorgelagert war 
und filr die Verteilung des beweglichen Eises ganz wie vorspringendes Land wirkte. Sic begrenzt iin 
Westen die Posadowslcy-hi. Ostlich von dieser Masse wurden die Schollen durch die lierrschendeii 
Ostwinde didit gestaut, so da13 Inan erst in eincr Entfemung von 30-40 Kilometeni dnvon freie 
Bahn hatte. Der ,,Gauss" wurde dort for ein ganzes Jahr eingeschlossen, weil e19 im Ostwinde niiliei- 
als 40 kin herangeltornnien war, und erhielt so eine gute feste Winterstution; doch filr die Absicht, 
die Kilste zu verfolgen, liegt bei der Herrschaft der Ostwinde an der Ostseite des Westeises in 
diesem ein wesentliches Hindernis vor. Erst an seiner Westseite, sowie an der Westseite der 
aus beweglichen Bergen und Schol len besbehenden Stauung, die sich nach Norden noch an das 
Westeis schlieSt, fanden wir wieder Bedingnngen, welche filr eiii Vordringen nach Silcleii gbs t ig  
waren. Die ganze Masse wirlct fast, wie es eine n~rdl ich gestreckte Landhalbinsel tun wtlrde, 
und in der gleichen Weise, wic die Stauung urn die Position voii Termination-Lanif. 

Das Schicksal des ,,Gauss" bei seinem EinschluB im Februar 1902 und auch beim Passieren des 
Westeises im Februar 1903 ist hier besonders lehrreich gewesen. A m  22. Februar 1903 waren wii* 
vor die Wahl gcstellt, n6rdlich von der Nordwestecke des Westeises und zuntlchst noch in dcssen 
Sicht entweder in langen Waken direkt westlich zu fahren oder unserii Weg in kilrzeren gegen Sild- 
westen hin zu nehmen, wobei wir uiis moglichst nahe neben dem Westeise zu halten hatten. Ich habe 
damals den erstwen Weg gewkhlt, und zwar tinter dcm Eindruck westlicher Winde, die gerade 
gestanden hatten. Ich wollte ihretwegen einen gr6Seren Abftnnd von dein R.ande des Westeises 
gewinnen, wozu die vorhaiidenen Waken cine gute Gelegenheit boten, und dann erst. wieder sildlich 
gehen, in der Annahme, daB wir bei der Wahl der underen, sltdwestlichen Route, die zuntlchst auch 
weniger weit gefiihrt ligtte, als die erste, durch Westwinde leiclit eingeschlossen werden konnten, 
wenn diese dort stehen bliebe. Icli wollte dieses vermeiden, weil wir danri von deiri 01% 

unserer 
Sicher ist nur, 

daB die westliche IZout8e, welche ich wahlte, uns von der Rijste zu sehr entfernt hat und dal3 wir d a m  
nicht wieder heranfahren konnten, weil die Wind- und StrrJmunbrrsVerhliltnisse es hinderten. Der 
EinfluB der Ostwinde kain wicder nial3gebend zur Gel tung. Diem Ereignisse zeigen deiitlich, 
wie wichtig es ist, d ie  Os t se i t e  jenes  Meeres, a lso Westlrilsten, zu gewinnen  and  
zu ha1 t en ;  sie sprechen gegen das Vorgehen von Westen her. Windrichtung und IZilsten- 
verlauf vereinigen sich zii diesem Resultat. An der Ostseite der Westeisstauung sind die 
sonstigen dumh Rilstenverlauf und Winde gegebenen Schifffuhrtsbediilgungen nur lokal unter- 
brochen unci rnodifiziert. 

ersten Winterstation nocli nieht weit genug entfernt gelegen hiitteii. 
Wohin uns die si'rdwestliche Route gefi'ltirt litltte, kann ich nicht sagen. 
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Die bisherigen Betrachtungen lassen sich dahin zusanmenfassen, daB es sich empfiehlt, 
zwischen dem GO. und 100. Grade dstlicher Lringe von Greenwich, in der Antarktis sudlich von 
Kerguelen, schon in 65" s. Br. an  d e r  Os t se i t e  a n z u s e t z e n ,  wenn man die Ktlste ge- 
winnen und an  i h r  e n t l a n g  siidwiirts f ah ren  will. Bei Eisbergstauungen vor der Kilste 
halte man sich nur  voii deren Ostseite eritfernt, und suche an ihre Westseite zu kommen. Aiich 
noch bei schwimmenderi Eisberggruppen fanden wir zum Vordringen girnstige Waken immer in 
Lee des herrschenden Windes und an den Luvseiten hemmende Packu ngen. Die grode Gruppe, 
welche wir in ndrdlicher Fortsetzung des Westeises trafen, dirrfte von gleicher Art und Lage 
gewesen sein, wie die, in deren Schutz der ,,Challengeru im Februar 1874 @nstige Fahrtbedin- 
gungen fand, wie der ,,Gaussu 1903 im April. I n  beiden Fiillen lagen an ihrer Westseite grol3e 
nutzbare Waken, die im April nur stark mit Jungeis bedeckt waren, das den Fortschritt in 
diesem Monat schon hinderte. Die Verteilung der Berge und der alten Schollen ist wohl i n  
beiden Fallen gleichartig und gleich girnstig gewesen. 

Was die sons t igen  Bedimgungen d e r  E i s f a h r t  srjdlich von Kerguelen betrifft, so 
interessieren natui*gem&d vor allem noch d i e  Strd niungen. Die schon (S. 259) bertihrte Frage, 
ob inan hier wie itn hohen Norden auf eine die Antarktis von Kerguelen her sildwtirts durch- 
querende Drift des Eises, die im Weddellmeer endet, rechnen darf, kann durch die Fahrt des 
,,Gaussu im negativen Sinne wohl als entschieden gelten. Dagegen konnten westnordwestliche 
Treibrichtungen erkannt werden, die gr6dtenteils von Strdmungen herrirhren und von der KiXste 
her aus dem Eise hinausfiihren, nicht in die Antarktis hinein. 

Die Verse tzungen  des ,,Gaussg (S. 235ff.) geben hierfirr den ersten Beweis. Sie gingen im 
Eise iiberwiegend in westlicher und in ndrdlicher Richtung. Denn unter 6 1 Versetzungen, welche 
wiihrend der Eisfahrt des ,,Gaussu zur Beobachtung kamen, gehen nur 6 in astlicher und 10 
in sircllicher Richtung, alle irbrigen nach Westen und Norden; von den dstlichen sind dabei alle 
durch den gerade herrschenden Wind bedingt und von den 10 stidlichen 5, wiihrend 4 
weitere auf Bestecksfehlern beruhen dtlrften. Nur eine wilrde somit auf einen vom Winde unab- 
htingigen Strom hindeuten kdnnen, der aber aus dieser einen Versetzung nattrlich nicht als 
eine von Kerguelen her sfidwiirts durch hohe Breiten zum Weddellmeer flihrende Drift gefolgert 
werden darf. 

Die Versetzungen des ,,Gauss" scheinen freilich ini Eise vielfach durch den Wind 
bestimmt zu sein. Denn von allen 61 sind 38 direkt und 4 weitere nahezu mit der 'Wind- 
richtung in Einklmg, wahrend ea bei 19 nicht erkennbar ist, Doch von diesen konnen 4 
auf Bestecksfehlern beruhen, 10 auf Nachwirkungen des Windes, also auf einem Anhalten 
der durch vorher herrschende Winde erzeugten St>rdmungen; eine ist so schwach, daB sie 
als unsicher nicht gerechnet werden darf, und nur 4 stehen mit dem 'Winde deutlich nicht in 
Einklang, niimlich die vom 5. nnd 21. III., sowie vom 7. und 8: IV. 03. Die zweite von 
diesen hat eine sodliche, die anderen drei nordliche Richtungen. Aus den  Verse tzungen  
des ,,Gaussu darf inan inithin i n  d e r  Mehrzahl  der  Ii'tllle au f  westliche und ndrd-  
liche, meist  vom Winde bedingte, teilweise abe r  wohl auch sel hsttindige Strdinungen 
schliel3en. 

R i c h t u n g  und A r t  d i e s e r  S t rdmungen lassen sich zweitens etwas niiher aus direkten 
Beobachtungen tiber daa Treiben des Schiffes und der Eisberge erkennen, wie sie in der nach- 
stehenden Tabelle mitgeteilt worden sind: 
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Direkt beobachtete Treibriahtnngen. 
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Mittagsort 

- 
Stunde 

- 
Objekt 

Schiff 

Eisbcrg 
Schiff 

- 

- 
- 
- 

Eisberg 
Schiff - 
- 
- 
- 
- 
- 

Eisberg 

rreibrichtun 
nach 

WzN 4 
03 
W ?  
WNW 
WNW 
WNW 3 
S 
sw 
ssw 
NNO ? 
ssw 
New ? 
NO 
NO 
NNW ? 
NO 

Gleiohz. Windr. 
u. -st&rke 

&US 

OZN 519 
ssw 01, 

0 518 

0 . 418 

sso 01, 
I WZS 31+ 

0 4 
SWZW 111 

wsw 415 
wsw 4 
swzw 113 

wsw 61, 
sw 6 /8  

SWsW 618 

sso '/, 
NNO 61s 

Vorausgeh. 
Vindr. u. -st&rkt 

aus 

Abweichung der .Treib- 
riohtung von 

der gleichz, 
Windr. 

der wirk- 
amen Windr. 

Diese Beobachtungen beanspruchen keine groBe Genauigkeit, wie rtuch durch die Frage- 
zeichen neben den mi tgeteilten Treibrichtungen angedeutet sein sol1 ; es war naturgem&B schwer, 
in ineist unsichtigeni Wetter und innerhalb selbst bewegter Berge und Schollen das Treiben des 
Schiffes oder einzelner Berge zu schtitzen. 

Die vier Lacken in der letzten Kolumne bedeuten, daB ein Wind, welcher auf die Treib- 
richtung von EinfluB sein konnte, rnit Sicherheit nicht anzunehmen ist. Diese vier Driften gelien 
ini Mittel etwa westlich, wghrend die 11 Driften, bei welchen Einklang mit Windrichtungen be- 
steht, in1 Mittel gegen NW gerichtet waren. Das Ergebnis ist in beiden Fiillen also. annilhernd 
dasselbe wie bei den Versetzungen. Freilicli habell diese Mittel nur einen sehr geringen Wert. 
Doch es konnte verschiedentlich fest,gestellt werden, daB Eisberge, die im Winter nuhe am ,,Gauss" 
festgelegen hatten, dann vor ihrn freigekommen waren und sp&tei* treibend wiedergefunden wurden, 
ebenfalls westnordwestliche Wege zurUckgelegt hatten. 

Genaue re  Ergebnisse  Obey das Treitson im Ei se  nach A r t  und  R i c h t u n g  
folgen nun aber drittens aus den Richtungen des Drahtcs, an welchem das Lot oder die 
Dredge herabgelassen wurde, wie gie in der nachstehenden Tabelle mitgeteilt worden sind. 
Die Treibrichtung , ist dabei der Richtung, nach welcher der Lot- oder Dredgedraht zeigte, 
direkt entgegengesetzt angenommen worden. In der 6. Kolumne ist mangels cines gleich- 
zeitigeri wirksamen Windes wieder die letzte vorangehende Windrichtung, welche von EinfluB 
sein konnte, angegeben worden, wobei, wie bei der vorigen Tabelle in Kolumne 7, die in 
Klammern davor mitgeteilten Zahlen bedeuten, uin wieviele Wachten (eine Wacht gleich vier 
Stunden) der betreffende Wind vor der beobachteten Treibrichtung liegt. Die Locken in der 
letzten Kolumne bedeuten, dalj Wind entweder nicht vorhanden war oder ein vorhandener Wind 
seiner Richtung wegen nicht als wirksam filr die beobachtete Ti*eibrichtung angenointnen 
werden kann. 

Deutsohe Btldpolar-Expedition. I. Qoograplde. 34 
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-__ 

Datum Stunde 

1 1 .  Febr. 9p 
12. n 88 
13. n 8, 
IS. 73 88 

n 97 128 
n n  

25. n 4p 98 ' 
4. Miirz 18 

7. n 98 
10. n 5 p  
28. 9 I I P  

29. n 8P 
8. April 18 

Mittagsort 
Gleichzeitige 

Driftrichtung Windrichtung 
nach uud -starke 

aus 

NO Stille 
sw ssw a}, 

w z s  0 511 
w z s  SO 1 
WNW SO ' / a  

NNO SSW ' / a  

ON0 W 3 
WNW Stille 
NzW sw 516 

w z s  OZN '13 
NWzN wsw 011 

s o z o  ON0 0/3 

s w z s  NOzO 'I9 

65" 55'5 88" 47'0 
65 53 88 35 
65 51 88 24 
65 47 88 o 

Vorausgehende 
Windfichtung 

-sfhrke 
am 

n n 

Abweichung der Driftrichtung von' 
der gleichz. der wirksamen 

Windrichtung Windriohtung I 

n n 

65 33 85 18 
65 19 85 7 
64 5 2  85 12 

64 29 85 27 
65 2 1  80 29 
65 24 80 32 
64 58 79 31 

1 

Drift nach Lotdrdit und Dredge. 

14 

5 
I 

2 

0 

2 

5 

9 
0 

1 2  

2 

n. I. 
n v  

n n 

n 11 

n 1. 

n n  

n n  

n n  

n n  

? 

I 

2 

0 

2 

0 

1 

2 

W? 

Mittagsort 1 

(6)WNW 

_I -_ 
Abweiohung der 

rich tung 
D z L u n d e  Windsf;irke Windrichtung Driftrichtung Drift von der Wind- 

aus nach 

65051's 88024'0 
65 33 85 18 
64 29 85  27 
64 58 79 31 

Strich 
n 

n 

n 

n 

n 

13, Febr. 8, % 0 w z s  I Strich n: 1. 
25. n 9a 3 W ON0 2 n n n  

IO. Marz . 213 0zN w z s  O n  

8. April I n  '19 NOzO s w z s  2 n n l .  

65 55  88 47 
65 47 88 0 

65 24 80  32 
n $9 

Strich 

1 1 .  Febr. ? W ?  NO ? 
15.  n 1% "I. so WNW 2 Strich n. 1. 

n s  4P 11. ssw NNO O n  

2 9 .  Marz 8, I WNW s o z o  I j 9  r. 

n 

n 

n 

65 53 88 35 12.  Febr. 

65 19 85 7 . 4. MLrz 
64 52 85 1 2  7. n 

65 47 88 0 15.  

n 

88 011 ssw sw 14  Strich n. 1. 

I n  0 Stille WNW 
9a 516 sw NzW 5 n n 1 .  

88 I so w z s  5 n n n  

n 

n 

n. 1. 

n 1. 

n 1. 
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Mittagsort. 

267 

Datum Stundo Driftriclitung 

65"55'S 88"47'0 
6s 5 1  88 24 
65 47 88 0 

65 33 85 18 
64 29 85 27 
65 24 80 32 

64 58 79 3 1  

1 1 .  Febr. 9,, Wf 12 Strich 
1 3 .  ,, 8, w - 1 " 
15.  12u w+ a 1, 

411 w+ 10 n 

25. n 98 W + 1 4  n 

29.  8, w -  I 3  (1 

IO. MUrz 5,, W -  I ,, 

8. April I ,  W - 5 

65 53 88 35 
6s 47 88 0 

65 '9 85 7 
64 52 85 12 
65 21 80 29 

12. Febr. 8, W - 4 Strich 
15% n 8& W- I 
4. MUrz W + a ., 
7. n 9, W +  7 1, 

28. 111' w+ s ,, __ 
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Die nachstehende Tabelle enthalt in der ftinften Kolumne die Kurse, welche der ,,Gauss" 
dann anlag, soweit sie notiert worden sind, wahrend die sechste Kolumne die aus der Stellung 
von Lot- oder Dredgedraht mit Sicherheit festgestellten gleichzeitigen Str~mungsrichtungen 
und die siebente die beobachteten zugeharigen Windrichtungen angeben. In der achten und 
neunten Kolumne sind die Abweichungen der Schiffskurse von diesen Richtungen der Strdmungen 
und der Winde i n  Strichen mitgeteilt worden. Die positiven Zahlen zahlen in der Richtung 
des Uhrzeigers und die negativem diesem entgegen. Dabei bedeuten die vorgesetzten Ausgangs- 
zahlen 0 oder 16, daB die Richtung von Bug bzw. Heck des Schiffes sich um die daneben stehende An- 
zahl von Strichen nach rechts (+) oder links (-) von der Richtung der Stramung oder des Windes 
entfernen. Es bedeutet also z. B. O t 2  Strich, da13 das Schiff 2 Strich rechts von der 
Richtang anliegt, nach welcher der Wind oder die Stromung geht, oder 16 + 7 Strich, daB das 
Heck utn 7 Strich nach rechts von dieser Richtnng zeigt, mithin der Bug um 1800(= 16 Strich) 
+ 7 Strich davori abliegt. Bug- und Hecklage sind also .durch die Ausgangsziffern 0 und 16 unter- 

%schieden worden. Es erschien zweckmaBig, sie so zu trennen, da man dann besser tibersieht,, 
um wieviel die Ltingsrichtung des Schiffes, die sowohl Bug- wie Hecklage sein kann und auf die 
es hier wesentlich ankommt, von der Richtung der Winde und Stramungen abweicht. Die zehnte 
(letzte) Kolumne endlich enthiilt die entsprechenden Abweichungen von der aus Lot und Dredge- 
draht s. 26 7 abgeleiteten mittleren Driftrichtung. 

Die Lage des ,,Gausscc in Beziehung auf Drift nnd Wind. 

Mittagsort 

650 59' S 890 2 I' 0 
65 57 88 58 
65 55 88 47 
65 53 88 35 

65 49 88 13 

65 47 88 0 

65 5 1  88 24 

n n 

n n 

n n 

n n 

65 45 87 40  

6 s  42 87 32 

65 32 87 23 

n n 

n n 

n n 
65 27 87 22 

n n 

65 29 85 48 

65 30 85 39 

65 32 85 30 

65 33 85 18 

n n 

n n 

n n 

n n 

Datum 

9. Febr. 
10. n 

11. n 

13. n 

14, n 

n n  

15. n 

12. 

n n  

n n  

n n  

16. 
n n  

17. n 

n n  

19. n 

n n  
20. 

v n  
22. 

n n  

23. n 

n n  

24. n 

n n  

25. n 

n n  

Stunde 

8, - 12p 

88 - 12p 

8,- 9 P  
4 s -  8n 
8,- 9P 
0.- Sa 

8, - 
4a 

7 =/as - 8r/, 
SI/aa - I 2s 

128- 4p 
0s- 4a 

128- 

4s 
4P - 

4P - 
I2*- 

1 Z P  - 
5s 

8, - 
4P 

8, - 
4a 

7s- 12p 

8s 

8, 

8, 

- - 
) a m  

in 
itdn. 
7 

4 
16 

I 

4 
I 

2 0  

8 

3 I/% 

4 
4 

16  

I 

4 0  

16 

44 

5 

2 0  

8 
17 

s w z s  
WNW 
NWzW 
NWzW 
W 
sw 

sso 
sw 
so 
so ' 

ssw 
NWzN 

sw 
W 

NWzW 

NW 

NWzW 

W 
s w z s  

- 
Gleichz. 

Drift 
nach 

NO 
sw 
w z s  

OzN 
os0 
ssw 

ON0 

Gleichz. 
Windr. 

1. -stilrke aus 
~~ ~ 

OZN s/Y 
0 
Stille 
ssw O/I 

OzN 518 

szw 013 

sso 011 

so I 

so 011 

S '/a 

WSW 1/a 

WSW '/a 

s w z w  Q/J 

W 316 

0 4/s 

WzN I 

wsw "/j 

wsw "4 

W O/S 

Abweichung der Schiffalage von 

leob. Driftr. Windriohtqnng 

6 - 3  
0 + 2  

0 - 6  

- 
Mittlerer 
Driftr. 

(WNW). 

o - 7 Strich 
0 

O+I n 

O+I n 

0 - 6  

6 + 4  11 

6 + 2  n 
0 - 8  n 

0 + 3  99 

0 - 6  

0 - 2  

O + l  n 

O + z  n 

o + '  n 

0-2 
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Lizcken in der 8. und 9. Kolumne bedeuten, daS Strdrriungen oder Winde, welche rnit den1 
Schiffskurs verglichen werden konnten, nicht vorhanden waren, und LiZcken in der 10. Kolumne 
bedeuten, daS der Schiffskurs mit einer bestimmten beobachteten S t rbmpg (Kolunme 8) in 
Beziehung zu setzen ist, mithin mit einer mittleren Strsmungsrichtung nicht mehr verglichen 
werden soll. 

Das Ergebnis dieser Tabelle l%St sich dadurch zusammenfassen, daS wir rnit Hiilfe der vierten 
Kolumne feststellen, wieviel Stunden der ,,Gaussu in Beziehung auf beobachtete Drift, Wind oder 
mittlereDrift normal oder anormal lag, wobei unter normaler Lage eine Abweichung der Lgngsrichtung 
(Bug- oder Hecklage) bis zu 4 Strich und unter anormaler eine solche izber 4 Strich verstanden 
ist, und die Abweichungen um 4 Strich selbst zur Hiilfte als normal urid z u r  andern Halfte als 
anormal gezahlt sind. B~ig- und Becklage sind hier als gleichwertig behandelt worden, da 
untersucht werden soll, wie sich die Lgngsrichtung des Schiffes zu den bewegenden Kriiften ver- 
halt, wenn das Steuer nicht in Betrieb ist. Auf dieser Grundlage ergibt sich das folgende 
Resultat : 

normal anormal 

1. Schiffslage in Beziehung auf eine beobachtete Strdmung . . . . 65.5 17 Stdn. 
2. n n t) ,, . die beobachtete Windrichtung . . 408 462.5 
3. n n z die mittlere Strsmungsrichtung (WNW) '534.5 303.5 ,, 
Man sieht aus I, daS sich das Schiff' in der Mehrzahl der Fklle in der Richtung der 

Str6mungen einstellt, und zwar teils direkt, teils umgekehrt mit dem Heck nach vorn. Man 
mu13 aus 2 schlieSen, da13 eine iihnliche Einstellung nach der Windrichtung riicht erfolgt, da 
die Zahlen der normalen und anormalen Stellungen sich nicht wesentlich nnterscheiden, urid man 
darf am 3 dann bis zu gewissem Grade au f  d a s  Vorhandense in  w e s t n o r d w e s t l i c h e r  
S t r t imungen schliehn, da nus 1 der EinfluS der Strdniungen auf die Schiffslage, aus 
2 die EinfluBlosigkeit der Windrichtung auf dieselbe hervorgeht und a m  3 in der Mehrzahl 
der Falle obereinstimmung der Schiffslagen mit westnordwestlichen Richtungen ersichtlich ist. 
Wir nehmen hierbei auf der Grundlage von 1 und 2 also an, daB es Stramungen sind, die die Schiff'B- 
lagen bestimmen. Das Argument ist nickit zwingend, doch im Verein mit den frhheren, die das 
gleiche Resultat ergaben, wohl zu verwerten. 

Was den C h a r a k t e r  des  Eises betrifft, so will ich an dieser Stelle auch nur einige die 
Schiffahrt interessierende Gesichtspunkte bringen. Eine Wiedergabe aller einzelnen Benierkungen 
iiber das Eis und die Fahrt darin aus dem Schifl'sjournal und meinen Tagebifichern kdnnte von 
Interesse sein, doch wird die Nutzung dersel ben erleichtert, wenn ich sie hier selbst zusammenfasse. 

Das  schwimmende Eis im hohen  Silden b e s t e h t  a u s  T3ergen und Schollen; hierin 
liegt ein. Unterschied gegen das Eis des hohen Nordens, des im innern Polarbecken nur aus Schollen 
besteht. Was in diesem als Berg erscheint, besteht aus gepackten Schollen und erreicht nie- 
mals die Hshe, welche wirkliche I3erge besitzen. Berge findet man im hohen Norden nur in 
den Strsmungen, welche aus dem inneren Polarbecken herausfohren und schon Kifisten berizhrt 
haben, namentlich in denen, welche Grsnland umgeben, dessen Inlandeis die meisten und graB&n 
Berge erzeugt. 

I n  der Antarktis findet man dagegen im ganzen Umkreis gewaltige Berge, die das Inlandeis 
des groden Kontinents am Sizdpol erzeugt. Sie haben hiiufig d i e  F o r m  von s t e i lwand ig  
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Vis. I 1. Tafelformige Eisberge von der Kiiste Kaiser Wilhelm 11. 
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I'ig. 12. Aufrecht emporgetauchter Eisberg. 
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der Rerge hefijrchten zu massen. Absolute Sicherheit besteht freilich nicht. Ein anscheinend 
sehr stabiler, kastenfijrmiger Berg, an wclchem der ,,Gaussu cine Nacht hindurch lag und der 
so sicher erschien, daB ich diese Lage sogar fur ein giinstiges Wintwquartier hielt, warf am Morgen 
danach von einer Ecke eine gro13e Blockmenge nieder, die unwcit des ,,Gauss" ins Meer stiirzte und 
das Schiff zertriimmert htitte, wenn sie darauf gefallen wiire. So ist also auch den Tafeln des hohen 
Siidens gegenaber Vorsicht geboten, wenn sic auch ungef%hrlicher sind als die nnrcgelrn&Big 
geformten, sttirlrer zerkliJfteten Berge des hohen Nordens. 

It. I O , , , (  I t  , , 1 1 0 1 .  

Fig. 13. Leichte PreSrkder an antarktischen Schollen. 

Kollisionen mit Eisbergen im Seegang blcibcn naturgemiil3 immer gefiihrlich. Sic 
kijnnen leicht entstehen, auch wenn Scholl& dazwischcn liegen und scheinbar Schiitz gcwahren, 
da sich bei aufkommendem Winde die Lage der Schollen zu den Bergen schnell ver:indert, SO 

da13 der Schutz verloren geht. In einem Falle, wo wir uns auf don Schutz von Schollcri ver- 
lassen hatten, wurde eine gefiihrliche Kollision in letzter Stunde nur dadurch verhiitet, daB die 
Maschine in Gang kam. 

Die S chol len  selbst sind d t e n  gefiihrlich, falls nicht starker Seegjng aufltommt, was seltcn 
ist, da er meistens durch sie gediimpft wird. Prcssungcn zwischen Schollen allein hat der ,Gaussu 
nicht kennen gelernt. Dieses 
ist anders als im nijrdlichen Polarmeer, wo die Schollen zwischen FcstlBndern hin und her 

Nur wo Schollen gegcn 13erge cjrgngen, kCinnen sie gefiihrlich prcssm. 



treiben und in nllen l1ichtJiingen \Vitlerl:ager findcn, ~ d c l i e  sic st:ii*k stnucn, so dn13 gcfiilirlichc 
l'ressmigen entstclicu. Die Schollen des Siidcns bewegen sicli voii den Kiisten rndinl n:tcli :~llen 
Riclitungen in einen freicn Ozcan 1iin:tus und lioniinen so : i i d  imrnci* wcitcrcn 12:111111. l'reflriintlcr 
sinrl an  ihncn fi*cilicli oft ZII beobnclitcn ( A l h .  13), n\,ci* seltcii solche von herlciitcndciii AnsninB. nnd 
stnrlte Pncltungcn, die in tlcin ~ i t i ~ d l i c l i c ~ ~  I3ismecr alii' l'rcssiingen bernlicn, hnbc icli i n  dcr 
Antarktis siidlicli voii T<ci*pclcn riiclit, gcselicii. Die K i i s t e  lint, cincn g1:attcn Ver1:uif uud h t c t  
w(w ice W it1erl:agcr d:ar. 

Wo dicsclben 
rneistens ecltig siiitl ( A b  14), (3:ai-f ~ n n n  selllieBen, dn13 sie lieine lnnge I leme~nngspe~otlc  iui 
CT:ilirc linhcn i l l i d  sc:linell wicdcr giinzlicli fwt  wrrden Idi i incn.  Scliollcn, die sicli scilion kinger 

1Qiv die pr:xl&clie Scliiil':dii*t is1 die  Forin d e r  Schol len  voii 13cd(wtiing. 

1 ' .  1 ~ 1 1 1 1 1 , ' , 1 1  , 0 1 1 ~ l .  

Vig. 14. Schwere eckige Schollen. 
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runder Komplexe in Verbindung mit ander.cn Inrlizien aber gut zur  Reurtcilung der Schiffahrts- 
maglichkeiten verwerten kbnnen, die in ersteren geringer sind. 

Unter diesen anderen Jndizien steht an erster Stelle d ie  F o r m ,  w e l c h e  d ie  E i s b e r g e  
d u r c h  V e r w i t t e r u n g  a n n e h m e n .  Tafelberge trifTt man uberall, in unmittelbaiw Niihe der 
Kuste Bowohl, wo die Schiffahrt nicht hinkommt, wie auch treibend weit drnufien. Daneben 
kommen inimer auch verwitterte Formen vor, von welchen das von lins so benannte 13laueis 
far d i e  S c h i f f a h r t  hesonde re  Redeu tung  hat. 

Blaueisberge sind machtige, aber v ~ l l i g  abgerundete 13crge, bei denen meistens nur  noch eine Seite 
ala Steilwand erscheint (Abb. 16). Sie entstehen in fester Lage, von Schollen umschlossen, in unmittel- 
barer Nghe der Kiiste unter dctu EinflrtB der c1oi.t herrschoiiden trocltciien Stiirmc rnit. treibenclem 

Schnee, welchc die 
urspriingliche Tafel- 
form abschlei€en. 
Sie schwimmen i n  
der urspriinglichen 
Stellung, in der sie 
nus dcm Zusamtiien- 
hang rnit dem ln- 
1:~n d eise en ts t an d en, 
wie die uiiver!iinrler- 
ten Tafeln, wio inan 
aus dern Streichen 
ihrer Schichtnng el'- 
Itennt,. Man triflt 
sie vorwiegcnd in 
der Nrihe des Lnn- 
des innerhalb der 
cl ort Test1 irgend on 
Scholloneisfelrlei~, wo 
sic lange Zritcn den 
Schneest,iirmen ails- 

gesetzt bleil-)en und ihre Innden Formen erhslten, doch nicht unmittelbnr vor c lcr  Kirst,c, M'O 

sie noch nicht lange genug aus dcm Zusammenhange mit dcm Inlanrleise gelfist, sind, urn d o n  
umgestaltet zu sein (Abb. 17). Tn dieser ltantlzone hahen die IBsl.)erge iiherwiegend die 'I'afel- 
form. In1 weiteren Ahstand von der Kirste trifft man Hie :LU€ Banken, wo sie grstrandet sintl 
und lange festliogen, ehe sic wieder freiltommcri. I n  nllen diesen Frillen bedeutet ihr hoftrcten, 
besonclers wenn es in Gruppen zu  beolmchteii ist, cine fclstc Lnge des Rises, an welche sich 
auch die Schol1eneisfeltler fest anlehnm. In der N i  h e  von 13lnneisgruppen sielit inan tleshalb 
eck igc  Scho l l enkomplexe  und wird aus dem gemeinsamen Anftrcten beider schlieSen diirfen, 
daB dort e ine  F e s t l e g u n g  des  Schi f fes  far l a n g e  Ze i t en  crfolgen 1t:tnn. 

Die T;lf&erge 
sind firr Landformen zu steil, die 13laueisform gleicht clagegcn tiiuschend oberA~~chlich &ge- 

I I l , , l l ~ ? p  ,h 

Fig. 15. Gedrehtes Scholleneis nahe der AuRenkante (Pancake-Eis). 

Nebenbei sei l)emerkt, dafi diesc Rlaueisberge hgufig T,and vortlin~chen. 
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schliffcnen Inseln odcr, f : i h  sie in Griippen auftritt, niedrigcn TCiistenziigcn, besonders wenu sie 
dem 13eschnner Steilw!i#nde zulrdirt, die itn Schntten wie dnnldes Gcsteiri erschcincn. 14% hnhcn 
mehrfnch solchc Tliuschriiigc~n el-lcbt. 

I : .  1~1,11111/11  111 / /  

1Gg. 1 6. Ubergang des Westeises (Blaueistypus, rechts eine Steilwand) ziim Meereis. 

II 1 .  1 , I /  j l h l t .  

Vig. 17. Das Inlandeis ostlich vom Qaussberg und die sich davon loslosenden eckigen Eisberge. 
3B * 
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von rund 50 Tagen ohne Fahrt geblieben, der sich auf 57 Tage verteilt; nur 3 Tage waren 
ohne Aufenthalt durch das Eis, und zwar nahe an der AuBenkante Die sonstigen Fahrtzeiten 
von in Summa 10 Tagen waren also nur von kurzer Dauer und haben sich auf 28 Tage verteilt; 
32 Tage waren ganz ohne Fahrt. Auf der Hinreise ist das Verhaltnis glinstiger gewesen, indem 
von 8 Eistagen in Summa nul. 2 ohne Fahrt geblieben sind; davon war einer durch Arbeiten 
erftjllt, also eine freiwillige Pause, und nur einer blieb ohne Fahrt infolge der Behinde- 
rung durch das Eis, was in der Verteilung auf die 8 Tage nicht vie1 ist. Dieser ghnstige 
Zustand lag daran, daB wir uns auf der Hinreise meist an der Westseite einer Eisstauung und 
einer Kilste bewegten (S. 263), also einer von jenen beiden glinstigen Gebieten ffir das Vor- 
dringen nach Silden in Lee der Ostwinde, von denen ich spratch. Die unghstigen Verhgltnisse 
der Rilckreise waren hingegen darin begrlindet, daB wir dabei die zweite von den erwahnten 
Eisstauungen vor dem Nordende des Westeises durchquert haben, wobei der Fortschritt so 
gering war. 

Durch Fahrt 
unter Dampf, also mit der Kraft des Schiffes, wurde aber doch erheblich mehr erreicht als 
durch Drift, woraus man entnehmen darf, daB im Eise auch die geringste Mtrglichkeit zur Fahrt 
benutzt werden muB, um vorwarts zu kommen, auch wenn die Waken n u r  klein sind. Die 
Fahr tgeschwind igkeiten, also die Verhaltnisse zwischen den zuriickgelegten Weglangen und 
den dafar gebrauchten Zeiten, sind bei Hin- und Rlickfahrt wesentlich verschieden gewesen, 
was wieder mit den soeben er6rterten Verhaltnissen zusammenhgngt. DaB die tatsfichlich zurlick- 
gelegten Wegstrecken nicht unerheblich g r 6 h  sind als die Summe der Abstande zwischen 
den Mittagspositionen, liegt natiwgemiil3 an den vielen Zickzackkursen, zu welchen tnan durch 
den Verlauf der Waken und der Drift gezwungen wird. Die Geschwindigkeit  des  Tre ibcns  
pro Tag ist ebenfalls bei der Hinfahrt grdljer gewesen als bei der Ruckfahrt, weil bei jener 
starke dstliche Winde standen. Immerhin sind auf der Rfickfahrt ebenfalls wesentlichc Weg- 
strecken nur durch Drift zurilckgelegt worden. Alle Einzelheiten enthglt die Tabelle (S. 26 1). 

Was den Gebrauch  von Koh len  im Eise betrifft, so darf man darauf rechnen, daB im 
Durchschnitt noch nicht die halbe Menge gebraucht wird, die man bei Fahrt in freiem Wasser 
unter Volldampf gebrauchen wfirde. Uieses liegt an den Behinderungen durch Eis, in welchen 
die Maschine zeitweilig itnmer abgestellt werden darf. Wo dagegen im Eise Fahrt unter Voll- 
dampf einen ganzen Tag hindurch mdglich ist, hat man einen besonders starken Kohlenver- 
brauch, wie die Tabelle zeigt, weil dann besonders viele Schiffsmandver erforderlich sind und 
ein steter Wechsel von Vorwarts- zum Rilckwtirtsgang der Maschine. Solche Tage sind aber 
selten und im Durchschnitt wird man flir eine Eisfahrt anf einen weit geringeren Kohlenverbrauch 
rechnen dfirfen, als filr eine Seefahrt von gleicher Dauer. 

D e r  Gebrauch  d e r  Sege l  im Eke ist dem ,,Gaussu verh&ltnism&Big selten mtrglich gewesen, 
weil die Kurse stiindig wechseln miissen, um alle Waken und sonstigen FahrtrnGglichkeiten aus- 
zunfitzen. Die dadurch bedingte hiiufige Umstellung der Segel stellt an die Krefte der 
Besatzung ganz ungeheure Anforderungen, so weit man die wechselnden Kurse mit den Segeln 
ilberhaupt einhalten kann. Die Handhabung der Segel ist im Eise schon an sich ljehr schwierig, 
Venn Segel und Taue gefroren sind, so daB inan von ilinen in der Regel nur  Gebrauch 
machen wird, wo sich Fqhrtgelegenheiten ftir Iiingere Zeiten bieten; flir die Fahrt in kurzen 

Die  im  Eise  zuriickgelegten Wegst recken  sind durchschnittlich klein. 
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,Waken wird man sich besser auf die Maschine verlassen, uni die Krafte der Besatzung zu 
schonen, solange es geht. 

Wie d i e  E i s f a h r t  i m  einzelnen verlaufen ist, habe ich an anderer Stelle bescbrieben'); 
eine ausftihrliche Wiedergabe der Aufzeichnungen des Schiffsjournals und meiner Tagebticher will 
ich daher hier unterlassen. Wie dort ausgeftihrt ist, haben wir die Msglichkeiten der Eisfahrt 
aus den verschiedenartigsten Momenten beurteilen lrdnnen. Der Charakter des Planktons, 
der Feuchtigkeitsgehalt iind die Tempertttur der Winde, das Auftreten und die llichtung 
von bonungen, der Chara.kter des Eises und anderes mehr wuibde auf dem ,,Gaussu standig 
beachtet und zu Schltissen auf die Nbhe des Landes und die Mdglichkeiteu der Schiffahrt benutzt. 
Alles gab Anhaltspunkte zur Beurteilung der unbekannten Verteilung von Wasser uiid Land. 
Die Nahe der Ktiste haben wir am Flachseelotungen, einem Wechsel im Charakter des Planktons 
und aus dem Auftreten wlbw-~~er ,  fdhnartiger und daher wohl von Land kommender Winde 
erschlieSen kbnnen, ehe wir sie sahen. 

Wichtig sind vor allem auch die bekannten Lichterscheinungen fiber Eis- oder Wasser- 
flachen, also der sogenannte E i s -  oder  Wasserh immel ,  der erstere hell und der letztere 
dunkel, entweder als scharfe Segmente aber dem Horizont erscheinend, oder sich auch an Wolken 
wiederspiegelnd und durch sie tiber den Himmel verteilt. Diese Anzeichen kdnneri aber 
trllgen. Bei dem Herannahen der antarktischen Stlirme sah man haufig gerade ilher dcm Inlandeis, 
also ilber dem Festlande, dunkle Segmente, die freilich etwas tiefer blau waren als Wasserliimmel, 
die man aber doch damit verwechseln konnte, und ferner habe ich Lichtersclieinungen, die der Farbe 
des dunklen Wasserhimmels vallig ahnlich waren, ohne Spiegelungen von Wasser zu sein, an be- 
schatteten Steilwanden von Eisbergen gesehen, die in Schollen fest(1agen. Trotzdern bleiben aber die 
Farbeneffekte am Himmel immer beachtenswert, urn auf die Veitteilung des freien Wassers 
und des dichten Eises zu schlieflen. 

Der pldtzliche 'Ubergung eines 
fast 3000 m tiefen Meeresbodens zu einer kaum 300 m tiefen Flaclisee hat uns zuerst die Nuhe 
des unbekannten Landes gezeigt. Von gleicher Wichtigkeit ist der Charakter der mit detn Lot 
heraufkommendeii Bodenproben, sei es, da13 sie aus ~esteinsfragmenten, sei es, dab sie aus 
Schalen bestehen; erstere zeigen Landnahe an und auch zuin Teil die Zusamniensetzung 
des Landes, letztere grbSere Landferne. 

Beim Eintritt in grd13ere Schollenkomplexe andcrt sich d i e  T e m p e r a t u r  des Meer- 
wassers  schnell urn 1-2', indein sie von etwas aber 0" vor der &uSeren Eiskante anf -1" iind 
darunter herabsinkt. Kleinere, von der Hauptmasse losgelaste Schollen komplexe odcr Berge 
haben diese Wirkung nicht, sondern nur die ausgedehnten, zusammenh~ngenden Massen ; dagegen 
kann man solche Sprllnge der Ternperatur bisweilen wahrnehmen, ohne Eis zu sehen, befindet 
sich dann aber Hicher in Bucliten zwischen grol3en Schollcnkomplexen, aus denen die Scholleii 
durch Winde herausgelast und entfernt sind, und mu13 bei einem solchen Temperaturwechsel 
immer auf baldige Behinderung durch Eis gefaot sein. Solclie Buchten sind dann nichts andcres 
als groSe Waken, die an einer Seite gegen das Meer geaffiiet sind; sie gewahren ihrer Aus- 
dchnting wegen gfhstige Gelegenheiten zum VorstoS. In ihnen war auch das Vogelleben 

Alle diese Zeichen erfordern genaue Beachtung. 

Von fundamentaler Wichtigkeit sind natilrlich L o t  ungen. 

I)  E. v. DRPQALSKI, Zum Kontinent des eisigen Siidens, Ooorg Reimer, Berlin 1904. 
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dasselbe wie im Eise. Die beiden Sturmviigel des hiichsten Siiclens, 7'h:ilassoeca antarctica 
(Procellaria antarctica) und Pagodrorna nivea, die sich ausschlieSlich an rlas Eis halten, treten 
darin auf, nicht abcr die SturmvGgel der oflenen Westwindregionen, also VOI' dlern riicht die 
Alhatrosse, die an der Eiskante verschwinden. 'In der groBen Bucht, welche der ,,Challenger" 
1874 uriil der ,,C+auss" zu seinem zweiten VorstoB im Miirz 1903 heniitztc, fanilen sicli dngepn 
auch Rlbatrosse, gleichwie die l'emperaturen denen des offeneri Meeres cntspraclien. Flier hat m:in 
es also init einer stiindigen siidlichen Aushuchtung des Meeres in Lee des Westeises iind der 
Eisbcrgc, niirdlich von ihnen ZII tun, mit einern begGnstigten Schi€i':ilirtsweg. 

I:. l~llll1,llll [1111)1 

Pig. 18. Dichtes Scholleneis mit Zerreibungsprodukten (Eisgasch) dazwischen. 

Fur d ie  F a h r t  zwischen  d e n  Schol len  i m  e inze lnen  lasscn sich wohl lteine bestimmten 
Regeln angeben; das ist Sache der Praxis. Wenn inan die durch Wind, Strfimungen und I& 
verteilung begilnstigten Gebiete verlassen hat unrl in das dichtere Scholleneis eintritt, muB man 
immer auf Hinderungen gefaBt sein, besonders be; Winden, und urn so eher, je starker cliese 
sind. In der Xtille zerfii!lt clas Eis rind wird durch Str6niungeii verteilt, wihrend die Win& es 
zusammenschieben. Die Mijglichkeiten der Schiffahrt iindern sich dann fiberaus schnell, die 
Waken sind knrz. Man wird jede Gelegenheit henutzen miissen, wie ich schon sagte, auch wenn 
sie nicht weit zu fuhren scheint, da man damit mehr errcicht, 31s durch Vcrln,B auf eine Drift, 
Welche Waken am hesten fiirtlern, wo die Wahl bleibt, ist Saclie des (;lacks. 
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Innerhalb dichter Schollen selbst ist der Fortschritt in der Regel auBerordentlich gering. Am 
meisten hinderlich sind die Zerreibungsprodukte des Eises (Abb. lS), die wie ein Polster 
wirken und den Stoa des Schiffes ltlhmen, wtlhrend man die Schollen selbst noch auseinander- 
drtlngen kann. Man schaue dann nach Bergen und Berggruppen aus und suche deren Leeseiten 
in bezug auf den herrschenden Wind zu gewinnen, da man dort Waken verrnuten darf. Bei 
Stille liege" die Waken dagegen an der Seite der Berge, von der der letzte Wind kam, also an 
der Luvseite. Denn da die Berge im Winde langsamer als die Schollen treiben, werden letztere 
zunachst an ihre Luvseiten geschoben und von den Leeseiten abgetrieben, soda8 dort ein offener Raum 
bleibt, wtlhrend die Berge anderseits die Bewegung des letzten Windes ltlnger beibehalteii 
als die Schollen, so daB sie dieselben nach Aufhoren des Windes noch durchschneiden und 'damit 
offene Raume nun an  ihren Luvseiten lassen. 

Eine Beobachtung der Berge kann sotnit zuiii Fortschritt durch dichte Schollen verhelfen 
und es lohnt sich, auf- sie hinzuarbeiten, zumal man sie ihrer stabilen Lage wegen wenig zu 
farchten hat. Nur das Innere von Eisberggruppen mu13 man vermeiden, da man dort Schollen- 
stauungen findet und bei aufkommendem Winde besonders geftlhrdet ist. Das Scholleneis ist hier 
zu dicht, um mit  dein Schiff manoverieren xu konnen, und schatzt doch nicht vor Iiollision mit 
den Bergen, da es seine Lage dauernd vertlndert. Aus solchen Situationen befreit man sich 
erst in der ntlchsten Stille, wenn das Eis zerfEillt, wtlhrend es im Winde viele schwierige 
Manover kostet, iim das Schiff gllicklich heruuszuziehen. 

Die Moglichkeit d e r  vo l l igen  F e s t l e g u n g  im Eise, wie sie frohero Expeditionen in der 
Antarktis immer beflirchtet haben, besteht in verh&ltnism&Big geringem Umfang, namlich nur 
in der Nahe der Kliste oder von Btlnken, auf denen Blaueiskomplexe liegen. Schon an dieser 
Form der Berge wird Inan erkennen, ob man eine feste Lage vermuten daitf, sicherer nocli an 
einem sogenannten EisfuB, einer horizontalen Stufe im Meeresniveau (Abb. 12), die durch das 
Schwanken des Meeresspiegds in den Gezeiten entsteht, indem dieses durch anhaltcndes StoBen 
Icehlen in den Berg hineingrlibt, unter denen AbsEitze bleiben, oder auch Wttsser anfrieren lafit, 
wenn es bein? Sinken der Flut zur  Ebbe am Berge huften bleibt, wodurch sich nllmlihlich ein 
horizontaler Ansat'z bildet. Eckige Schollenkomplexc uni solche Berggruppen mit Eisful3 muB 
man veriiieiden, da sie schnell mit dem Schiffe for lange Zeiten fest werden konnen. Ober 
der Tiefsee besteht die Gefahr der Festlegung nur i n  geringem Umfung, weil dus Scliolleneis 
dort an den Bergen, die selber schwirnnien~ lreinen dauernden Halt hat und sich immer wieder ltkk 
Der nklchste Wind kann irn 13unde mit der Strtimung scheinbar ganz gefestigte Situationen in kurzer Zeit 
wieder zerstdren, wie es der ,,Gaussu im Mtlrz und April 1903, also schon bei winterlicher 
Jahreszeit, mehrfach erfuhr. Das damals gcsuchte neue Winterluger wurde imiiier wieder gelost. 

Warden dieStr6mungen sadlich von IZerguelen in die Anturlrtis hineinfthen, wlirde inan auch im 
treibenden Eise wohl feste Lager gewinnen konnen, tlhnlich i i e  im Norden die Fram. Die Strbmungen 
fahren jedoch aus dem Eise hinaus (S. 264ff.) oder an seiner Ktliite entlang, wodurch feste Siturtt,ionen 
in einigen Tagen irntner wieder ganz oder teilweise ttufgelost werden. So ist in jenem Gebiet ein un- 
freiwilliger Einschlul3 for den Winter nicht zu beftirchten und ein freiwilliger nicht zu erhoffen. 
Siidlich von Iierguelen besteht die Moglichkeit einer glacklichen Oberwinterung in] treibenden 
Eise nicht, da man durch die hklufige Losung der Schollen der Dunkelheit und den StIlrnien 
des Winters immer wieder und oft schutzlos ausgesetzt wird oder ggnzlich hinaustreibt. Die 
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Maschine und die Arbeitskraft des Schiffes muB unter diesen Umstilnden stets bereit bleiben. 
Dieser Anspruch wilrde den im Raume des Schiffes nidglichen Kohlenvorrat erschdpfen und ’ das 
Wirken fiir die eigentlichen Ziele einer polaren oberwinterung verhindern. So wird man eine 
nutzbare Winterstation sildlich von Kerguelen nur erreichen, wenn man die Kilste oder die 
Banke mit ihren Eisberggruppen davor als feste Stfitz- und Schutzpunkte gegen das wechselvolle 
Treiben des Eises gewinnt. Solche Situationen sind far eine oberwinterung fest genug und ersetzen 
die Hilfen, die an der geradlinigen offenen Kilste dort fehlen. 
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